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EXGEBFTA EX TIHOTHEI GAZAM LŒRIS
DE ANIMALIBUS.

Conradus GesiKTUs in libru df tjUddrupeditius p. 743 (ed. a.

Muciii) in Latinum sermouem a sa conversa protulit quae Graecus

quidam, ut ait, recentior, cuius {le animalibus aliquot libellum manu

seriptum se habere diat, de animali nairat q[Uod dQxtàfAvç ab eo di-

àtur. inveoerat illa Geanenis in codice quem ex bibJiotbeca Augus-

tana acceperat ut eo ateretur in edendîs libria Aeliani qui sunt de

aDÎmalibus. dixit de eo oodioe , qui nunc inter Honaoenaes eat nu-

méro DxiN , Fridericus lacubsius in praefatione ad Aetianum

p. Lxxviii. scriplus est saeculo xiv in charta quam bombyciiiam

didint ( iiiiUüt'tque plurima. post Poiluus Ouumaslicum Aeliani

librus wii secuntur schcdae octo inde a ducentesima trigeäiiiia nona

in quibos capita lih de animalibus scripta sunt, üiim fueruut lvi,

sed perierunt prima tria capita, quae una Scheda videtur continuisse;

ultimum caput est illud nê^i d^ofwog neque in fine quicquam ab-

sumptum est.

Capitum horum un scriptoria quem anonymum Augustanum

dioere seiet apographum Schneiderus Saxo a Christiane FMerico

Matthaei accepit, ut narrai adii. m Aristotelis Hist. an. t. ni p. 681,

ususcfuc '(! libro saepius est ( um m lexico draeco, turn in commen-

tariis Ani>u>tt l(Ms Arlianeis Xtnophonteis. ipse Fridericus Matthaei

anno mixc«. non nulla de eo disputavit {Allg. lit. anzeiger p. 1055).

Rettolit^ ibi scriptoris aetatem ad saeculum undecimum, cum
Monomacbum, quo imperante camelopardalim et elephantum in

theatre ConstantinopoUtano a sui temper^ hominibus qipctatos esse

cap. 24 narrât, Constantinum Monomachum esse inteUegeret, qui

tmpersre coepit anno nxlii. addo de hestiis illis quas CoDstan^us

populo exhibuit copiose verba facere Micbaelem Attaliotam iu llisto-

ria p. 48 ^m.

Digitized by ûoogle



2 HAUPT

Potemt autf*m ve! ex ort ülo a quo siiiyulac capituiii parficulae

' incipiunt inlellegi haue esse epitomen antiquioris uperiä vel excerpta-

rum inde rerum memorabiliiuu breviariuin. antiquius autem opus

cuius fuerit ostendit codex Baroocianus l, ex quo Crameras in Anec-

dotoram Oxoniensium t iv p. 263 ss. capita libri Augustani xxxii

XLii xLiii iLiv XXX XLvifi et partem capitis vii edidit, inscripta ita,

Tifto^iov yçafifiatiKav Fd^rjg n^l Çffm sêt^ofeoâw nal

m%&v cevtmv èveQyeiùtv d-avfia^o^hutVy noaitixwg otv%ov kuI-

kltîlOVVTOÇ.

Quadrat cum Timuthei patria ijUdd rapitr illo 24 nnrratur, oti

àià l äC,tjg TtagijXd-i tig avrjQ arto nov lvôi/.u)v, !A(:liüioq Si

TO yévoÇf ayfov âvo xafifjkoifaQÔâléiç xai èkêtpavra tt^ ßaai-

lel !Avaa%uol^. de quibus bestiis Fridericus Matthaei attulit quae

MarceUinus oomes in Chronico habet, M. iV Pauh wlo eos. (id est

anno cdxc?i) India Àmutatia pWMetjtt* depktmiêm, guem Planant

poettt nottgr lueabwn dieit, duoi^ eam^opardaias mmere mi-

Ht. quae non intellecta transcripsit barbarus scriptor Libri mon-
stroruii) quem anno mdccclxiii prooemiaudi necessitate pcrmotus

edidi p. 18.

De TiniuUii'o Suidas liaor lialiPt. Ttiiâi^eos l atcnoç yçafx^a-

rizog, yeyovutg inl livaaiaaiov ßaauUwg, eig xai i(fayt^

ôictv E7toiï]OB TiBQÎ %6v Ôi^iÀoaiov tov italovfAévav x^oi^yvQOv^

na^' *Ivêùtç wd '^Qcnffi %ai Aiyvufloig xal Baa %qiqtu jIi-

ßißUa (f. adscripserunt ibi Kusterus Hemstcrhusius Bemhardyus •
quae alii seriptores de hoc Timotheo conmeniorant. srholiastes in

ioannis Gazaei 'E/AfQuütv lol /.oofiiy.ov nîya/oç, cuiu^ verba Hol-

slenius in adiintationc ad Slephanuui Bszantiuni in I dÇa nomine

edidit. ^ néXiç, a'l irj cptXâjnovaog rjv xai rteçi tovg lôyovç eig

a-AQOv èaxoXaxvîa. èkXôyifiOÇ tccviijg rijg /roketug Uiaawtjg,

flgoxoTCiog, Ti(i6d'9ùç é yçdipag TtêQi ^MixtUv, xai oi

yivontqtimix&if nottyral âiéçoQOt, in quibus verbis Fabri-

dus Bibl. 6r. t. tui p. 840 male coniungit ^Ifoémiç ilj^oxi&rfpç.

Tzetzes Ghil. iv ] 66 zàg tzêqi Çi^œv yQaqxnwfi ttffOtéQoç iatOQlas

^lltaifdç, *0ttfttw6ç afia uitÊûpiârjy Kai opp fxètoXg Tt-

fto&êoç yçafi^iarixog Fa^aiog, lAvaotaciii) ßaoilii ovvâçofiog

ù)v ev xQovoig. tragoediae de chrysargyro non sine suceessu scrip-

tae (quamquam Anastasius Dicurus quod abrogato chi'ysargjro cou-
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TIMOTHEUS GAZAEtS 3

douavit populo mux coopensavit introducta xqvaoveXù(f ) meniînit

Georgiuâ Cedrenus p. 357 Par. t. i jj. ()27 lii'kk., ngaaßetg toiwv

âe^âf^evoç 6 ßaaiXevg vrco [arro U-kkrjuM iwy Iv Itçoookv-

fioiç funfa%wVf xai Tifioi}tov tov l ai,aioVy àvÔQÔç tà Ttâvta

otMpov tQay(f)âiav noitjaavroç vnig tov %oiovtoVy tavta i^-

hio^ft», de tngœdiae Domine Lobeckius non nulla diiii Agl»<>ph,

p. 977. inter grammaticos nomeratur Tifié^éoç fo^oio^ in codice

Coisliniano apud Montefalconium p. 597^ edîti aunt a Cramero Anacd.

Par. t IV p. 239 Ti/jto&4ov réÇijç mayéinç TiaMUnoi ne^i aw^
tâ^eiaçy de quibus Lehrsius dixit in Herodiano suo p. 418.

Aiijuc his ([uidem cfrta Timulhei nieinoria coiitim'tur. seiî iiou

sine veri siiuilitudiiie liiTiilianlvus nd eum n'tlulil quae C«»iiias IJuto-

soiynûlaDUs in commcnlariu iii cauuiiia Gregorii ÎSaziuiizejii (in Mail

Spkil. Aom. t. u) p. 333 iiarrat, Ttfiô&eoç ôè tovç ifißdllonag

ftota^wvç Big ti^v !/iiXavTiy.rjv éià t^ç Ksltm^g ahiàtai^

ffoç^ovrfvg lié» %àg è^éôovg xal nhinfivç9i» noiOMtsaç,

^tfêhun^a (scr. ^ipéhtoy%a^ âê %aïg awrofiioig xal àfintiki-

ôag içya^ofiévavg, in quUnis non satis intellego quid otpcnofiiaig

ant esse possît aut quomodo sit corrigendum, sed quod veri simile

dixi Timotheum Cosmae Gazaimni esse feci non plane sine causa.

Cosmac liaec sunt p. 77 de vulpe , nai oti cpvaixov exei to nav-

ovQyov kfyovai ax^j^ctii^sa^at d-dvarov y.ai èSoyxovo&ai nçoç

dfféfijp %ùv nssuif(0¥^ iqvixa ôi ïcadijnovTai (f. xa^iKvovvTai)

éç inl ffUûfuni ôtaoTioiv mià xal utoféod^tsi»^ iiiXkâ Kai

%€vg itéiwg fiffèg fîièiv én<nâ» i^vixa vaxvâçéfioig äkfiaaw

avr&ß wnatvxiM», cum his st contuieris quae in excerptis Augu-

stanis c 5 leguntur, videri sane potent Cosmas legisse Timothei de

aniroaiibus libros. quod apnd Stepbanum Byaantium p. 197 2 Nein,

liln^r Hhodigeranus praebuit Fdklog, norafÀOç 0çvyiaç. ol fte-

qioiKOi '/.ata fiep Ti/uod^eov I[az(fuoya/.kLiat , ad quem Tiuio-

Ihetim refrrendum sit lU'siiu : nam quud a Plutarcho de Hum. 3 1

p. 1151*^ commemoralur Ti/io&ßog èv la tisqI Tiota^ùv, men-

dacium est.
*

Choricius in fine orationis qua picturam quae Gazac erat de-

scribit Timotheum aliquem qui picturam illam civitati dono dede-

rat tumida laude célébrât Angelus Bfatus, qui earn orationem in Spi-

cilegii Romani t v edidit, Timotheum grammaticum et poetam in-

tellegeudum esse censuît. de «{ua re Boissonadus Churicii p. 172

prudcnter dubiiaul. uaui mii um äaue esset si Choricius, qui dlvitem
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4

ilium et inuailicum Timotlv um [ilunutis lauiiationis Ûosculis cumu-

lât, a doctrinae laude absUfiuissel in ^M*ammatici et poetae pra<»(lica-

tiune. illud minus momentum £acit quud grammatica ars et magoae

divitiae aegre sodantur: vidil eoim vel nostra aetas divites quosdam

grammaticoft nummariaeque rei non miniu quam litterariae gnaros,

aed quamquam Boiasonado adsentior» adscribam tamen iUa Choridi

verba i^uooiam emendare posse mihi videor: quae in oodice Romano

scripta sunt Mains ut multa alias non recte legit, recte vero Rudolphus

Hercherus, a quo accepi. aXXd tig tâiy naqdvuov ^at/ucfrwv ^

7rç6(paoiç; rig ôè xaîiag (pilot ifdaïtai rfj néXet Tctç x^?'^ '^^s '

(xpii^ OL tog êfr' axçov rrjç yçarpfjç è^éxf^y, xalog /tièv lôeiv

nal tfj atdau xaif^ansQ ayak^a èv fiéo<^ vêt^ jiad-iatäfievogj

fiâvg ôè nai nëiqfj^ fima^fjvai èv irtTtiMHÇ aywaïf yiai XovjQÔiy

(upt^ovi^ asfipârêQW t^ç %€tiv vjtmnop iftok^ç irjy (pûmifiiaif

fiêfiXi^fiévog^ ht ftazffog a^a</9^ xai zolç h Mêi^ %àç %ihc^

ifgapoQ^vfAeyog y t(p itatôi tov Kômvoç trjy adr^p ^x^v

jiçoorjyoQiav xal fvx^jVj xal Xa/nnçtîiv eqytnv fÀaçtvça tqv ini

%^g 7L€g>aXTjg ßaaiXia TToinvfifvog. in ipso codict' est vet^j quod

Maius maie scripsit ptujy, tuia scripsi %a^taiâf.uvoç : codex xa-

^lardfuvoy. mox yvtaaO-ijvat codex: Maïus maie yviuai^. tum

aefipévaQùy vel aefivotéçùtç Boissonadus : codex atfivÔTSçog. delude

codex jwv vnâswv atolj habet: quod correxi. deinde aifnav

codex: quod parîter correxi. satis absurde enim, sed ut dul>itari ne-

queat, Choricios utttur Homerids U. m 226 %iç a^' oô* aXloç

ld%aièg drtjç rjvg %e idyotç %b *E^oxog !^Qyeiiuv usipaX^v va xai

ëvçtag ùj^ovg; etiam nQoßtßXri{.itvog Homericum est, II. xix 2!8

iyw ôé xè otio ^otjfiail ya nQO^ixXoi^ii^v IloXXoVf ùiù 7tq6-

%$qog yey't-u^v '/.ai rrXeîova oJôcc.

Ad TimolUeum aliqueui scripta est cpistula Procopii inter Ma-

iauas Ulf quem Boissonadus grauunaticum esse putat. quae senten-

tia neque confutari aliquo argumento potest neque conGnnari.

Augustana exoerpta ante conplures annoa descripsi, tum emen-

davi et quantum opus esse videbatur expJicavi. in qua re id maxime

efficere studul ut adpareret ex quibus veterum scriptis Timotheus

ar^menta carminis sui sumpserit, praeterea autem ut rariora non

nulla aliorum scripunuin conparatione firrnarcnlur. remanseruiit

quaetlani sinmilaria aut mihi ccrtc iidf» nuta aliunde, sic concinnatum

upuscuium edere cunstilui: pulaliam euim ue eiusmodi quidem anti-
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HMOTUËUS GAZâëUS 5

quariun litterarum reliquias iodignas esse quae v\ situ at(|uo oblivione

protrafaemtar. mox antein consilium retardavit adlata ad me obscure

hm qua haec exoerpla a Christiano Fiiderico Mattbaei iD vulgtts

édita esse perhibebaotur. sed liber multuni quaesitiis tandem a me
adqniaitus est inscriptus est ita , Brwis ki^ioria oiiiinalriiiii tcripto-

ri$ anonynu qui mulû XL tmb Cmutantino Mûtumaého imperatm

C'onsinnU'nopoli /lu mit. Graece. Nunc p rimum impmsis nobilissimo-

lutti frairum Zonimadnrum, Ànastnsff, Nicolai et Zoh ex codice tns.

qui intns ml nustrti li'rnpo/n ruittur pert enisle, aädilis animndversio^

tubus el iHterpreialione Ladna , edidü Christianus Fridéricus de Mo^
thaei. Mosquae. Ttffis N. S. Vsevolojski/. 1811. prima pars est

libri qui Varia Graêca $x oeta eodiabu» êéUa conplectitur. rarissi-

nos est liber: nam pleraque eius exemplaria inceodio Mosquensi ab-

snmpta sunt, itaque excerpta tt!a Augastana quaraquam ante me
édita sunt, tarnen in tarn paucorom homlnum manns vénérant nt

paeae diti possiiit non esse evuljjata. quare edendi libelli consilium

non pTitavi esse abicipiuluin. toiilult auicm Matthaeianurn librnm

cum eit» quae ipse perscripseram ,
ueque muita inveui quae me fu-

gérant.

Parata iam erant ut ederentur omnia cum nccepi tomum septi-

mam Relationam Academiae Petn^olitanae (BmUeUn ét Vacadém^

m^ériak du salmees de St^^l^Hsn^twrg) anno itoccclxiv evulga-

tarn, in quo p. 21 ss. Hermannus Graffios ex eodiee bibliothecae Pa-

risinae 2422, quem saecalo vn scriptum videri dicit, praeter alia

edidii non nulla quibus inscriplum est Ttf.io^iov. putavi ea addenda

esse ne dispersae e&sent unius eiusdemque opens particulae.

M. HAUPT.

4 %€q>, d'. n^qi vaivtjç. oti èvictvtov naq* èvimtov yi^

vetat aççrv xat nâXiv d-rjleia.

nil içlxci l'yEt r^eïav ymî mvy.vtjv.

h èrri atpwÔvlov.

4. xaftfïïu A (i. e. liber AugusUnus). 6, ovôkviiav A,
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6 HAUPT

hr/.nv, })ç ov'K dyßla^tu àXkà fiàvoç âiayei, a^na^ àv-

Sri h yvxri filéfiB$ éç h i^fi£Q(jc.

OijQ^i avioîg.

OIL %ovg v,vvaç xoÀoxcvci %al nU^ovoct it^ oio^att

Ttviyei.

OTL h aekrjvi^ èq%oiiéni kà» xwoç ovtog;hti ûtéyovç Act-

io ßi^iai itézw^e» avtov anUiç^ ttvtèv nunwpéqu avta^eif

Ott iâv t^fifQ jipà na^ëé^ôwa, ancmei vTtè xc^-
Jti^ wà %ov laificv Xaßoftinj td aïfia nhei.

Bvi ^ trjç ^almjç ^atpûjû 9Îç o^vâoçxlcof,

15 ùti (poßütai Tov OTQVXfOV tô q>VTÔPf (ég Xvxog tr^y

bzi èâv Tiç lyjj vnodTjina àno ôéq^atog vaivt^ç xai

naqéX&i^ ôlù tlvvuv^ ov (poßütai.

5 xcgp. e. n^l dXioTtenoç, o%i tiuvwaa anXoi eotvtr^v

M ég vex^âif h id^fiV ^<>^<^) avvayofthm W¥ êçiyéwfk

twv nal ioxkiai. voBro ôè aoul xml 6 duXdçaiaç ßdw^a-

XOÇ wi i} vâçxrj.

ë%t ÔBÏfta ej[êt ô ßaüillaxog to âé^fta tfjg qxjjxt^g.

5. ArUt. HUt an. Vm 5 p. 594^ 3, 7. m^veu Hmheras: jfttHowfa A.

10. avroi'M (i. e.ll«ttha«i): kcvtovK. Geop.XV 1 iOvtttvn^vaat^itvïlôypty

ành 0tX^Pf}ÇVVXtfÇi»^ ajutf tov xin'bç (nißHaa &anio âtà a^oivov ano v\\hivç xta-

iyn muTrjft' fsrr. nvrôv). a ^< r ijtsît \h\ ISirlas quae Damir Arabs apud Bo< hartum

Hieroz. 13 11 habet, cum ad Innam cajcat umbram cam's qui supra tectum e«tf

Cfmis rtff pnm dpcidif et fn iîlaiii tlcvarai. 12. Tiivtç xaî^fvâot^rnç xvmt-i A:

rorrexit Hcrcherus. corif. Ael. de au. VI 14. M. fialenus t. XIII p. 2hi et

942 Ch. Pliniiis \XÎ\ 117. 15. Anatolius (A(>uicium potius dirend uni esse

ante H»)f|i'iuiii m \Lut|uardti Vnt, li(»m. l. IV |». llf ipse coniecit Hfodtorfius

p. 301. .sfd in A>/70L<àtor latet fortasse Ntmoiriuvoi. i'hysica Neptuiiiani

coumemorat Iulias Afrie«Dus in Cestis p. 301' ), Aoatolius if^itur qui dieiiiir in

Fnbrieii BibL Gr. t. IV p. 300 or^/r'^or ßmtivriv vumt ovx atçfi. Denocri-

tos ib. p. 330 Ü1QVXVOV ßoTftvtjp muvk ovj^ wiéçflinti, 19. 0pp. Hal. 11

69^119. 34. IhtvfueA,
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uévr VTTO xwûiv rj vrco dyÔQiôv di/t àéJ.ov sig alko ^êttq-

)[iiai Aal i/.(psvyêi.

Oti ovâéic(n€ rjfiéçoùzai.

Bwg olôev (ûç (poß€ti:at o kvnoç fip aniklcof mai vn h

aiv^if nad'SVÔH ïva ^rj ßlaßjj irto %&v hônuiv,

Sri TtvXio^iévrj èv onoqifAt^ X^^Ç^V ^^^^ ténw anw
xvlisrai ^irj ßXaar^aai' Bôw nai éhmtnla Ifywai èni 10

ttSv tàg i^tx^g anoßa}X6vtbiv rj firj qtv6yt(av,

fiivov vTto *Pfouatttyv JavovSfjoç. xcti èàv yv(^ wç iyyvç

toiç ofioUoç fsvyu^i roiç Si vcakatç evtQefti^w^ai' <« 15

êi (i^ ^yUf ci^ficthtt m m 6 ncïïoftoç nmt^fäntog âia-

Stt âncn^ tùvç ^Qstf%àç w&hiç èi difé/iov yactf^

xm rluttei tèp tttAùéfievop ahûttév, èàr âê ^QOtjv
f^,

rj âê 20

%vùiï' -^Tjleiu, lUiitai ^îuMùvfKoç xt'wv, waueç avyyivofié-

inav ytvvoç '/.ai jiyçiânç th.tetai à ^IvôfAOÇ xi'cov.

xêç). ç'. neçi tx^vov x^Çf^^^ov. oti 6 ixi^oç q>ovevei 6

tw ognp fiaxàfiwoç ntai taîg dmév^atg Ttmnêiçaiv avtà»

TÊmatifxvBi, 2&

€tètoo

ovê é êxivoç vovç fiiXXowag ftysi» éwéiiovç nQoarj^alpêi'

1. 0|ip. Cyn. in 449ss. h* Anatüliu.s p. 297 hXm.hiI axÛÀnç tpvXXoit

hii&frut lotç tf.4ohois âftt rovç kvxovç. Ad. de an. I 36, Geop. XV I 6.

8. tf.iaiùyrâ^nv A. ronf. cap. 47. Snlmasins in Tert. de pallîn p. 33Ö ex Ada-

manlio Marijrin adfort bufo ô ifcatyrciHi'^, «cd male cxplioat. 9, conf.

Lt^ni. p. 74 51, schul. iiiCalIiin. h. iu UIud. 7^). 12. Plut, dv soll. aa. cap. 13

p. yn^f. 13. 6ttvvovßnoc A. 1^. iaaiuoi A. 21) ss. Ar. IX 2S

p. 3s&. îi^v j ô A. là. Plut. p. 97 28ss. Ar. IX 6 p. 612''

4s3. Plut p. 972«.
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8 HAUPT

itpeéûorraç ànwfyÙXm,
bti ùiçijc d-éçovç tivâamùv ràç araqwXàç àrto Trjç df-iné-

h Xov Katiçx^jai y,al Kvliaai; f^avzov zaïç axâv^aiç nsçi-

neiç€i ràç Qayaç, /.ai ovxioç i^^^^ai èni tov qxaktov ojç

xo/ÀWv taîç azacpvXaïç,

Ott ^ xohii avtov kêiaiPO^Ui^ avp xi/^^ %à t^&n^iiéfa

Miißnwt nctraféçei.

%ê»éy ènàv amè» noiêi %td Sg>d'oyyùP ùl^aç tt^ég.

Sti çvoBi ttSç nffoßatotg itoXéfiiôç iati tukI àgna^m
etôtà noXXâmç ovq^, y,ao%i^vw ilavvu^ xchuiha avtofié*

U ort îjvixa vftêç (nhçov (pcr/ot, qwacetat avtov ij yXmaoa

%ai (pqâaau tov kaif^ov avtov.

ùtt ovttaç èxO^Qiaâûç s'xbi nqog tà nqoßma Sate sv-

çi(ry.o/nêvrjç nollihtig x^Q^^Ç avtov h Xi^à^ %âç êillaç

20 yta^i, taSto dè %ai im tvfménw éfioloQ,

8ti Ivnäßag Hynai o hunrtoç dftè noQ&^ov %Ù¥ hè^

oti TÛJV VTto XvyLù)v ia^to^tvtov Ttgoßdiojv tct xçéa rôéa

èûtî, Tct ôè duo tfjày è^iuiv avtwp yivôfiêva ificitia ^^éi(^aç

2& noXlovç noiét.

bti nokkà eiât] tœv Xvxwv èotiv.

oti iàv ôvo Àvxoi niwv àçftâowfft ngoßatov xot ti^

%Ù¥ oôénw wivuyfi^ ôUhawm ovvd, ««$ ïaa yiptrai 6

4. Pint. p. 971'. 8. xv^h ^- taarinnm fetum eicit apud Galeoon

t.X p. 633 Ch. 10. priereni boios capituli partem habet ctiam B (i. e. liber

Baroeeianas). nçoriçov K. 11. Geop. XV 1 8, Leatscb. Parnem. t. Il

p. 5!!. 13. ^ttoriÇtt flnvvoyv K. 15. r^aj'jj AB. î] rtvtov yhônaa \.

yk(7muV» 17. o' tok B: yt oéi A. mart k: wç B. 18. noXXaxi; trjÇ

XOçàrjç «iTor A, (nioc )(0(yâijç h. 19. ù()ytn' xut oui. B. 2U. irri

nf/inâvw: 0pp. Cyn. III 282ss. 21. noQ&fxov Hercherus: uoiUfinv AB.

23. Plut. Symp. II 9 p. 642«. faihofiivtav àno kvxorv B. 2-1. ttno

B: taA A. 26. ^mlv tôv Xv)tw B, qui hio dcaisit » mrgiae habet IUmè,
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m è hhoç i^nxo poomï àa^Ui ^v.

êtxaçj (ûç £?M<pot tùùç drrayâÇf €iç ïftftoi tàç thiâaç, tig

alyeç tovç ix-^ç f^ovs oaçyovg, Szë fiçdç toîg îjôaai Xaù^

ovtcti . b

OTL 6 kvxoç OfôiôvXov ovu «Jffit, ttlX^ ft» ootoîv^ (aç 6

Xéiav Ttai i] vaiva' oâêy èn* êvO^Mn^ avtolg è<niv 6 0(^6-

ori iâéiva avtov aï nç (pOQio^iw, ci ipoßäitai àmcov,

MTi ïftfgog ^pofôîv avToy vaxikarog ylvnai. 10

ntti 17 rtdfiâaliç tijv %qavMX9,

Sti ScTOvv qfçjùwv %fni%(a¥ tiç %oiy.Lt^u %è» Xéxi»,

oil ioTi XvKoç ytotrsa^itav aiâijçov xal rovç Xid^ovç,

xQVTTTtxai ôè xatà tor nai^op tov 2uqiov nwog tu)ç ov 15

xtnaHn-^ 6 dt'jç.

xcrra to eXatrov.

Ott h %^ txei àvii tçtxiS^ fàç oxiSXovg rtvàç xal

Sri rœhaç ro^eieL cpevyovoa mal avâ^a %ol wHvo nok-

Xantg d-r^QSLziKov dvaiçet

X€ÇJ. neçi tlyçswg ii' zavtÇ ^al yqvnôç. &il

TO) rroXéuq) nji xatà Kçornv xcri /fia arto %ov aïficnag twv 35

Titàywp ^ij^ia èyépùvzo èv näajß %^ yjj.

Ott tth Aii^i6f€m %à piü^ova %al çofitçihma
tvyxoi'st. iati xot ^ tlyfftç, ^tg avlXafifiévavaa tl»t$t

L voa^i Ar. VIO 5 p. 594* 27 Ikw nttv&aWf Plinii» VIH 88 X 199

VI flamm, 2. ooof, 0pp. Gyn, IT 404w. 3. làç èmeySs A. 4. loifç

att^yovçt 0pp. Hal. IV 308.S9. Gyn. ff 433. 7. xaï vann A. 9. <^f>-

(>/<Tf* A. 11. conf. p. 6 15. (fOQfhni pr A. ô X^wv: Ael. de an. I 36,

Gftop, XV 19. 12. X{>ttviuv k. Democritus Fabrieii p. 336 xçavior ài.'tfm'

7IOV naoâttX/v (polo yom fice 7rtt{>â{tXiv) (fiyrjV rn^ifr. 13. tfçivov A.

xom'C<» \. 14. 0pp. Cyn. HI 320s. 15. xuià om. A. 17. 0pp. Cyn. îîl

39H. 19. (f')ôx«)/.ôi'Ç k. 20. ;^rMOaa«i A. inenduiu vidit M. 22. 0pp.
(^ya. iii j'Jl&s, tavituç A. 24. coof. Lob. Af;laoph. p. 567.
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10 HAUPT

Ott Tovç anijfivovç avT^ç d7tov0T]ç àgnaCovreç oi &r}-

Qtiiai ßä?J,ovaiv tv vaXli'Oiç (iyyeloiç^ ycai orav xaraXïjif-

5 d^ioOLv V710 TTjÇ f.iiiiQoç taxi^äit/j^ oiat]Ç, (fhrtovoiv dyyelny

iV, xal iieçl tovto avtijç aTTr^oxohj^tvii^ xai vno jrr^g %ov

h^p «Xowfiff d-tjçav âiaq}£vyovaiv.

8ti 6 mv/tvog avt^ç ^fiSQoSvai xai fi9tà ftaiâw nai

otê htêîyoç açfiâÇei tà rénva ttitrjç^ xcrt ov f^txHrjaiP îlwç

èx.eïvoç àXyœv ^lipf] avtov fui' aixrjç eig zrjv d^dXaaaay.

(ht "^l'yçiç rtoXXduLÇ xov yçvna %ov oQviv fiti^ova

15 oyra aoi vut^j Ài^oita rpovevet.

o%L 6 yqvxp to atrjy^oç xai tà i%ù apuit^a ïnnov èxet-,

%o êê ^fMpos xai và ftW9(fà ofpféovy ôè avçàp liai wà

9wi%a Xéovtoç.

Sri dyi^9Ôt(sai 6 y^v^f ^6 op^qujww lud tà ftts^

30 aètav fgotavct fiûa^ijiuKç xai taôç opvxaç naviqia fuydla*

Sti ßoag àfid^ awÔéovai xai ßdgog imßdXXovatP

ccvzfjf o êè yçvxp xal ßovv aS^éptov agndaai roi g ow^aç

niQLekiaati. ovç XvoaL ov ôi'razai, /.ai fti^ ôv^â/nevog

zoaovtov ßaQog àvaxovffiaat, ^évu tvexnnevog. xai ort ovî^q

2ô vno trjv toiavrrjv a/Lia^av xçvTutezait xai b%€ èvox^it^f

inuif^ôùv xaiei avtov tag nté^vyag.

on yïïjQdaxfOP dno^tnjcxu vno Xifiov, tov ^fitpovg

avtov t^ neQukuaaaiképùv xdiftevd'Of fi^ avyxB^QOvv^

tos tqo(pîjg aètàp ftnakafifldpUK

10 xwp. ffi(fi ifKfr(niyQ€0}Ç» Sti 6 Itsnétiyçtç Soixe

toïç dyqLoig ovoig. Sati ôè taxvtatw ^Çi»,

1. êtaxiQbiç ^"^t Cfiôan'f 2. 0pp. Cyn. ill 354 ss. 3. slmilia qaodaai-

modo babcnt Ambrosius Hexaciu. VI 1 et Claudianus de r ri|ilti Prosorpinae III

268. 4. xr) ntt \. 5. nTio k. H. ; r-rr? A. Philo>tratus ApoU. Ill 48

7»;»' ity{>n '^^ Kl ink (tok y^ivtjHVi nrfûvnur th'tu fjoi'ijVy fntidij tq t«/o> ttvrijv

Dio Xiphilini LXW II 6 de Antonino Caracallo fk^ifurru fur ya^i X(c'i (ni oxi-

çuna xiù TtyQiv xai Innôxiy^tv (v ovêeri lô)'(p i^tit} äv tiç tfovivo/jtt^oLÇ
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TmOTHEUS GAZAËUS 11

téfçaç.

oti Iv j(ü rr^ç 'P(û^r}ç O^eâtçtfi è^svx^oocv vtto îjnoxû»'

x£Ç7. Lti, néçi uaffâdkeiaç. bti àvo yéyrj èori 7iaQÔà' ii

liw, %Î5> lièw fieyâXtûv xal /utxçaV cvçàw ixovauiv.

m iv tjj ovçâ fxéi> 1} néf^âakiç méit^ wç èhi %oS

Uonos mai %i^p yhûktaa» aciifMipéyc»»

or» ai fgagââXëiç v^i^poi ^aa» %ov JimnSaev, xal îkt. 10

on (piXovOL i6v oivov ai fcaçâciXsiç Aarreî^&sp dyçsvov-

lOL vneo ttîfP &riqsv%û)v 7tQoaq>^qofiéiH^ noXX^ OiV^ 16

fiedvaxôfisvai %ai ctnwioifÂùiinevat,

Of« POffoSaai TÙ né^oç td xoXov/Mwoy noQÔcAlayxoQ

xdff^or lo^/oiKTi lud éyutli'ovotv, 30

b%L TjvUct Xfaivci lUtei è/. naoôâXEioç^ KQVfnsi to t^x^èv

mai ecct^rv 'f'vft ftr o Xhov irQ<'>v ôiaanaçd^tj.

bzL èv nokkoiç Âovsrai uoiafioïç ïva ditoqqv\pii]%aL %iqv 25

oa/n^v* ià» yèq aïû^i^ai 6 lém, dyaiifei wd ov%hi ovâi

ne^. 1/. ftê^i Mmv, ort %m âtSw àiio yénj aieiv, 13

Sri Ir xêéfuivi èaa^qixeç oi ^wiç elcrt xcrt h ^a^i

bti avôça ov ßkdni€i 0 ^(ug, dXlà nvvaç xat èXdq)Ovç

T. haec fere cxridiss»*. Kor iVt nixoôtv xtù fitytt).t}t\ et sermoni'? ratio doc6t

el Oppiaous (.'yn. Ill »i.'^ss. vidit M. 0. arcnxnffâyov: conf. cap. in fine.

10. rnoffT] pr A. inoifu) corr A. 11. tji .;(ao\: 0pp. Cyo. iV 3fH î>s.,

14. Öpp. Cyo. IV Ji2üss. 17. luvç niyay^ovç: v. ad cap. 15. 19. Ar. IX

Oy, 612*7. 29. icnoQQvy^riiut ^trchtru^'. ànoiqi^ftiuu k. 28. Ar. IX 41

^ 0M« 12. 29. Ar. p. 630« 10. 3J. Ar. )». 630* 9.
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yÙQ trjv llatpw tà alfta nivei xcri ^paifépti Xiom %av^

nçoaq)éQuy tf^ç àçeti^ç l'vexa xai ïva avzov (.ni) ßXctipr^.

14

oil 6 'IvdiKog ndvd^^Q fiv^ov o^wv ôià t^ç avùiàiaç tà

âfiQioi ifpÛMéfitvoi èni tôv ïâiav ayu qxoX^op wd mmead^Ui,

15 x«9». t£. neçt aiyéyçov. otl 6 aïyayçoç rax^atog

7tt]â^ eiç ßd^og xarct %(3v xBçdrtitw nai cd ßldnt€%aif iàp

ôè fit) xorr* otvtâiv xatevex^^lç '^^XJßi xaTcntXârai.

OIL O aïyayQog tov iratéga ytjçioxofiei xat nia t fo y/^çti

15 jUiJ TtQo'iévai ôv¥(XTaL axoLtart (péçwv avKÎ) Snatyriv xal

vôuiQ ànoTQétpeiy ùioneç -^aTà ^âXaaaav aï akïLvùv^g làv

xijçvXoVf nazéça avtcov ovrw yàq ovofiâ^siai yi^Qamuov è

^Ç9fiÇ, ofioiutç ôè mai nàkoQyoi %è av%o noiovav,

Sr^ 6 aXyayçoç ^iXu fiâHû» td ïÔia th^Of watt itai

30 dyçevofié^Oiç oKokov^et xurc xciHinuX» tvxi^Ç i^éXu,

ort x^fott wç tgi7Ti:fia e'xei êt,* oS %è¥ d^a
tX%Bi Tncti tij¥ fwn}v wç èni ^ivog' idp Si Tig aêtè ^ptfd^,

16 x€g). fç'. TieQi tw> èv Kçrjtr, alyûiv. ott èv Kçt'tt]

26 ttlyeg to^eiôfuvat êa&iovat ßoi(xyi,v ôi/.tafiOv xai £v%hùg

dnoßalkovai to ßikog xal vyuïg yivovtai.

art rûfv Kannaâoiaâr aï alyeç xeiQortai %à aiysiov éjpeoy.

17 xêip, tÇ* neçi ôoqxov, Srt êmxdfiOfOÇ ôé^Miç fU"

Kti^ 0%^ mai ovçifajif fskéov vi^m nai ôia^pêôyet,

30 ort M âéQutot xai ol néffêiitêç câlXijXm ^pHot 9Uflv*

8^» vit* dUjflunf ê$êt tw ^rufmwv dy^anai,

7. conf. lao. ad Acl. V 40. 9. uTyay^ vocabulam praeter €M»s qai ta

TbMauro Stcphani ronmemortatar habet Servius in Aen. IV 152. 12. iifrn

A. 12. (tlioî' \. rvyot k. 14. jhv] nQoç lov K. t'ov yt.nn \\t K.:

yilQu corr A. Opii. Cyn. Il ;i45?is. 17. xvqxov A: eorr<*xit rtiam M.

19. 0pp. Cyn. II 30») ss. 21. Opp. (:>», Il 3ab. 24. Ar. IX G p. 612 ' 3.

25. ôixiufiiàv A. 27. Ar. \ 111 28 p. 606* 16 xui h' ^ivxüt {xilixitf libri

Dou nulli) (d uJytç xiiqoiiatf üant(t lit n^ößmct nuça loîi îilXoii,

28. 0pp. Cy o. IV 430m. 30. 0pp. Cyo. Il ansa. 31. dî iûX^ vxo M.
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TIMOTIffiUS GAZAEUS 13

• äXoi. ê/tXéÇmrtai êi ftwâ toi» Myi^tav.

%ftp, iif* neqi Xaytaov* %Ô¥ laywm rj d^ijlna 18

'6%i 6 XctyMQ rtoxè ylvaiai açgtjv^ noté èè ^^ijXeta.

Ott ctï ^i^KSLai bia y.ùovoi ß^aÖEiai uaiv ofioiug xai

èv m^l^ ßaöL^ovaat' èv âi saçi raxeig i^àlloy oï XayuoL

90^ i^vsipyfdwvç, 10

or» ij XQ^^ ttôvûv io^xB ^ yS ^ é ätari^lßovatv,

ori çsvyêi tèv a<rdy SSéwç içûip, ^

ort h ^I&éKfi Xayiooç ùè* ^fntv, iè» âi BÎoéld^,

K6g>. 1$-'. fceçi jjfÂcovijç. oti> dno x^^^^^S ^i^açav a 19

^Eçfirjç iTtolfjoeVj o&€v Kai xtXvç léyerat ni^aQat Kai

IdnékktavL l'âù)K€v dvfl ßotav ovg tKlaipev.

oil iqvUa fpdyoi ^q>iv ineaS-lu qnftàv àQêyévov mù cv

m dftd &aXaoiflaç xtXtinjg êlaip al x$^àiaf i^tavea M
yàq t^ç Mbôiifiniç va t^d awvl^ctv h %^ yfj,

nai oaa

fivv ^iktv hcfiéXXei x^^cJvaç ftQoasxovaciç sig rijv ^éXaaaw^

^alâaoLai yivovxaty boa âè àyteazQafifiéyaç UQÔg zr^v yf^Vj

Xiqaaiai yivni^at.

oxi i) xeXwvij ^a^Ui rèç \iwXXaç. 25

on icxv Tiç ^iif/t] avtîjv êig vtuta, at^a^vai ov àvvarai

i» *g yfi
ov%€ 6f4oî(ûg h d^aXaaajj.

K€g>. x\ ftßifi CKiotiçov* Sri 6 OKiovffoç %^ ovç^

oxioç yiytrat wç il vatoç' het&ey ùt^ %tti Uynat okIûvqoç.

y.€ff. AOL. jtSQi lion'âaoL. o%i 6 ßovvaaog iv JToffOfiçr 21

^ijolov ^axl utya, ojg ßoog (pvfiy Ijjw»' Kai eiâog. to ôè

avjov dtQ/iu KaXv7t%u bXoy olnoy.

3. 0pp. Cyn. ni 618. 9. xu/nç M: tntxw A. 9. 0pp. Cyn. ID

511. 13. Ar. VIII 28 p. Ma* 2. 18. Ar. IX 6 p. 612- 24. 23. 0pp.

UV396. 26w Opp. Bal. V 410. 31. «Sff 6 rmk: 0pp. Cya. II 589«s.

32. reetins fiwwrov eC fiwaoog. Ar. IX 43 p. 330* 1$m.

Digitized by Gifl)gl&



14 HAUPT

oti âià fàç tf^ixc^Ç fàç naià vi^s oipstaç aùwv odi^taç

ovx Off^ àlXà fclayùaç.

Sri 1} %i(6a avtav totxs /g. nai vois vénoiç of^a

9 oil Tué^a âià %d avripevëiv iHijhnç fci) ßXan^

&re xôîiQt^ zrjç yaatçèç S-eçftotihf] ovafj Koi êvatéâêi

dfivvaiaL /.al naiei xvvag cr/osvzccç /ml arÖQag fia/^^àv

dv-oviiZioVy /.al avT^ tfj xo7£^^ ^vÂuitêi TÙ tinva, wg xai

10 ixXXa Çfjia gwainoîç riaiv.

22 %£(p, '/.ß . negl ovayçov. oii o ovayçoç (^(^ôv èazi tu-

XVTCtTové'rîjç âè nâar^ç àyélrjg ttoHmciç iatip i^ytfaâv^ nai

v6 fiêif ywéiiww Çijv» và âè a^Q»a ^ tpoptÔBi

^ tà aîâoia mnw^U^ ïvu fnj èUXoç %^ àyéh^ x^of^-

^iÇei %ùi êftévitttt tovç êtchùvraç.

Ott 7rafi(pdyaç èariv tj argovi^àç xai TfolldKig èa^iovaa

ntçvntuif %à ütifta xai êimfnaçawTSgai vno jwnf iama¥ fn^

ÔQWOtt.

0^0LOI.

23 '/.uf. %y . negi OQvyoç. ozi èoilv oqv^ \^7jqIov xsQoaûi^

Ôsç Kai ?^€ÇOÇ oçv^ o/.ioXi^^, wç xëçarojôrjç.

OTL ô NêïXoç xai 6 'Yôdo7t^g 01 /lOiafÂoi ö^vyas w^d-

30 qwvaip.

oti oï Alyvmtoi «€^<î$ aéfiown tovç of^uyaç^ (nsià^

Oft lUKfémtûnw dû Sxovai, xal ate fir^vvcnu» aétolg

I. Ar. p. 630* 27? 5. Ar. p. 630* 31. 7. Ar. p. 630*> Om.
II. 0pp. Cyn. m 183». nux^'^ov A. correxit fitlin M.

18. jovjo A. 21. tvQij A. 28. u(U'| vermis ndlii ignotas est.

31. Ael. de aa. VJl 8. Plut, de «oU. «d. p. 1 192». 34. fiifvùoéi A.

Digitized by Google



TIMOTHEUS 6AZAEUS 15

on èiit^x^^uvov léona Ç alko ^rjqiov tcîiç xeçaat ôé^

Xerat. o oqv^ xat dvaiqû^ ote %al avtoç àvta(jthat.

y.t(p. y,â'. nsçt xafÀriXonaqôâXeioç, oti rj Kttfitt^Xondç- 24

àaliç i^ov èotiv 'Ivâmév yivê^tai ôè dno èfufii^iag ^t^w

hfiqnyevfov.

bri éià réCi^g ftt^^é ziç àt^ç àno xmv ^hôi%(3>¥^

•fjfnûv yÙQ ßaaiUii Moyo^dixtit nai afupiû ttevti tà

Ti^a Ttçoaax^évra *Miaç mç B-czvfxa ènl %ov Hjç Kiov-

aiaviivoinôkewç d^edtçov f/iduioLL n^i kuvj è/ieôelxvvvto.

xê<p. X«'. fC&Qi èktqaviog. on ô fJ.Hfui^ yôvata oi x i'x^i. 25

oil TiQoßooyiiöa è'x^iy ài' rjç ndviu uoui utç dià x^i^àç. Ib

oti odovtaç l'yst fiêydlovç ij lUQcna.

<ki ywahi€g ^ôovaat. '9-ékyovat» etvtôv xai nçoç 9r^qa»

Sti fgaçà %otç Mceùçoiç âàXt^ nai td^p(^iç dy^owrat»

Srt êèwofMwri xai üwpQWOvai wxl i^yafiàwt ^ovat xot 20

t9vç norajitovç naçéçxovrai fiaardtùvteç otètâv %à réfva.

bti dva fiiav ixaozoç ya^i^i^v b^ovoiv, oï a(oq}QO-

3. 0pp. Cya. Il 464 «s. 9. àekiatoç A, non UlçJUatoç atM legit BoMbius

Onm. p. 22 Pardi. AlXitft h ioxarotçioii^ na(feautf*évti r$ nçoç fttmifiß^kt»

*tà ty nçoç ttvtîfP *Eqv9ç^ ßttlttWfiji, nlar^ ovaa roiç Jé an Atyvnrov

rn^ùat. mtà Ttng ino r^ç 'Mii^ç. 'iyxa^ita ^ ecifiâ»! r/ty/jH 'Pm^niwr %h

9ôuaw. xrû.ètTKi Sè rrr AtXii. Procupius Gazaens in Rc{f. IV 14 p. 310 lîpt

AUiifi, Trfv rvv àvofutio/Aéytji» Aik(ti\ Èn) iiû (nôfH'ii nJ l-tQußixov xàXnov

xttfxù't)i\ or lùfvO^ohi' 7tQ(>attyoQt:vovat &fd«ntii'. Philostorpius Hisl. eccl. III

f) »' /fÀr ''H()i'.*?o« tn\ nXtîaior fttjXvyfHi^v)] ffç (îro m (<^- ùnofÀunCiTia xÔXttov; -

xiù 10 fttt' ui'ri^i fn' Alyvjiior )f«)ai-i . AXvOfta, xi.-.'/' n rflf-mà jo frfûiVviÀtjv

ff/f>oi', fî/' 8 TTftXm xttï JQ *lan('f-i.ii ly.hv fpjn'OTT^s un s -^lyi'nilnvç <(ßnö/M

xiatt Ttôhv 'AéiXtt fx ntdatov xtdoufiimjy. Stephaous Byz. l^Uavuv^ nôltç

U^ßäis^ ^ Q ntiidtiiç IdÛMvhi^ç. tivkç ék mhtop "Aiktv ifoo^. aaliii seri*

Iwre *AûMnûç, na« variae fiiarant fonnae noninia: valuti Nicaphorna Blan-

»ilaa p. 421 BandL liabat tuà ot hwnwmtç ttvfifv («rban qnsa 'jBXavâ di-

dhnr) mdovvtm *C&Unrcc«. tS. itaçirtt^ovf coof. Aal. 4a anim. XVI 20.

nota est &bnla de capienle inouocerotam virglna. wé aatiqoîssimtM aiiia mihi

aactor Gregorius Mor. XXXIl 15. 19, à^oîç A: corrcxît etîain M ronla-

tiB AaL de «D. VIII 10, Plut de soll. ao. cap. 17 p. 972 K 21. Aal. da a».

VU 15. âU^vnat't 22. awif>Qovéarfç<M^
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16 HAUPT
»

ftaifè T(0V ^IXtaw èirèlhjttti.

oti èx^^*'^^ txoLüi lOLÇ ÔQanovtaç %ai nolXdxiÇ (fo-

vevovai te avvovç aal qiovevovrat V7t' avxwv.

5 OTi li-9-ovç tifiiovç f'xovaiv oï ögccxorzeg èv TOÏç avtfâv

oqf-i^akfÂOÏg, tcvtovç àè Yoijfsvovteç oï ^Ivàol noifii^avai

xoi àvaiqovai %ai dqfaiçovvrai tovç U^wç' noXXâxiç ôi

10 Sri ol ^Moi èa^iovreç Trjv %w âç€aiév9w Ttùqâiaw Ç

OTi Ttvçyovg oi è/Jqxxvreç t'xovai ^vkivovç èni zviv PtS-

%uiv n€nXrjQU)fxéyovç OTiXtzwv /,al fidxopiai.

Oïl rpoßovyrai rovç xo/çioi;ç xai zovç fttaQ.

26 ic£(p. K^. Ttêqi 'Avvôç, Ott ti^v tov E^fiov ô xvwv.

Svi idv %iç tQiot^ xmpttk^v %wàç èno Hnovg yvndç xai

cmavarj avk^oUf (thu aiu(jvûw mat ô^ovjU€yo$.

20 Szt^ nwdç èâértBÇ Ivacêprog xvpàç td ôrjyfia naémvat»*

dvâyovoL âè xal iwv jcaLôwv lovç oâôrraç notl Toèq Ikxb-

QIÏI.0VÇ ^BQajisvovüt xai {/,a/.iùv yvva ovx èwoiv.

oit xt'»'£ç mél^ovç ßXinovöiv, (uç fptjaiv l^QtaTmfXrjq.

o%L Korà irjr dvavoli}v tov 26t(jiov oi xvv^ kvoaÙHSif

25 ttavortat êè Xovâfisvoi.

a%i wùfv èa&iiûv ßovanp^ wi ahcv av^og x&m vi/y

yufné^ %al tovg ^Xfup^g*

oti ètei âltf/ovç iyyiwovtai TtHç xwrl x^âfM$.

TQ61S VÔ0OVÇ txovai xt->'£ç, xwdyppf HMi noddy
30 %al XiSaaay.

OTL ol ôavLvôfÂEvoi 1710 kvoaiôi'toç y.vyog (poßovvrai z6

vôwQ xtti artapiojç Çwai nivovreç fiesd ôe^iov vcUvt^ç

3. Philostr. Apoll, in 7. AcI. VI 21. 5. Philostr. Apoll. Ill 8.

10. Philostr. \|.oll III 9. 12. Philostr. Apoll. Il 12. ^Jucovai A. 14. /o<-

çov(: conf. Schneid, ad Ael. 1 30, Tttç fn ûiç \: corrcxil M. roof. Plio. \ lU

29. 10. éifvdiv om A. 23. A(ii(JToiÛr}ç: Hist an. IV H) p. 536'' 2&.

2t>. conf. Ar. IX 6 p. 612* 6. 31. 29. Ar. MU 2i p. ÖU4* 4.
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TDfOTHËÛS GAZAEUS • 17

dftè n&ttm âiatpêvyovaty oi &^ovTeg anvXcata %vv6ç nal

fevTittv aiv vôaiL Ttlvorreç,

Hti èav Tiç (îf/s/y tolç ôtjxO^iïoiv eaoTti^joy xat l'ôuaiv

(y avti^ cxuxv xvyoÇt dnùM^ai/iovaiv ^ èàv ôè avx^qiAtnov,

Oft ïnffog iMfOvaittç i((woa iàif dnoMi^ %àç tçlx^
ftctvtwatj ofiOMÇ âè Kai yv^ivaÇio/Âéinj,

otê 17 ttaxêta yovri trjç ïftnov imi v6 Isyéfiwn» tfeno- 10

fictvtÇy oneç lelxovaai aï hiuoi àftô tov fisrwrtov tùSv

tiKioiÂévwv Tiu'lwv axéçyoioiv avtovç. tovTf^ dè %al g>aQ-

fiaxiâsç ;fçwjT«i 7rçnç iQ(mty..

oti oï ïnnot 6a%ovv tixùvaiy h wt^ôi^ xai %wv

ßow iliyai. 1&

^Xsta tëaaoffdiama' ^âi^ âé ttç ÏJtfgoç iÇf^w hnj kßäo^

Ôéo irtSv T% veoTïjtoç xal ôvo kiûv tov yr'jQ(oç. W
art aï ïrrnoi dnodyrjGTiOVodliv %ûtv aXkuiv toadàùiy toùç

fgiâkoig avTùjv ^rj).(xL.oiaiv.

oti iàv x^ikfj tiç Ï7vno¥ fioïKilov exstv, naqà nrjyrjv

yQÔfpei ïitno» zovomw^ xai ÔQwaa 1) ïrtTfoç tô yê/^afifiévay

%ix%9t %ùUjmo¥, tavtù âi xai èitl neQiateçâiv, nai h S5

^axeâcufiopi^ vsopIoxovç y((d^ovai xaXoùç è» totç d'old-

/tmg^twv xvavaw pnvaiaaSv,

Sri oèx Imfiahêt 6 ïffnoç /nrjTQÔç rj dÖBXq^iJg a6tov,

09$ dtà S-TiXsionf 9i5o ftdxovrai, xai é vtx6hß ièlov erv-

Tijff '/Ml ai vi'jO^ïjy ixi^(Joi àè oyzeç dXXtjltoy n^v (piavr^v 30

fiax^àiata yivojOKovaiv.

1 uTifj 7X070%' A: hoc emra uota significat, non itnu totoôj', quod M dédit.

|>ut(> scribeadum esse ànonaiov et aotea fortasse ^wff«. iiiïuvjtq ô't futi ofoi/s

\el ù^ivov, (ortasse ^ i^vovThÇ. 2. mivuv k. î/Jt^oi A. 5. ÙQiuaa

A. éup àaoxitqy.As. VU ib
i».

572 •> 7. lUss. Ar. VI 22 p. 577- 788.

16. Ar. VI 14 p. H5<> 18. 17. l^.»al«i^tArittold0i,«tt«gl isAoc, «o«

t II o». 19. Ar. p. 54»^ 10. 31. Ar. IX 4 p. 611 0. 33. bm «deonU
«crfptor lasit 0pp. Cyo. 1 338—367.

BmmmUL 2
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18 HAUPT

twiç o'i ùèâéfmê ^m^qwifiv êtfêiçovçy ânra| dè xhaadfUPM

h %(p ßi(fi avfitpoQctv vTtéanjaotv fj ^cfrnxrov.

OTL Tccg y.afu^Xovg (poßovviai fcù (xr< ovvt'^^hLç tjoiv.

5 OUI JO vöüiQ èàp 6Vi^iüoi y.aifaqôv, d^oXûi^TSÇ rthovüiv.

xrijyrj OfioUaç.

28 iMp, narf, ttsQL ßo6g* oi %€tv^i fUya» dlhj-

lùvg ^otHTi fgSXêftop âiê tàç d^t^Xuag.

Srt èàv o ßovnoXog nçooTQiif/rj %fj xeiçl zovç fiaotovg ti^g

ßoog TTjg ÔBOfi&^ijç oxsv^o&ai nai cÔQoiioç ^letaXa^wv nQoa-

15 d^f^^ zoig fivxTîjçat nov tavçùtVy navBi avToijg t^ç ß^yr^g.

ort at ßoeg âvo fiaatovg sx^vai nai ^Xàg téaaa^ag,

6Vi tûiy ßowv TO elf/tu mjywrai mnâ vf^v KOi^iav tw^

niv6iß%Wf %td dvaiget

oTi Ol 'Eçv^iMHoi fiéaç cêiovai tà né^ava éç %à éva*

20 hvi ô fàfiog Tév ßoäfP {&g vwv èléçaw flvetai èftlâifo-

iwç âid td %ov €Ùêoiùv veviftSâêg,

imi %ewQdK£Qù)g ßovg cvyyi^éiit^og tnitoig^ oi

xai ïnnoL oï Xeyofisvai xâXXaiOf..

oti eîai ßSeg ofriad^ûyofioi xaXov^evoi ôià td avrovç slg

26 %o OTciao) fiôoKéoÔ^ai floyo^hovg rut ptsyàd'ti rtov xeoctKov.

OTi èoTi ßovg ßiawv xaXovfievog^ og è'xei tt^v yXwaacof

dûÇ aa^xoqxxyov, eari ôè arro Biozufvlêog yrjç.

2d xf/p* xy, TtBQi ßovßdXov, otL 6 ßovßakog

Ofiotov ßott %6 êi Hdif^ h Tj jiiß^^,

90 ibrty fiaéfiifloç tfnrè^ %àç ZàXnêtç nh^im
^Fijvov %ov ftarafiov, aStùç êi im$ leintèç lud q>6viog.

1. Ar. ÏV 10 p. 536«» 28. 5. Ar VIÎI 24 p. 6(»rH> ]i\ 6. Ar. p. 604^

27. on()â((Q(txriV A. 9. conf. Sc hneid, ad Xcn rit ir rq b'i. 19. Ael.

de an. II 20. 20. Ar. V 2 p. 540" 4. 23. xaiXtcwi mihi ignoH sont, de

ttallaicis equis Plinios VHl § 1G6 uUiil :>tinilf narrât. 25. Herod. IV ISU.

26. 0pp. Cyu. H 175 ylojaarf alfxaaaoviti à/tù j(fjöa itj^fiaCovCtv. conl

p, 11 0. 27. BmtÊitaoç: 0pp. Cyn. II 160. 20. Inbet hM capltokm «I

pvzÎM tri» IL 20. lifiùif. tn ov notf»S$v* o fiwfialoç B. 30. amàgruç

B. 31. Tov 9m, B.
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TIMOTHEUS GAZAEUS 19

vXqw. Twwo dè nom é âavaxèg h ^dUrooi;*

oti 0 ßovßalog oô %u^Mdu,
y.i(]p. X . Tieql ri/niovov. OTi ai rifiLovoi ix âia(p6çû)y 30

yevtîjv n-KiÔLLtvat ov jLkxovoi nai noXvv XQ^^^ ^cjoty. 5

ort if ^d^tjvais t)fiiovoç èXf]<fBr ¥rf] oyâorjxovra, aQi-

rv hpt^iaato 6 âtjfioç fitj et^yea^ai fiujv9 l^iw fnft*

yvpaiÇi %d wnafitjviov cäfna^ é» Saq>Qaiv6fisvog i açarjv tûf

xeg). la. neçi ovov. oit èv zoïç ipvxQOiQ tonoiç ^el» 31

portai taxéùjg oï ovoi.

on fraçà toIç ^YrteçfioQéoig bvovg &vovai %(^ ùinoAXuivi

ôià Ti}y anâviv tov ^av.
ovi àv Alyv7tT(it Tvqxùç Xéyetai ô ovoç.

Zti TcâXai è§ ootéiûv ovu)v avXovç ènoiovp»

\. tÎTfc K: xaïU. eoot 0pp. Gyo. II ,3ü6ss. 2. Trom A : ^j^ret B.

5. C^aiv. oTi roTé f înnoç nti^iTut Ta^étog â^uadtu tcv ovov ii<i awovûitm

fàr TKÇ Tot/nç arrr^ç xëiQbHJiv B: conf. p. 189. ti. Ar. VI 24 p, 577b 29.

ijfUiVoç A. 8. A: 1} B. firjTf ora B, ^T^Jf <cXhi; ßooxi^g lonav B.

10. Ar. p. 57S*2. IJ: h' A. 11. A: ô B: ll^oi^ B.

13. Ar. Hut. UQ. \ Iii 2b p. üOüi> 4, de geo. ao. Il 8 p. 748^ 21. lùsiûiç om B.

15. sampta baec esjse possiuit e démentis Hrotr. 2 29 p. b Sylb. &vovaiP

oiroUftmB. 16. «nrtfngyB. 17. uifmç A,jv<poç B. rtcfcû^, Aegyptiacun

•sini WMMB, eonuDentieiam «sse vidotiir. oerte Copäee, at audioy asîniu dâeitar

mwweut am. sed «rroris eansa satis maoifesta est Platardios de Iside et

Oâride e. 30 p. 302 tan dr< Trâhv ixraniivoùù$ xeà wa^vßqidjiMaim fp rufty

éoçimc^ TW fàtw «P^fftmttrv tovç nvQitovç m^oaijlaxlCovrtç ovov âî xai xccra-

Jtff^a^omç, 9»ç Konriittiy âià to Ttoççbv ytyovivtu tov Thtfmva xaï oviââti njv

X^av Bovaiçhfu âè xaï ^îvxoTioUtm ûÔÀJtty^v où jffùvfiu to nti(}U7ittV^ liç

ovfp (fdf^yyouù'aiç if4(fif)éi. XKÏ olojç Tov OVOV olf xn^i-nnor idln ôutfÀOVucùv

ifyoirvtm i^tpuv thiu Slit Ti(V n^oç txiivov ofioiôiiiTa , xaï mmun' ratovrTfç fv

9vaiaiç tov rt llavvï xaï tov *Puuiifï fxrivoç ininXiaiovai .Kumoi^^ov ovov

âiâéfi^vuv iv (f^ î(jv ))Ât'()ii 'h'dltt /où" fff/îofi/jo/s" lor Otur nuQtyyvbiüi

ftif tfofjiiv ini Tt^ auifxuii j^nvouiy /ui/i)' ovt^t ifjoifiiv ôiàuvai. utilia ibi Par-

Heios adseripsit. ô on A. 18. fartasse wiùtv. 19. Ar. VIU 25

p. 605« 16.
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20 HAUPT

îki tè»^ opw o atyt^oç Si^iç fitcû* iàv yâç d/Kijaritai,

cvi iS avTûv nal ïstnw yivavrai rffdoißoi.

Hrt. q>&9içaç ùè ftout oêêè xçéttûvaç wç oi ß6€S'

5 yÙQ L,(^éq>ia ravia if iyçoT7]tog /.ai ot'jipewç yivov%ai.

Sri eioi ûvsç /uoytSwxsç xor« nvoç '/rdtxoç; /lioviow^ nal

7i£çat(6âr>ç' to ôè Kéçaç avfov noui ^Bqwtûav xai fiôvt^

d7to(péq&C€ti^ %(p ßaatket.

32 Xß^, nsQi xauijlov. Hvi al xo^ui^Ao^ (iéya tpaçifUi»

10 q^qBiv ^dvvavto ei f*i^ wâ^wa» y.a^e^ôfievtti èitttpoqti-

IÇfiO^ai mai ovtmç ctvtoig ^poçftloiç dwiinaa&ai,

nqàg daréifa^ iv mnni ràç iÔovç yivthnavaiv o^w ht*

tnkàîç 01 'Ivâot rrjv xçvaittv %6¥tv *Mi»mv fivQfiijKmv

16 kUtttovoi ii^og àpaco/Lag hôevovreç.

oti Tùfv ftivçiii^xœv èv t<^j /.arfiaii h rolç (pwhoiç âia-

tQißovTiüv '/.llrzTOvaiv 01 ^Ivôoi trjv aêtwv xçi ffoxo^tv.

ort ^év^cnfvéç xofi^Xavg tçàtç, âvo of^ofaç^ %ai h
ftéai^ ^kaiav yevt^aaano'^ «a» qfoçtdaaiteg ^ptvymtoi tovç

d^fféifùi¥ Mrrard-m fi^ âwaftitw i/ fileta fidirr^ dnifêi

iiidxêlv€vç Wixu CfCBvêavoa êtà yinnqfict avv^ç,

ort dlxvçvol ûaiif oï BentTçicnfai %â^rjXôi.

OTi evvovxi^ovai toùç a^asvas ïva jUïj èv nokéfÀi^ octa-

2Ö xtôioiv.

OTi fv /novov dei tIkiei i] xâjitrjXoç, orôéfroze êè âiâvfta.

1. Ar. IX 1 pu 609' 31. 2. rf}; xaliàç B: toZ <f<uX(où A. 3. xal

ÏTtnov yewùvriu B. 4. Ar. V 31 |i. 557 «14. 6. Ar. fl 1 p. 490" 12 et

19. h'âoç xeçttTtââriç ß. 7. tô A: x«i rô B. fiôvovh. 9. ttt

om B. ufyav (fofiior B. 10. (t fji) «rwj'xij «tmiV ^iaaiu!^0tta«tç

àvidraOttai Ü. 14.ss. IleruU. 111 1028S. xonaîîijv \j j(QvaitifV B.

frâôjrïi. 16. fv TM xarumt A : rn xHvua B. 17. ßl/jTovan' \. Xi*'^-

oîji' xûJ »jr H 19. yn't tjOuGui Ut^Xuci' B. (ffmTâtîtevrtç B. 2U. Ji«

dé i6 fAij in(iuhitf{ßi,vut Ikttin'uviStv B. 22. ikxti ôià lô yiwrifjiu uvii^i

0novôâioma B. amoîç pr A. 24. AeL IV 55. iawtiwku» B.

27. Ar. VI 18 p. 671 " 23. y^itäl» A: hja^aß B.
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TIMOTHEUS GAZAEUS 21

ort èdv 6 xafir^Xitifi noQaajuvdojj tàv açasi^a i$ àypoiaç

tItVTOVm

x€^. X/. ftgçi nâjtQov. 6 %dn(f0ç toawtw fx^i 33

îno ZOL ô)'^)uaiOi^ urior âjiii^iJtovoiv uï içlx^Ç î^'ir kvvcjv.

ort rj ylißi r^ avct^yov ov iç^q^éi nanola ^çia i^éq^ovoct.

ovL TOI ovog ayçioç 6 è'çùiç uiave zijv ^rjkeiay g>wyov-

atcp fCûXlcixiç V7t^ avtov dvaiçéiad'ai,

ù%t jo yoka tùiv xoiQOtv ov mjywtar tl dé ziç xh/Àa* 10

99i€y av&^ùmog ânè tiU^^^ hüßritog yivatxt.

ovi iàtf avç nàXefiov 1x27 ^^9^ ^c^oy, ayox(0^a»y

xai énctéattaç ^axéfittpoç étfcuçeî nai dwatiuihau

oxL fiôyoç lùtp ^(^ùiv dnoßälXwv ta aiôoîa iaxvçôt^QOç 15

yivetat.

y.€(f . A(f. neçî ftgoßaTtav, oil èv yiißv}] tov ëtovg 34

tqizov xcrrcr ôiadoxf^v dXlrjlùtv %L%%u tà x^gififiata.

htv i» uiifiéfj ^9Q(i<nd%fi c^Ofi xo» vofiàç Ixavof^ tax^uç

lUQcnui^ %d nifäßma yiveiai %ttl cw^xj&ç tlmu xai ydla 30

ov Itlfw did nw/%èç h aù%§.

Sri h yiißvij yhtoç hnl rt^ßdrm U/çiw fdif iqH^ujn^

otl iv ^y.vd^î<^ ôià rtjv twp ûvtfÀiûv xjfvxçôriiiu tol nç6- 2b

ßctra xcnct Jikeioim uovt'noy.ci tort y.ai xigaia or/, t-yei.

OTt KçrjTij uai jigoßocta léaaaça Tiéçata èxona.

CKi oaa tùv ngoßdxtav Ttoixlla iini adniag énè tijv

yXâaaop noixikaç e'xet tdç q}Xtßag.

xcgp. k9\ ntçi iwißov» of* o aovfioç fiç n^ßa%dif iari 35

$ar9dy xai Amof* guXaUai di énè rtSy »x^iW dfi^ißios

1. Ar. IX 47 p. 630** 31. or/ iàv A: ^àv B. riüttjoii twiov

ityuMivut avyy'èvéaif^fti firjtoï 17 ttâfhf^ B. 4. Opp. Cyn. III 379 ss. Schneid.

Xen. Cyn. 10 17. 7. Herod. IV 192, Ar. VIll 28 p. 006- ß. 8. Opp.

Cyo. m 364m. 10. AeL X 16, Plat. p. 353^. ^nlaeit A. 11. Itopu-

rôç, leprMi». v. ReisL in Const, de eerfan. |». 243 Bobil Galen, t H p. 386 Ck
12. Ar. VI 18 p. 571 » 15. 16. Ar. VT 28 p. 578« 32. 10. Ar. VUf

28 p.
006i> 18. 21. fortaase dut namoç hutmmi. 25. Ar. VIII 28 p. 800^

20. 30 babet koe capitnhm B. 0pp. Gy«. H 382—444.
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22 HAUPT

vovç. àyçevetai êè /.al ai rog Tto/Âaxig ino lûiv àXiiiov.

36 x«(5r. Xcf. neçl alXovçov. on 6 aîXovqoç 6 leyô^evoç

ua^i r^fiiv xctTß avvtj^çiav ^Ptjfiaïojl AciiTa Xéyetai wç èx

5 fii^mç ndf^ùv yévoito wnà ti^v ^ißvr^v» Xéyssai âè ^
^leia TTOçvfKùni^a elvai italtàp açQwa calvstv h m vovai^,

iâif âi Tiifa Hdwat» .... ôumana^févsotfàê» wré», %tyiç 6è

Tovrct léyovai nsçl t^ç tmÔoÇt ^tiç XéyerM Iv i^fietéçif

10 awTjS-ei^ ditlovçoç,

naldv euû^afitv aïXovçoVy xccrà top toixov ^QJiovoa ràç

xatoiy.iSlovç ogveiç y.axEod^Ui ' èàv âè nécr^^ (pvaÙQa ov%i^v

%ai nÀrjQovaa %6 ôiçfia àvéfiov ov ßkamexau
15 <ni èav tiç mfyai^w ßokjß hnov dei ai a^ug <xôXlÇ,09f'

satf OVK ifriQX^f*'' avxaiç to d^rjqiov raxéioç.

20 xat Xayujchf.

on ylißi-jj (àvbç ov nivovatp.

Ott noXXaxiç ix zov oipifwv ofißgov ^iveç ytrottai,

(hi ytaS^êvôoiTag dv&çùiuovç ôdxvoioi jUr£^', y.at d fnèv

àdxvu %àv ôdyLivXov, o âè qwa^ xal avaladTjtov Jia^àxêi*

25 çTi €Îç tovç ^i^ovç %âg ùvqâg x<^vzsç è'Xaiov àvi-

fmai xoi lâix^^^^ me/^polàç ov ôvvccvtai IfißaUw,

39 t9^\ ftagl yaX^g, Sti fj yai^ âtà rcv wtdç Wxr«»

d? âé tpmti âiè vov ctéfioxog»

Siri i) yaX^ rfviana nolefui n^èç o^iv^ Tcriyww ia&Uê*

30 towo yÙQ q>evyei o ofiç. âè ol oq>6ig ia^iorreç an

2. ntAkiau% «m B. 4. »«ir«. «is quae Tlflsaiim Stophaoi hibet addo

Caasiiiiiii Dial. Il 110 p. 614 ùhmttitaç luà titç ivâ^/iovç xanaç xeA /tcvioifç

ie&ûyntç. Gloss. Cyrilli aTXovnrx; haer cafta, xâna caita. Gramnu K^ilii t* IV

p. 576 53 catta fxVÊVfmv. Dositheus Fab. .4.68. 5 p. 28 aiÂovçoç nQoanotov'

fÊtPOÇ ytvi^hov ayuvy eattuna fingens twtalem ngere. xânu Ix — yivntti ?

6. 7ï(inviiet,nfoa : ronf. Ar. V 2 p. 540" 11. (tç (jwoioinr? H. post

fd^cuaiv qiinriuiir tr rc litterarum spatiam A. 13. oqviç \. ff i nntîjnu A.

15. conf. iNicl. Geop. XIII 6. 17. Ar. X B p. 612'' 15. 21. Ar. Mil 2^

p. 606 »• 27. 22. conf. Schneid. Ael. Il 56. tfvaaà A. jj 6i cnrr A.

na^éj^iûv A. 27. coof. Schneid. Aei. Ü 5^. 29. Ar. X 6 p. 612^ 2b.
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TUOTHEUS 6AZAEUS 23

Sri xtd al fivyixXaî ^viita èyxéfiavsç dt» ià» âAuaatv

Sr» iê» âtj^ iv vàiç afiaSevofiévaig oâoïs tivà ^ fityaXrjf 5

dno %ot ni}Xov zov èv '^Qoxfp tîjç àfux^ijç dsQanevatai

X€Ç). /u'. nsqi âanéXayLOÇ. oti àortdXa^ èari Tv<ph] 40

yctXrj, bg vnà Trjv yr^v é^nov mS^Ut tàg ^iLag twv (pirtwv

liai ^i^VH ovra. dy^weiai ôè àokifi xai naylat. kéyerai 10

êê Bivai 0i9«ôç ntal usiaßXr^d'ijvai aîç d^tjçiov x6li(t tov

'HUoVf tSatâ xtti èâp 6^p&^ *HJU^ omhé àéltxa$ atkcv

V m-
iuç» fia'. n9Qi xi^alnv %f^wodüktnj, Stt ^ßmtu 6 4t

tiqcuMmÛoç tèv xQoxo»' inutï^iy yàç %è wofia

xetp. fiß^, Tteçi T^QOmchilm^. oti oi y.qo'k6ôeiXoi iv ôvo^^

hrrL KQonoâeiXoç Xéyerai, Xaßiov to ovofxa tov xBQaaioi)

oti ^vim âœofUi âniaentjyârtç àXXtjXoig <â i6éini9Çt

èàk fitj TTjv adçim cwe^éXtûaiyy <m$ic dfsalîéaaimm» 2h

on %ov ^(^ov jovtov fiàvov ayu) yéwç xtveÏTai, ^ Ôè

aiâtjQOç ov äianeg^ to ôéçf^a avrov.

ait oatovv âiijKêi ix t^ç airtov xêquxl^g itûç t^ç

cdify mai mâfolfOé ctvtdv ov êvpcnai, 30

Sfê âkBiiféiAS¥OÇ drijç Xinei xçoMÔeiXov m^d^ dç vdy

5. AéL D 37. 11. ihm irufonvç A$ v. 0pp. Cyn. II 612tt. v«n io-

MÛ ctiia H. 16. cont Plin. XXVIII 108. 19. hoe capitalvii et •optm

pruiiia liabat B. 20. h otroinqiii B. 23. ^ Sr« — ofioke» ob B.

24. Aér^B. 26. Herod. 0 68, Ar. I 1 1 p. 402^ 33. 28. mwTè
6i(>/itt B. 39. in Al àno 29. fav otr^ùt B. 33. imtân A, h
afoAB.
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24 HÂUPT

oti 7] ovçà avTOv fiOKçà xai d^àla, èv ^ JtoU4x%is

tVTCXlDV dvaiQEÎ.

Ott iàp âdxfi vi»éf avväyovrai fte^l uv%0¥ %ov âtjx^évra

5 aïXavçoi ndyv noXXoi Satê cevtt^ nqoawçSjûiUy xa2 %ov€0

ovi tè (fiàv aèvov tâç xrjvéç hti ntai tbtxnm àn avtcv

ôeïiàTirjxvç xai TtXéov baov yàç Çfj av^dvei. lUzet ôè (^à

10 kSfjy.oi'Ta xal oôovraç l^fit k^rjxovia /.ai Ci] tiij t^tj'/covra

kSij^ovta nai avvovala^u e^ij'Kovia.

art èàv ànb t^ç aQêCtêQâg yvd^ov dnwsndofjç èdénna

%èç aandaaç udnxas %ai %âç ßäillag h, %âv oâdptù»*

ùTt 6 xQoxiXoç ctêtà» naS'êvêowa çvhhrsif nai iàf

Yâfj dygevr^gag €7T€çxf>^i^ovç fjyovv tôv neçl fôv NetXoy

20 avtov àfpvTtviÇei xai rraçaonevâ^u eiç roi' Tcozafiov dno-

g>vy€Ïv' naqà yàq %àç ox^^ccg (piXei dioTQißeiv xai A.a&evôêLv.

43 x«^. fiy, jts^i ixß^svfÄOvog, b%t à ixvevftm o itai ew-

4 jw 9m A. 5. flov^ aXçovçoê A. avrov B. 7. Berod. Il

68. 8, OfUXQoçK 9. «will« B. 10. Çij hi, l^^xonn xa) vfvoK

ii^ovxtt om A. de oumero saxagenario v. Schneid, ad Ar. V 27 t. IV

p. 415s8. 13. fttvttçB. T^çamB. fc;Tf>an{taé( B. 14. Qtjyonë'

QÙiov (vxfQf^)'; B. 15. Hcrod. Il ÜS, Ar. IX 6 p. 612« 20, Plul.

p,980'. 17. confflut \h. i<)ofi'î((Ç a. Tjfn'i \: naon \i. 19, T)J.nr:

dixit de hoc nomme .Schneiderus in li-xico. Thruphilns Ah'Aandrmu^ p. 7

xa^htJTfn i<> oai'iov vloç (scv. lÀXoç) TtjQfî lov xnoy.nài-tlui' nn\ ur kvtov
'

if^éiiiç xfii à/uifiifjtvtoç vm'(ô<JKVtu xni jo axôfÀU àvtiayntvov i-xoi^m, xat rôte

tiOTTTjâ^aav iia^(}Xfrat âià rot- aiô^uToç uiiov üi i^i' xoiXùtv avtov, xttl âtttç-

^(«v TTiv yaai^Qn (iwtmi i(é(}xti(u, waaXtnwif aîrtov vatQOP. confodit bylliini

cimi trodiOo. sed non ntls boe intellexit Boissonadus Cboricii »i p. 88: io-

kellMdsse videtur Uodeobrogius ado. ad Amm. Marc. XXS Ib 19. Georfpins

Cedreon« t. J p. 701 BekL Si im ftutçop 17 vâçêf, n^'f *^iUoc Ifymuy
nwoç l^[ovaa fioqtpi», wkni eiç nt^iiv x^^ufUw^^ istmi^ai n jov icçoxo-

dttàm xaO^fvâovitt, itcn^âq âttt rov mofutroç avrot; {xix^ùçyoç ô itçoKoêet^

loçxa&ivâtt) tiç ttivyttor^Qu u.i tov jp^^vaa, xa) rtti Tr,r ihnQQ^aaovau iiiç-

Xtrtu â*à ^dipttç itnwG^fovo» «vtw. 22. Ofp. Cyo. iO 410m.
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TIMOTHEUS GAZAËUS 25

ÔQOç '/.aï vXXoç ma).ot /.levoç kiyezai 7itiXut xgiaac eaiTov

OTtuiç okiad-tjqàç i] mjôâv eiç to tov KQonoà^tÀov OfâfÀa

m mkiog %d ^noQ 'AcneaS-ieiv xal avaiçeïv.

ùtt, 6 Ixysvnw avvoç xQ^^f'S €€tvrw jn^l^ %at ^gavag
TtQoç fjkiciif ftéxnm %j èanièt tuxI m/vei %ai rtoklaxig 5

Vit* tah^ç x^aôfitifoç etvti^ nt^mmU/yfiim^ ni^â^

X€g>. fi3^, fg9Ql XmtwtméfAùv, Sv$ é ftcréfiiog Hft^oçAi

Twv üfi^ißiüiv loti /.ai [fjv ßvQOav tx*^L ai^toim loi^ inl

jôiv iksgxivtfüv. èad-iet, âè XQOXoâeiXovç xal a) la y.i]trj. lo

(kl n TTordftioç Yirrtog ütjittaivsi ti]v dvdôootv lov Nsi"

loi" Tiaial yà(f èv %^ iXvi ïui^ onov fiélXei %o vâtûç oya-

ovir ayaßttlnfei dç ta Xijia xal fierçéî nôaov âvycnai

ténw ntMQta^ %al ovrwç vnctpax^^lf^ fiéanu/gai* mépnffai 15

yoQ tQaxrjXo» oè àvvtatu. Mod"* 8zs êè ntina» i§Bfiéi

%è vêùffi itatà rov %6nm> nékip ßXmnwei.
OTi fiera naç&évtùv xai yvyaixtHv Tix^aOEverai axvfivog aîv.

o%L Tov Tiaitijci dvaiQSi xai STCißaivei tfjç fii]Tç6ç.

oti o oôov^ avTOL (ûcpEKiÀ eIç ti^v (Ttouayixiîv âid&eaiv 20

xai loîç .Aid-ioifti yivevai qxiçfiaxov dôôi^^ayiag' anovvtai

m toaavra d'ëQimeéêi oùa rov namoQog 6 açxiÇ*

xsq). fie\ n€çl ^ivoxigmog. h ^ivditeçMç itatâ td^h

fiéye&oç laoqQonoç iavi noraftio) KnTtq). oixeî ôè naqà

%(p NelXo) fçxoft^oç cItto tov ^ll/.tiiioi. Ijel ôè xatà tijç

ôiyàç xtqaç (ooei Sl(p0Çj xai nhQUv ôiatq^oai dvvaiai,

%(U %av%(fi noXXdxiç èlég>arfa dvaiQél. 30

1. xtdoCfitvoç om B. iavtinf /o^ff«? oTtojç oXtoihfiQOjç éiantiôù B.

3. mettoSUi araei miçei B. 4. 0pp. Cyn. ID 433 si. ouroç om fi.

5. iuA xtaint B, on A. 12. ro om B. 14. AeL V 53. Sn Ai 8 B.

futçtt X: fUJçtt Tf^icv B» 15. itatttH^gatB, xift^lßtu — äviftaai

•m B. 16. om A. 17, xmà tonovç B. 18. iteà om B.

19. haee om B. Pint p. 962 ^ 20. wpûét Ai nouï B. tiç futxanjv B.

21. àâtifpuyû^B, 23. yivaai A. 24. rit ireliinuMaï âëifitatt B.

27. loî' noTu^iov înTtov B. 29. côati \: àtç B. ntigav: 0pp. Cyo.

il 555. âunffiaiu B. 30. fovro B. éUifvnai 0pp. Cyn. 11 556.
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26 HAUPT

vfânai ovâevl ôfjXov.

(kl naqà zoîç 'Ivôois ßoeg kéyayiai^ èdxofMvot âi noQÂ

46 x£Ç>. fi^, nsçi Xvynéç, ott ôvo eioi yevêai Av/xcûr* nai

at nê» liifféhai iXâ^ovç éyffwovaiv, eu êè fitxçtù Âaywoôç'

lAtMf^i nvqqôv,

10 XvyKOvçia.

Otl g>llÖT€KVnV TTCXVV OVtMV TO ySVOÇf Xol (flkoVViai V710

tov yinoXXùjyoç al otpLyyeç mco rov Jiovvaov.

47 x€9). niqi xafiadéonoç. oti 6 xafiailmv èazlp

è lay6(UP0Ç (pvalyvad^oç. eaT& âè laofiayéâi^ x^onodcU^y

15 noiigtèç xo^ 6Sv kemàç,

otl fUwttßäVlMi t^p iâlovç wénfovg éç
6 nolénovç 6 ^ùXéacioç,

Sti oi êmcalciflârai el netl yaXiOTm ital oi oeivçot ht-

ôvvovoL Tijv XeßtjQLÖa, rovzioTi xo yfjçaÇf ùç oi 6q)€is, ital

2u qnüXcvovaiv lüg oï ä(j/.ioi xal oi xçoniéâeiloi.

48 yf(p, ^T]'. ne^l aniyKOv. on 6 aulyxoç èàv ôây.rj tivà

xat nQÔzmoç èyKvXiaO^ toiç îâioiç ovçoig ij vàazi, tov

ôeôijyfiàpop nouï dTio^avéîv èav ôè o ârjxd^slç Tiqoimßi^iiß

hoiimi^m, avtôç /aèv aœi^stai^ é âè axiyxoç dfréÀhnau

25 iwi m avtùiv t^olkièêg ùg td hanU» givovoip»

49 %oocvtoif

€tV'9tià^ iati» wç ftijäinots ^fUQCj&rjvai /^tjôè dovlUa»

q>êÇ8iv êl êè tovro àvayytaad'elrj nad-ùv^ tà aisla drtW'

^oifievoç /.al Xi^iùt (f^iiçô^itvoç unôXXvzai.

50
y(.ê(f.

v. neqi ao(j/.6tov. bci d^r^qiov èaziv orofia /.oq-

xoti^Çf kvKov l^ctf»* fÀéyéd^og' %âiy âi noi^iémv ymkoinwv

1. 0pp. Cyn. Il 560. yn vöf^tivot B. 3. nnoà A: hf% B.

5—8.11. 0pp. Cyu. III b4ss. 6. uii' om B. 9. nriyvwtaih» Aei.

IV 17. lu. UyxovQK K, Ivyyov^^, 12. Toti OU B. 13. ô om A.

14. <fvoiyifa&ù(î coof. p. 7 9. lore di ^t^'é^ovç XQoxoâ^lov xvqjoç xtà

Hvimtoç B. 17. ô MMtatoç mu A. 18. Ar. VHI 17 p. <00* 22.

20. «tl S^ot B. 22. n^tffov A. vdUnot A, Sâtuu» B. 23.

ânyftévt» Ai B. 4nx9th A: ccrqç B. 25. conf. Plia. XXVID 119.

hiém/ïïupb. 26. 0pp. Cyo. 01 266ss. '2ü. ntt&iZv JUfi» ^S^tço-

ftanç Mtà rff ouiu itxwfiiywß imâHam B. 30. A«l. VU 22.
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TIMOTHEUS GAZÂËUS 27

%ovç iâlovç Ttàîâaç ovofiaorr f^ii^iEtrai rcrg tpwvàç twp dvo-

•Mnraç toôç naîêog tàïç votavratç ^pumuç xai n^ootQéxoi^

taç iSm t^g ftoifififi Xufév hxèg t^ç htaéUtaç wnw^Uu

Stt tlxôç (pçoveîv tà aloya ^(pa dv àneôeix^ noit3v

6 /.0Qix.6%i^ç /(.il 6 ne/MQydç '/.ai 6 Xhuv, dtjôdjv,
î) zgvyiÄv,

6 derôÇf 6 nogquQuov , 6 èXécpag, t] (.iDAOOcCy rj yhctvoÇy o

âçvoxoXâmrjç, rj x^^^^^'^'j ^ ^ xo^af, o yÀotvnoç, 6

innasiûtafioÇf ô naQxïvoÇj 6 néqôi^y 6 Ißig. 10

x«g>. ya'. n$ifl m-^nav. &ci 6 nid^r^nog ^qIo» ictip 51

Sri %oto€tw ^yi ttove SfutOQOç i» viji, xai inetâ^ affa-

Xh%a avvor %è xqwiiaif 6W«^ À%9» htuifoç TÛJuffoç

dnftr^ÔTjûey €Îç t6 vw lavov mènêl^t» énonUfaç %b

ttvTo eiç TTjv &âkaaoav xai kavzov avyycatfççupev.

ort (pivyoiv dnô âévâQov elç 6évô(^ov fietajci^â^ è/iigfa-

ail fufÀTjloç wy àyQwttat ôéXtit, fiiftovfisyog top ßov^

Xàfievov ttVTÔv àyçetaai imd Ttiaof^ Xovo/nevog &TjQStraê» 30

àyçevetai ôi wai aXlo» T^onror, x^i"^ é^aX^aùç ^a^-

tki o£foi nûtffà %atç ^Mots vçvywai tà nmif^ia, téjpf^

éfttndfttifoi wd fiifiijaei,

dti Xito¥ voawv ôôXtp avtop ayçsoei xat xawwS'Ur t&

avfifiakXtiui yaç avfi^ eiç vyéiav %ov ni&jjxov zà KQéa.

bzi èavl y.rjßog niihj%og tx(ov nvçàv XéovtoÇj ftâyf]^ ôè

%Bq>, vß\ açiyyog. iai aï aq>lyy6s taxuai <M7cy52

Svi êhi» aJlÀm ftixQai nsgi v^v y^v tm Mtméqm

0. d ytnftoKoçttf A. 13. iyé nati loi eerto dispicitor. 15. Uniov A.

16. avyxtaiççnf/ÊV ft A: wMoat^^. rte A. 21. Ael. VD 25.

23. Pbilostr. Apoll. Ol 4. mrroi A. ntn^ut A. 24. iartatiftévti A.

25. Pbilostr. ibidem. 27. Ael. XVI 10 lodieis slmUis eoBnumml qai-

boi oi'çà xatà Àtôvro)} làjcKUa' sit. mO'^pmif A. 29. otffyyss, ^lUtf

ttiêm cap. 46 conmemoraotur, simiarum geoos sunt. 32. Macarum nalla

villi Botitia «oppetit oisi qaod apod Corippon lohaafiidos U 02 legi AfmücrMgu»
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axjvTj'^tiç dv^Qùimoig xa^ nivovaai ôafir^v olvov Tté^moviSiv

nwp. vy\ fts^i ncttwßlmog. on o xatnißlnlf ^qiw
iati nvQ néimùv àno %w» ftwSp awov»

ttvç \pvxet, mai üßhwaiv €iè%6,

54 %&p. yê^. neçi xâatoçoç. oti dnè %ov ^syâXtjv xat

kevxijv tx^iv yaaitça 6 xciaiioi} k^yerai avii tov ydarraç.

bu dfifißiov èati xat rcoQ' vôaaiv ifignokevei Aai

10 äiatQißsi.

awi /néiî^tov îxv€Vfiov6ç èoiij toïg àè êdovat, xcerctfiaXXêt

fd fxaydXa èévdqa tdç ^i^ag ndrut^w ka^Uov.

Iki dn avTov ég>aivovrai lutaté^ta ifiéria»

or^ Tcr S^ifCêêa aètav ttouï uç âiag>6Qovs ^«^cmrc/oç

15 nud 6ià twïïo âtumdfuifog éftd xvvm» %ai difâçêv ntai dàfl^

si ôè l/. ôeizàQov ôiutx^ ^OQX^g dvaututüv ôÛAvvaiv

Ott TCokXovç (pwXeovç lutigxetai cfoßor/iievog ri^v ayçav»

20 dyQSÙSffu ôè vvktioq' <poßü%av yàç to tivq nal fitvei diu-'

njtoç ^al 6 dTjçevtijç txfo» Xagmdâa nl^aiw yivnoê

xal ovKog âvvarai eXeïv,

wd ^ iUhrof xai ^ hfvd^lg xai so camj(^ioi¥ oS yiinmai

55 -Keg). vb. tibqI ßcnqdxtav. bvi nolkdxig ix vhipûiv yl*

vmiai ßdiQaxoL.

ùti Xifii'rjQ. ^rjçttvO^eiai^g dno^y^anovai ßdiQUXOt Kai

ndkiv Ttkrja^eiar^ç dpa^foaiv.

30 OfA nolldutg ftnà ^çmv éç mai 6 xaftaUéw*

vagij qui montibus altis Uorrida praert/ptù dcrisisquc mapalia silvis Ubwctac.

condnnf spctiri rupis ad timhram. 3. nvQinvoui xartäßXHtf est apiid Maoas-

sem II 'à'é, cnttf. Hoisü. ad Pbclluai p. 299. i. nf\u7im A. 5. Acl.li^l.

7. fiiyâiii] A. Etym. p. 4Ö3 20xttatmç' — aijuairét xrâ t6 Ctpov, xai yirtiai

7t0i}k TO yttojtut, yâajMQ xai xtutnaç' vno^'âar^iov yuQ jo ^tpop xàt oj[ê^tiy Blov

Motlkt, 13. xMfroçtaA. eodf. Schneid, ialexieo. 15. âtàtovttwK.

33 s. coaf. Sdineid. in Ar. Hist. sn. t. Ill p. 607s. 24. xttk frvâçvç A.

30. post ffoJUUôtf( seplen fere litt«rae ilispici ndn possvnt. qn« artUicio raoM

M contra hydros Nilotieos defBndtnt nsrrst Aelianns Var. Hist. I 3, similedM|ne

«hsnMieontis rontra serpentes artem de an. IV 33.
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TIMOTBEUS GAZAEUS 29

9tç a^Wf dwaif^ovcê jèp ^Xaita»

Sri àéqfuai t^ç ^péna^ç oèâinm* a» inima^^pm 5

T§ %oi^èê âéçei vavtai 9tt(fiiitaXvmmfOi. xol x^Aa^a «fi

^oç Tt]g ôoQàg orf/J ntqiaxpaLg.

OTc 01 oâàvzeç tijg (p(ûxrjç akvnov na^txovEai naiôioiç lu

QÔôviiuv txq>iaiv, TO âeçfta âi otop jfeQixeiftspov fo dn

Oft êt tnmyd êiatçfijaaç to â/g^ia t^ç gfaitajg xf^^atuo

ûnU^iç dfiatè luaeaßahap^ Sate 6Uyw %i iSa^itéaai fihffov 15

ftsydli^ %vkX^, xâXaÇctif èàùvmw ht* htein^ itfaûif to0

htavr&v htêlvov Ti/y êè èn^ hciivt^ %(^ tPH^if^ xctttcvaav

XÔXaLctv dvâyxf] toig yeiiovag vnoôtxsad^ai.

ozi iv axiairt] ll&oi qjvortat duo, tLv 6 nèv ài^Log

iâo&ai léyerai Ta ôe^id dv^qwnov xê^akijs, tà ôè dqia%S(^à 20

0 d^i.atêq6ç.

oti aUoMwal tiç TtéxXoç h ^aXaaofj mêfiijiiajÇj nvç

1. • Polflfldo Silvio Ltterenli eap. 5 inter nomina qntdnipedinn Mnmenn-
twr areonmSf areolean, furmeUarit, nms mustela^ mus montanis (scr. manimuu),

mw «rmmt (ser. aranmu), Hieronymos in epiatuln ad Sunîam et Fretelamm
todein (Ps. 103 IS) ^petm rcfugùtm herinaceif* pro quo i» Hebraeo potätm

9ti 'êephauàm ei omnet xoàÇoy^ivDJoLç voce ximUif rniisluîrriiiit. snliseptua-

gittta leporet ùiterpretatt sunt, toii hty(ooïs, i. <?. petra vrfuiiimn leporibus.

stûmdum est fiufrm nnhnftl l'sxc non maius hcrivio, hnhmx xiuiHihidinmi mitris

et uni, ftndi; ft in l'aiirsf i^tff Hoxmiti'Ç dicitur. ri irui^iin fst in isti.s reg'iutiibu»

kutujs geuerîJi abundantùi icmpvrque in cavcruis putraruin el terrae /'oveis habi-

tare eongueverunl. Cyrillus Bremcnsiü /otmtjnviJjvç t/tfog t^i)Qiot'y r/trr^jtf,

ùifxôfdvç, j^otoôai'Vûi. cuiil. Buch. Hieroz. 1 ^ {». 1008. 5. hînc secuntur quae

lil>er Pammils (C) praebait • Plntarehns Syinp. IV 2 p. 064% V 9 p. 6M*
lôkannea Lydna de mens, m 62, IV 96, de est 45. - imatt^^»! C. ?. toutât

C. 7. eonf. Geop. I 14 3. 8. kvn^ C. 10. nntÔâg oâovrwv h'
^pvciy C: GorrexitGnfüns. 14. yaioxulttav on. 15. luaußtdhvQ.

22. Gnfllas eonfort qnne Plinina N. IX § 184 de daetylia narrât.
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30 llALi'T TIMOTHEUS GAZAEUS

%al (pwv^v y.ai hjçov xai fiaviaç dfraUdvret voaù^aç.

OTi TO oOTQcntov :i eoiantoLitvov yaoißi ywarAog kvov-

ô CtjÇ (pvXâaaetv avzrjp kéyovoiv dç lov u}{^aiov tÔMV
àè xai TOKOv yvvatyioç èv làâîaiv.

Sri Ho^ hjfij^ùg ^S^qovç eîg çiXlctv awamu,

10 ^< %&Km¥ énàkùèq vimoèg èlalip Ka^9pjaayïï€Ç axoç

èxrértow éXtevaat eî &éXsiç, laßtar ntléÔovç ilalaç

àftOTdçé^aaov eig ti]v i)-dlaaaav nnov XQïjfivoç èativ tj

aiyialog x^aXâaar^ç Trerçojôijg, /mi oaot av woi avfinlaiiij-

15 oovrai TOÏç '/Jmôoiç, où ôt avtorç dvaortaaov.

ix^vaç èr ^aXäaoi^ èdv ^f-iltjatjç biç tonov avmya-

yäi» 6üKVQTi]v nvxltéeiv mcfralctfißäveiv ndfinolXa.

Ictßmv vtdvfiaXov ydla xai nintlctftipav ßwdmjg xai avyné-

30 %paç gmi^aaci¥ ndrra aùp âhphot^ wà ßdXs ix^ûai q>ayéaf

^ oncv ar ïâf^ç %6 nXfj&oç aètWy wxi (payôvtBç ùSkta xça-

Tomrae iMti nXéovoLv wael veyiçoi %ai x^^k^ avvdyr^g

avtovç. *

Mv Ttç y.açdîuv àk'Kvôvog lOv OQvtov avv déçinari

25 Tor oQvéor tvanoxXaiarj iv awXr^vaçit^) ;f^î'(Tf/5 y.al fpoç^, ov

ßkaß^astai vjio nBçavvmi ij datQanrjg. Treçiamov ôè nqog

Ksqawov ^ftç èév Xi^w x<^ai7y«oy ifgiy^d^ftag exif^ h %^
ahii^ *^dq>Ut dq>Qvè^'

2. xcrrc^ni^iasB C 7. £U)^ GrafBos: Sb C. 10. icnnihç C.

UÊtit^nfloanfi C. 12. 0pp. Hal. IV 300 as. eateruin quae aecutnr dobîtari

patMt ntrvai a Timothco m aliunde sumpU sint. 14. ûv iîai av/nTilavtf-

atnnfd C : coiTttit firalBiia. 15. avrüv aijovç C. H> tiç Graffias: fi G.

17. in oaxvQtrjv latere xvftrrjv vidit Graffius. desunt autem hic quae restitui

aon possunt. 18. conf. 0pp. Hal. IV 658 ss. ^ïalâaai}, in marf^tDO Iccii^

C. 22. ùtaH (îî-aftius: oi C. fortassc aLrvayKyiiÇy id est awaittç.

24. erPjci (/j'Os Grullius : lav «AxJ'WVOf C. 25. yovaovv V. <fOÇ€t C
2b. anù C muianiov Graliïas: nif^iujiiûtv C. 27. éùv Ud^ov GraiBos:

làv âè tlç li&ov C. tx^i il.
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ZUR LEBENSGESCHICU J E DBS JÜNGEREN

1. REIHENFOLGE DER PLINIANISCHEN BRIEFE.

Dass die Briefe des jüngeren Piinius uns nicht in chronologischer

Folge überliefert sind, wird jetzt wohl allgemein angenommf ii. Aeltere

Gelehrte waren zum Theil anderer Ansicht ; die Fasten der traisni-

idien Zeit, wie sie Pvnvimus hergestellt hat» ruhen auf dieser Voraus-*

Setzung und insbesondere der gewissenhafte Tülemont sprach sich

dafür aus, lu kttm de PUné rnnt d peu préi mim dans tordre

du femps Aber zugleich liess er eine Anzahl von Ausnahmen lu« die

die Hegel um so mehr aufhoben, als sie fast säiiimtliche Briefe an

sich hestiinniluiK !i Datnms umfassen : und die Späteren, insbesondere

Masson in seiner übrigens tleissigen und besonnenen Arbeit über

PÜnius Lebensumstände^), gingen durchgängig von der entgegen-

gesetzten Auflassung aus. Ohne Zweifel liegt dei-selben wesentlich zu

Grande die bekannte Stelle in dem statt Vorrede die Sammlung er-

flffbenden Briefe an den Septldus Claras: eoUegi (i^pàmtas) tum ter"

vote temporie ord^— ne^iie entm hittoriam compowdom—, «ad «l

quaeque t» mmme vernrat. Altein abgesehen davon, dass es Piinius

bei dieser Aeusserung offenbar darauf ankommt seiner augenschein-

lich mit au&it rsier Sorgfalt redigirtcn SamniUiiig den Stempel der

anmuthigen Narhl;i>Mgkeii aufzudrücken, entscheidet diesellu- inso-

fern nicht, als ja noch gar nicht feststellt, ob die Bücher einzeln oder

mehrere zusammen veröffentlicht worden sind und ob sich das Schrei-

ben nicht bloss auf das erste Buch bezieht. Dass Piinius alle neun

JVote 9 über Traiaii.

^ Massons Arbeit ist aeitatverstandlidi vietfädi von vir hemtst wordea,

dne data bd jeden ebselnen Mnaent dies besonders bervonobebeD erforder-

Heb scUen. ^ Die Arbeit von GrBßmPHnakjnMtisBäomtifrw dfoatpellier

IMS. SS. IM) ist ein blosse Stünbaag.
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32 MOMMSEN

Hüchel selbst hcraus'^-^rhen hat, ist zwar nicht überliefert aber

Dach dem Charakter der Sammlung mchtsdestoweniger gewiss ; kein

Doch so än^tlicher Herausgeber würde im Stande gewesen sein aus

nachgelaflsenen Briefen eine Sanimluttg zu veranstalten, die so voll—

ständig nicht bloss iinverfilnglicli ist» sondern mit verschwindenden

Ansnahmen^) jeden lobt, der darin vorkonunt und zur Zeit weder

tüdt noch verbannt ist, darum auch in ihrer Gesanimthcit nicht so

sehr den Eindruck einer Briefsaniuilung als den eines höheren Brief-

stellers macht Wie PUnius der erste war, der seine zur Publication

bestimmten Reden öfTentlich vorlas% hat er auch w ohl zuerst seine

Briefe, zunächst aJs Sülmuster^ selber publicirt, was sie übrigens

wohl verdienen durch die Klarheit und Anmuth der Sprache. Succes-

sive Publication aber war in jener Zeit wo nicht Regel, so doch ge-

wöhnlich^); und Ptinlus deutet auf dieselbe nicht bloss schon in je-

ner Widmung an Sejiticius hin: ila fiel ut eas quae adhuc Mglectae

iacent requirani et si quas aääiäero^ non suj'jinmam, sondern auch

die Sammlung selbst scheint Spuren davon zu cuthalten. Denn wenn

Phaius die Rechtfertigung seines Briefes an (Lurreius?) Albinus 10

gegenüber dem Gremutius Maso ^, 19 mit den Worten einleitet: st-

gmfieas hgim u in quadam épistula mea, so legt dies die Annahme

mindestens sehr nahe, dass,*a]s der letztere Brief geschrieben ward,

das sechste Buch der Briefe bereits veröffentlicht war ^; und vielleicht

noch bestimmter spricht dafür, dass IMiaius im siebenten Buch (28)

# ') Die AeasseruDg bei Sidoaius ep. 9, 1 über die IVeunz;ihl dor Bücher de^i

Plioius lässt sich zwar so deuten; doch ist ein solcher Zeuge kaum besser als

gar keiner.

^ Die merkwSrd^ste macht Regnlpa. Aaaser bei Ihm and etwa noch

lavolenus Priseos 15) wird bei Tadel der Name weggelassen, wie 2, 6. 6, 17.

7, 2ft. 8, 22. $t 12. 26. 27. In dieser Hinsicht weicht noch die Correspondenx

mit Trtiin nicht wesentlich ah and mochte darom auch diese noch von Plloins

selbst heraasscgcbcn sein.

3) Besonders .lufTalleDd und widerwärtig ist es, dsss mit geringfügigen Aos-

nafanwn jeder Brief nur eiuen Gegenstand bebandelt und also im Ganzen ge-

Bommen Empfthlungs-, Gi*atulaüon8<- and Condolenzschreiben nùt adressirten

Chrien oder Ancluloten wechseln,

*) 7, 17.

*) i, 1 : siquas paulo curat in x srnpsisstmi : 7, 9, 8 in derAnweisung an einen

seiner Schüler: volo epistulam dUigentiu* tcribatt nam .... pressas senna

purusque ex epistuUs petiltir.

^ •) Ich erinnere an Martialis tinil an die Bin^raphieu des C. Fsanios («5, ö).

^) Dies iiaiuu auch Massou an zum J. 107 § 2,
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ZÜR LEBENSGESCIUOITE DES JÜNGEftEN PLIMÜS 33

sich mcht bloss rechtfertigt gingen den Tadel seine *Freunde* bei jeder

Gelegenheit und über alle Gebühr zu loben, sondern auch diese Recht-

ferligun^r an denselben Scptiriiis richtel, «lern di(^ IJricfsaminlung s<'l-

bergewidmcl war'). Dass also die Frag«' an sich einp ollcne isl, wird

ebenso wenig bestritten werden, als dass sie eine ernstliche Unter-

socbuiig wohl verdient. Denn die Welt, die in diesem freilich sehr

unTolIfltâadigen Spiegelbilde erscheint, ist immer noch eine reiche

und grosse und hat uns nicht bloss die glatten und flachen Stilitroben

unseres gebildeten Senators und die BordellTene seines spasshaften

Clienten, sondern auch den Dialog und die Geschichte des Tacitus

hinterlassen; und IMinius hat mit <'ic«'i(i aueli das gemein, dass, wie

aus rejmblikanischer Zeit von Cic^'ro, so aus der Kaibcrzeit von Plinius

ki weitem das klarste und vollständigste Lebensbild vorliegt. Es

kommt hinzu, dass einielne noch nicht iur diese Untersuchung be-

notzte, grütoslentheils erst in diesem Jahrhundert aufgefundene In*

sdviften werthvoUe Anhaltspunkte geben, welcher die früheren For-

scher entbehrten. Desshalh soll diese Darlegung hier irersueht werden.

Üass sie einerseits etwas Desiillc^rischcs behalten wird, andererseits

trulztiem nicht jeden einzelnen l'nncl erschöpfen kann, liegt in

der Sache und darf desshalb bei billigen Lesern auf EotschuhüguDg

rechnen.

im Allgemeinen wird zunächst jedem, der die Sammlung auch

our flüchtig durchläuft, darin anfallen, dass alle Briefe, die von dem-

selben Gegenstand handeln oder sonst deutlich sich als gleichzeitig

anköndtgeo, in demselben Buch oder doch in zwei aufeinander folgen-

den zusammenslelien. zVusser von einer grossen Anzahl einzelner

Bneipaare ^) gill dies zum Beispiel von den durch das 8. und 9. Buch

Auch dass eia Freaiid iho bittet etwas an ihn zn schr«ib6D quod libris in'

mipauet 11), wird passend aur unsere Sammlung bezogen, obwohl €S frei-

auch eine einfache Ritte um irgend welche Dedication sein kann.

*) 2, !1 12 (Prozess des PriscusV Î 9 (Prozess des Classicus).

\i 2fi (PanegyrtrnsK 4,2 ^1 (Tnd fîrs jiintrtMcii H«'f;uius). 4, 9 12 (ßae-

bim Marer cos. «les ). 4, 12 ^ 17 IJaccüius Strabo cos. dcs.V 4, 29 ^ 6,

4 « 9 >^ 13 (Liciüius iNc[»»s Prntnr). 6", 5 ^ 1'^ 7, 6 « 10 (1'ruz.ess des Va-

reoas). tf, 6 >^ 9 (lulins ^'a.so <;ati(iiiiat). 6', l»i 20 (Correi.ponden/. mit Taci-

tn über den Tod deji ältiren Plinius). 7, 7 S ^ 15 \Saturniuus au Priscus

eapfolileB). 7, 11 ^ U (Verkauf an die CoreUia). ér, 10 ^ 11 (fiUelies Woeke«-

Wtt der Pnii). 9^ 21 ^ 24 (Angclegeoheit eines Frei^^ciasseneo). 36 >j 40

(Besehreibon; der ^lleggiatur). Die Beispiele laasea sieb leieht vermehren; die

ästen der hier erwähnten werden tinten noch näher zu erörtern sein.

BenDMia 8
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durcfageheoden Beziehungen auf die schlechle Weinlese ') und auf ähn-

liche Vorkommnisse Schon dies kann unmöglich Zufall sein» inshe-

sondere da der umgekehrte Fall, dass zwei sicher gleichzdügeBriefe von

einander getrennt auftreten, sich niigends in der ganzen Sammlung

nachweisen lâsst^). Noch weit bestimmter aber tritt die successive

Pubiicalion der einzeln« ii lim her darin hervor, dass, wo ein Brief den

andern zur Voraussetzung hat oiier überhaupt die Folge der Ereignisse

für uns erkennbar ist, also einzelne Briefpaare oder Briefgruppeii sich

chronologisch ordnen lassen» diese Ordnung durchaus mit der Buch-

folge übereinstimmt So setzt von den Briefj[)aaren ^, 4 ^, 1, be-

treffend einen Tempelbau in Tifemum^); 3^ 20 ^ 4^ 25, betreffend die

geheime Âbstimmung bei den Wahlen; 6\ 10 ^ 19, betreffend die

') Nach dem Briefe 8, 15, der noch iu der Stadt und vor der Lese geschrie-

ben ist, \^ird eine geriuge erwartet; diese wird sodann als eingetreten erwähnt

9j 16. 20. 26^ flUt udeii doek atwu bcMW «w als erwartet w«rde: «Mamâi»
graciles tpridem^ uheriofvs tûnm gnorn estpwiavtrmn eoäigo. Rnne vorli«r

ist dia Rede von ReniissioneB wegen Niedrigkeit der Weiapreise (9, 2 vgl. 9,

97); die letst vorbergegtagene Lese war also reiddick gewesea.

*) So ist 8, 16 und 19 (vgL 8, 1) olfenbir von denselben Erkrankungen eia-

aelnw Sdnven die Rede.

^ TUlemont a. a. 0. kat die beiden Briefe an Tacitus 1, 6 und .9, 10 fiir

gleichzeitig gehalten; aber da Plinîns jährlich anf sein tnskiscbes Gut ging, wo

es Wildschweine gab, so ist es kein Wunder, dass von diesen in Billeten aus

versclüedenea Jahren die Rede ist. Auch fallt die Jagd nach dem ersten Rricfo

iTÜirklich aus, während nach dem zweiten aprnrrmt pmuria est. — Man kiiantc

auch daran denken den Inlitis Avitus 5, 21 mit dem Inniiis Avitus ö, 23 xu

identidriren und den Namen »lort oder liier für verschrieben zu halten, da beide

als Quüstoriei* in frühen Jabreo starbeo; indess sind sie doch unzweitelhaft ver-

schieden, hcuü jener verwaltete die Quästnr iu der Provinz, dieser in Korn, und

jenen bcirauertcu die Mutter, ein Bruder (ohne Zweifel der 6, 6. 9 geuanote

iolins Naso) und mehrere Schwestern, diesen Mutter, Frau und Kind. — Pli'

nlns selbst deutet In den Widmuogsschreiben darauf bin, daas auek in spSteren

B&ekem SItei« Briefe würden vorkommen können; indess so weit wb uftkeilen

kennen, ist dies niebt gesdieben. •

*) 3t 4, 2: cum pubUatm o/mw mea pmmäa üuhoaiunts in Ttaeo$ e«e»-

eurriiâem aotepto ui frmfeetu» atrmii eammeatu. 4, t, ii ékfleetemus in

Tkiiefu . , . Tifwtd T&ûrttii

.

. . têmplum mea peeunûi eaetnuei, eiduf dsdko-

tionem . . . dtfferre longius irreligiosum est. Audi das Schreiben» in dem Pli*-

nins sich jenen Urlaub erbittet, ist noch vorhanden (ad Trai. S); ï^chon Cata-

nacus hat bemerkt, dass das reichlich 150 Milien von Rom entfernte Municlpium,

wohin sich Plinins beg^eben will, nnr Tifernum sein könne. Die Itinerarien be-

rechnen die Kniffrnnnp von Rom nach Arretium, von WO aos eine kuTie hieben-

Strasse nach Tüeroum fiiiirt, auf 1Ö4 Milieu.

Digitized by Google
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GrdK^chrtfl des VVrginins Rtifus; 7, 24 s. 9, 6, betreffend das Grab-

mal des fa lias durchaus der spater stehende den vorhergehenden

voraus. Dasselbo ergiebt sirh, wo immer eine Fol^'c von Tliatsachen

h«nor(ri((. M. Hegulus, tier t^ollege nnd Feind d<*s Plinius, erscheint

als lebend in den ersten vier Büchern {1, 5. 20, 14. 2, 11, 22. 20. 4,

1 7), ab Tefstorben im sechsten (2.); sein Sohn als lebend im zweiten

Bach (20, 5. 6), als yerstorben im vierten (2. 7). — Caiestrius Tiro,

<fer Rpeand und Zeitgenosse des Plinius und im gleiche^ Jahre mit

ihn Mtor (7, 16, 2), (ritt im sechsten Bach (22, 7) auf als designir-

ter Proconsul von lUicticn, ini siebenten (16. 23. 32) auf der Reise

dühin durch Comum (lijrrhi>assirend , im lu uiikii {2) als die Provinz

v-rurilu^nd. — Aehidiciies zeigt sich in den Notizen, die du* liriefe

über IMinius Heirathen und Schwägerschaften enthalten. Derselbe

hat sich dreimal vermählt und zwar zweimal unter Domitian ; die

nreile Frau, die Stieftochter des Yettios Proculus, starb im-J. 97').

h den ersten drei Bflcbem der Briefe nun geschieht denn auch

der Frau nirgends Erwähnung, wobl aber erscheinen enge ftetiehun-

gen zu ihrer sehr reichen Mutter l^ompeia Celerina \), während dies

Verhältniss spater zui iit ktritt*). Im vit-rlun Buch aber linden wir

i'liniiis \vi»*(b'r, jedoch ollenbar erst seit kurzem^), vermählt mit der

ùipurnia, und sehr häufig ist seitdem die Rede sowohl von dieser

selbst, über deren falsches Wochenbett im achten (10. U. 10) be*

richtet wird, wie auch von den beiden, die Vater- und Muttersteile bei

ihr vertraten, ihrem Grossvater Calpurmus Fabatus und ihrer Vater-

Mhwester €alpumia IfispuUa. — Diese hier vorläufig beigebrachten

Belege sind nur der kleinste und nicht der wichugste Theii der über-

'» ad Trai. *2: h'hrro» . . . fuibcre '•Hmu iU<-> fn'sfisximn saeculn volui. strut

\!ute^ ditobus matriminriis mtu's crederc. lUosoc Hi'n't, iu dem sich Pliiiin«; Hir das

ÛM vom Kaiser verlicbciie Üreikioderrorbt bedankt, ist inter mäta felitissimi

priadpatus, also 9S gesehrieben.

.9, 13, 4. 13. Die hier erzüUteii Vorfälle gehüren in dieses J«hr.

»)l,4..î, 19,8. Vjl.i, 18,3.

^ Nor xweiaud ooeb wird der soems beilia6g gedacht ep. 0, 10 ond ad

Trat wo Pliniua dankt f&r die Venetsmig des MÊfinù «einer Schwiesennntter

Cadios Qeneof nach Bithyaien. Hier mnss die Gderina gemeint sein, da die

Aeltem der drittea Frau vor derea Verheirathnag gestorben waren.

^) Das zeigt der Bericht ao die Taote 4, 19. Auf den ersten Besuch der

Eakrlin bei den Grossvater heateht sich 4, I. Vgl. auch 4, 13, 5: nontUm liöe*

nt habeo.
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haupt vorhantlpnon; die folgende L^ntcrsiit hiinij, die es vfibiu iit die

Abfassuiii^sz« il (1er einzelnen Bücher festzustellen und l'iinius öffent-

liche und litterarische ThâUgkeit chronologisch zu bestimmea, wir4

den Beweis ergänzen. Nur die aUgemeinere Betrachtung mag nach

an dieser Stelle ihren Plats finden, dass der Kreis der Coirespon-

deuten und Freunde sich allmählich ändert und im Allgemeinen die

Siteren Männer in den späteren wie die jüngeren in den früheren

Büchern fehlen. So ist von Corellius Rufus un*l N erginiiis Rufus,

deren Tod im ersten und zweiten Uueli i)erichtot wird, später oft, abrr

immer nur wie von seit längerer Zeit Verstorbenen die Hede; so er-

scheinen Vestricius Spurinna, der im dritten Buch (1, lU) als sieben-

undsiebzigjähriger Greis vorkommt, und der ebeuMs damals schon

hochbejahrte Ânius Antoninus nicht nach dem fünften; andererseits

PliniuB jüngere Verehrer und Schäler Fuscus Salinator und Ummidius

Quadratus erst ?om sechsten Buche an. Dagegen erstrecken sich die

Beziehungen zu den Gleichaltrigen, zum Beispiel zu Cornelius Taci-

tus, Comutus Tertullus, Calestrius Tiro, durch den ganzen Brief-

wechsel.

Um also (He successive Publication der einzelnen Bâcher einer-

seits vollständig zu erweisen, andererseits firtfchtbar zu machen, sind

für die einzelnen Bûcher der Haupt- sowie für die trajanische Samm-
lung die cbronolc»gischen Momente zusammengestellt und darnach

die Zeit der Abfassung und der Veröffentlichung eines jeden nach

Mögiii hkeit bestimmt worden. Weiler sollen hierauf liatiend die

hauptsächlichen Lebensuiuuiente des Plinius und and<'ri' nicht wohl

anders als in zusammenfassender Weise zu erörternde Punkte im

Zusammenhang zur Sprache gebracht werden.

IL ZEITFOLGE D£R HAÜPTSAMMLUKG.

Das erste Buch scheint im J. 97, vielleicht zum Tiieil schon

Ende 96 geschrieben und 97 herausgegeben zu sein. Dass in der gan-

zen Briefsammlung nicht ein einziger vor Domitians Tod (18. Sept 95)

geschriebener Brief vorkommt, ist so gut wie gewiss und auch be-

greiflich; der Ton dieser Briefe wird schwerlich von der Art gewesen

sein, um späterhin sich zur Veröffentlichung zu eignen. Dagegen ist

der fünfte Brief des ersten Buchs geschrieben , bevor lunius Mauri-

cus aus dem £}ül zurückkam, was entschieden einerseits nach dem

Digitized by Google



ZUR LEBENSOESCHICHTE DES JÜNGEREN PLIMÜS 37

I. Jm. 97'), andererseits noch unter Nerra^) nnd wabrscheuüich bald

nach dessen Regierungsantritt statt&nd. — Auch der Tod dps CoreUius

Rofiis (12) scheintnicht lange nach derKalastrophe Domaian^ augesetzt

werden m müssen') ; doch lebte er noch, als riiüius im J. 97 gegen den
Ankläger des llelvidiiis, den l^ihlicius Certiis, im Senat auftrat*). —
Dazu stimmt der übrige Inhalt. Der Kaiser, der dem Titinius Capito
die Errichtung der Statue des L. Silanus gestattete, ist also Nerva; Ca-
pito ist, nach einer bekannten Inschrift^), Cabinetasecretair bei Domi-
tian, Nerva und Traian gewesen, so daas der Beziehung auf Nerva
nichts im Wege steht.—Als der zehnte Brief dieses Buches geschrie-

ben wurde, bekleidete Plinius ein Amt: adttringor officio uimaximo sie

moktiisêimo; feäeoprom^maUySvbmtoUbeUos, conficio tabulai, scnbo

fhtrimas sed inlitteratissimas lüteras; weilerhin sagt er, dass es ihm
lM\<;chi»'den sei agere negotium ^fublicumj cognuscere, ludirare. Diese

VVorie lassen sich sowohl auf die Prafectur des atrarium miUtar^ i>e-

*) Dies geht nach MaMOM riebtiger Bemerkaif (J. 97 f 2) dartu liervor,

dass Plinios den Regulas in praetoiis officio tnSf das heisst in dem bei denAntl-
antritt üblichen Geleite, lieber diese Bedeutmif von offieuan VfL Valasfais siUB

Awnian 26, 1, 1 und Massoa a. a. 0.

4, 22, 4.

^) V'gl. § S: r<t üti latmti vel um die supertim and § Ii: äeccssä . . . flO'

rente m publica.

*) .9, 13, 6. Denn die verbannten Frauen waren bereits zurück, und Plinias

«artete mit dem Augiitf einige Zeit nach dem Sturze Domitians, wie er

aaadrickfiah sagt Daderdi sind die letxten Monate d«s J. 96 ausgeschlossen,

Aaeh ordnet die Folge der praefecti aerarä aieh besBor, wenn, wie hiemadi nn-

genoame» werden nnun, erst mit Aat 98 €ertai nnd Proeuhu ab- nnd Plinins

«nd Coraotns eintraten. Bs wird dnvon nnten weiter die Rede sein. Domitios

ApolUnaria, der bei diesen Verbandlnngen als eoa. des. genannt wird, ist also

einer der im J. 97 designirten und wie immer noch im selben Jahr fongirenden

inflect i : anderweitige Daten über sein Consulat besitzen wir nicht.

^) OrelH 80 t= Kellcrmann vig. 7 : Cn. OeUmnu Tüiaüu Capäo, praefifictut)

cohortùf trib{unus) niäU{um\ donat[us) hasta pura corona vtillari, proc{itrntnr)

(Domitians) ab rpisfulis et a patn'tnonfn , itcrum ab epfstalis divi ÎS vn ae, codern

nurfarr pt ?. c. praetorh's itriianientis ^ ab epistul{is) tertio impyr.ratoris) Aer-

lae Laesar{is) Traiani Aug{ustî) Grr{ifianici)
j
pracf{eiius) vi^ilum, f olcmio

d{edit) d{edtcatt'f). Vpl. darüber Borgbesi annali 1846, 320. Ib49, 39 und mein

mon. Anc^ r. p. 127 j au der zweiten Stelle hat Borgbesi auch die Inschrift der

von €apito gesetsten Sutue in der gudiseben 331, li'. L, Süano Torquato (ohne

Nanuii des Dedicanten) mit Wahraebeinlfebkeit nachgewiesen. Bei Plinins er^

s^iat Capito nwhrbcb als Besch&tser der Gelehrten^ der aber anch selbst

dkhtet nnd reeitirt (vgL 9. 8, 12).
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EÎehen, <lie Pliniiu wahrscheinüch 94- 96 oder 95-- 97, wie auf die

des atrarium Satunii, die er vom Jan. 98 an geführt hat, wie spä-

ter zu zeigen sein wird; die erslere Annahme ut mit der chronolo-

gischen Folge der Briefe in^^gesammt besser m vereinigen und da-

her vorzuziehen'). Weitere Zeilangaben linde ich nichl; ih> Venval-

iung eines GaUus in Baelica, die darin vorzuiiuinmen scheini-},

nicht weiter zu bestimmen.

Das zweite Buch enthält Briefe aus den J. 97— 100 und

scheint im Anfang des J. 100 herausgegeben zu sein, r.leirh ihr erste

Brief über den Tod des L. Verginius Rufus fällt sicher £nde 97 oder

Anfiing 98; denn bekanntlich war Rufus im Jahre 97 mit Nerva

zum drittel Mal Consul und staib an den Folgen eines Falles, den der

drehmdachtzigjährige Mann m der Erölfnungssitzung des Senats ge-

than hatte, als er aufgestanden war, um die übliche Dankrede zu

halten. Der Tod erfolgte iudess erst narh langwierigen Leiden ') und

es xuinie sogar noch niwh diesem IJngluckbtali daran gedacht den Ku-

fus in die damals cingesetzlc 1' inanzcommission zu wählen^); demnach

starb er zwar sicher noch vor Nerva, aber doch wohl nicht vor dem

Ënde des J. 97; so dass also Tacitus, der ihm als Consul die Leichen-

rede hielt, im letzten oder vorletzten Nundinum dieses Jahres die

Fasces geführt haben wird').— Eme Hinweisung auf Nervas kürzlich

erfolgten Tod (f Jan. 98) Ondet sich mi dreizehnten Brief Bas In

') Denn die den Tod des \ ei p'nius Rufus betrcflVndrn rorrHatm Briefe 2,

1 und 6', 10 kiinnrn nicht anders als in die .1. *>7 und 106 gesetzt \m rrlni; wäre

also Brief /, 10 nach Jan. U's fçesehrieben, so müsslen wenigstens ^V\c li i lrn ersten

Bücher zusammen publicirt sei»; was nn sich kein Bedenken babeu \^tii-de, aber

zu ihren sonsUgeo chronologischen Kriterien nicht sliuiuit.

') i, 7.

*) § 4. S: adäut mortis éurior hmgiorfu» .

.

combn fre^it, quae partim

aifU coUocata T^mUmU aäate mala eöitL

§ 9: m hae tmùsima vaUtutUiie tferäut, ne foriB ^er çut$ipi€Viro*

trtaretitr, qui rrimuendit pubUei» iumpiibtu iuditio sûnaiuê eonstUuebanittr.

h Borghesi (Bullelt. 1S42, 32) setzt als Coosuln des letstea NoDduHiD des

J. 97 Vettius Proculus und P. lulius l.u|.us, darauf gestützt, dass diese bddea
Consiiln nach Gnit, 1071, 1 im Dcciinlx r im Amt waren und dass Vettius Pro-
.Mi!fm nach IMin fp i { J3. 23 bald nach dem ebenerwähnlen Auftreten des

l'ljnius gepni t'uhlnms ( ci Tii^i dfi> Consulat i rluVIt Allein aus Plinius VVorteu

folgt keineswegs, dass l'im ulii-, -riMdr im einher !>" Tonsti) frcweaen i«t und
besser wird man ihm »iclnuhr da;, Ut/ît- :Nundunim 'JS zuwriseo

*) 13, b: {Ir Qconin Homanu) uitper ab oplimv principe uia triam liberui'um
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domselben envShnte Commando des Priaau tot Ton Boighesi, wie es

acfaemt mit Redit, auf die Legation von Pamionieii des L. Neratius

Prisens bezogen woiden, welche in das J. 98 oder 99 zu setzen nkrbts

hindert'). — Ganz sicheren Datums sind weiter der rlfte uuil (Irr

zwölfte Brief, da der hier als Ta^^esereipniss berichtete Process des

Miiriuü. i*riMiis unter dem persüiiiichrn Vuisiiz des Kaisers Traiao

iü dessen driitem CuiiBuiat im Januar lüü vom Senat entschieden

ward^). — Der Kaiser, der nach Brief 7 dem Vestricius Spurinna

wegen seiner Kriegsthaten in Germanien vom Senat die Triumphal*

stame verleihen liess, war vermuthlich nicht Traian, sondern Nerra.

Das Ereigniss selbst, das dazu Yeranlassung gab, die Einführung des

Königs der Bructerer in sein Reich auf Befehl dm Spurinna als Legaten

on Untergermanien und unter dem Geleit eines rAmischenHeeres, dem

die Ui ucterer Widerstand /ii Uualt ii nicht versuchten, ist wahrscheiidicli

nicht verschieden vntj druijenigen, das Tacitus in seiner gleichzeitig (98

n. Chr.) herausbeißebeneu Schritt über Germanien^) als neuerdings er-

folgt also berichtet: die benachbarten Völlier waren in das Gebiet der

Bructerer eingefiiUen und hätten dieselben, sechzigtausend an der Zahl,

for den Augen der römischen Truppen niedergemacht ; in Folge dessen

sei das ehemato bnicterische Gebiet nun Yon Ghamaven^und Angri-*

varient besetzt. Der Zusammenhang zwischen beiden Berichten mag
'

etwa der sein, dass innere Unruhen bei den Bructerem ausbrachen

und ein von den Seinen vertriebener Fürst oder Prätendtnt zurück-

kehi'tf iitit l'iiti rsLülzung tbeiis der Nachbarvölker, theils der Römer;

dass diese letzier(;n, wie in solchen Ffdlen üblich ist, es zunächst den

^lationalen überUesseu, sich unter einander aufzureiben und so in deu

Faii Itamen, dieser Metzelei zwischen Deutschen imd Deutschen mit

è

ùi^wtrmn, quod quamquam parce et cum diefaete daret, mädtaman Uanpiom
eUgeret induisit. So konnte Plinins nur von einem verttorbenea Kaiser sprechen;

OD eioem lebenden müsste es det heisseo. Es kommt hinzu, da.ss er von Traian

Hir ffcnselben Romanns 'Ii«« K^'Hintct inii^ rwm Spnat<»r erbittet (ad Trai. 4), ohne

cioer iÜr «IcnsHben 'V1;iiiii tnilin- ci u ii ktcii (ointit' zn nodenken. — .Sp»mische In-

schriften eines Vuenuius Homauu:> finden sich bei Grutcr 74S, 3. 818, 6«
CJ.L. 11 :<S65-. 3800.

') Hcuzeii 5440 und Burghesis dort ang^efuhrte Erörterung.

^) 11, 10: princeps praesidebat: erat enim consul: ad hoc lanuariut mentis

tum ttÊÊHt tum praee^^ amaimuni frequmtHa. etM9>rèÊmê, Von der kiinfU-

gcft Heransfabe dieser Rede bandelt der 19. Brief.

«) c33.
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BehagPii zugehen zu könnon; dass nach dem Siege der Prätendent

grosse Massen der Fremden, die ihm auf den Thron verhelfen, in sei-

nem Geblel ansässig machte. Ist diese Combination richtig, so wird,

da Spurinna am Ende des J. 96 in Rom war*), derselbe nach Unter-

germanien Termutblich von Nerva im J. 97 gesandt worden und seine

Legation daselbst derjenigen Traians in Obergermanien gleichzeitig

gewesen sein-). — Andere in di<'srm Buch erwähnt«» Ereignisse, zum

Beispiel das Auiirtiten des lijtlit unbekanuleii liln lor Isacos in

Born (Br. 3), erhalten durch die chronologische Fixirung desselben

ihre nähere Bestimmung, oline selbst diese Untersuchung zu fordern.

Das dritte Buch gehört in das Jalur tOl, vielleicht zum Theü

in 102. Die beiden Briefe 13 und 18, mit welchen Plinius an Vo-

conias Romanns und Curius Severus seine kürzlich, nehmlich am
1. Sept, 100, gehaltene Dankrede für das Consulat überarbeitet und

vermehrt lUiersendet, sind ohne Frage aus dem J. 101^> — Noch

') Plinius ep. 5, 8. 9.

') ^'pî H''!!/*'n in den «nnali S. 140, drr hinsirhtlich der rhrtujolopic

/.II ahiiiieiiPii Ergebnissen koniuit; wppeu des nicht mit Hecht hieher f;»'/oj^enen

siiebijjchpn Krieprcs unter iServa vgl. Beil. A. rnmöglich ist vs nirhl die Lega-

tion des Spti^nnji uiitcp Domitian za setzen, al)er nicht wahr.srheinlich ; wie

denn auch Traiuuus nicht, wie man hüu% anuinani, mhi Oomiliaii, äuudern nach

panfg. 9. U4 sicher ertt voa Nerva zum Legaten von Obergermanien ernannt

word«B ist. ^ DebrigeDs müehte kaon ein «aderer a«s dieser Epoche so nel

AMproeh dartof hibeo for den 2wetteo Colle^en Trsitus in J. 100 xa selten,

der glflieh dem ersten Sex. Inlins Frontinns das Consulat darrh Nerva zani zwei«

ten und damals znm dritten Mal erhielt (paney. 61), als Spnrinna. Dass der^

selbe, bevor er die LeiStion von Untergermaniea übernahm, also unter Domi>

tian, (Konsul gewesen sein muss, versteht sich; dass er nach soleben Erfolgen

heimkehrend das Consulat^abermals empfing, ist nach dem sonst und beson-

ders in dieser Zeit bcubachtetcn Verfahren beinahe f^ev^iss; ebenso dass er erst

nach dem J. 100 gestorben i.-il toben S 30). Dass der ni«ht mit ^amen ge-

nannte zweite (lollepe Traians den /// t<>i>a mfrifis -/n^^erHhU nird (paneg. til),

pa»sl auf Spnrifïnn . den w ir aus Flinins ;i!s Prielen keuaeu, weuigstens ebenso

gut wie auf f 1 oiiimus uud vvird durcti jene militiirisrbe Promenade am Itbein

und die Triumphalstatue keineswegs beeinträchtigt. Wir keiin<>ii die namhatten

Manner dieser Zeit viel besser als die pnigmulischc Historie derselben und kaum

möchte ein zweiter sich darunter fiodes , den nicht entscheidende Argumente

avsschUisscn, wjftrend für Spnrinna alles spricht Danach wurde dessen Desi-

gnation zum zweiten Consulat in das J. ^ bllea und mitsste er im Laufe des*

seihen von Untergormanien nach Rom zurüekgehehrt sein.

Zu den damals vorgenommenen Etnschaltnngen gehfirt wohl ohne Zweifel

die in sehr lebhaften Partien gehaltene Prophezeihuiig des künftigen Triumphes
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schärfer xtt bestimmen sind die beiden auf den Prozess des Classicns

sich beziehenden Briefe 5 and 9; sie müssen im Herbst d. J. 101

gmchrieben sein, so wie die kurz vor dem ersteren gescihriebenen Briefe

S und 0 der traianischen Sammlung im August desselben Jahres, .le-

dorh {»('(Inrf diese Aiisetzung der lU'chtfertigung'l. Plinius hal m
tîiiïf vol ilvAH Senat geführten (Tiiniiialpmzessen ;4<'>])i iich<'n : fur die

Haetiker gegen den i'rocurator Baebius Massa; für die Africaner gegen

den Proconsul Marius Priscos; für die Baetiker gt^en den Proconsul

Caeciiins Classicus; gegen die Bithyner für den Proconsul lulius

Bassns; gegen dieselben für den Proconsul Varenus Rufus, welche

fünf Reden er selbst im sechsten Buch (29) aufzählt Von die-

sen fâUt die erste noch unter Domitian; sie schwebte bereits im

.4ugust 93, als Agricola st«irh -|. Die beiden folgenden Anklagen über-

nahm Pll^nl^ wiihiend seiner Präfeetur des Aerariums^), und zwar

die Allklage des Pris( iis z\\eifell(>s im Laufe des J. 00. da der Senat

die Sache endgültig im .lau. tUO entschied. Dass ihm erst nach Been-

d^ung des eben erwähntenProzesses die Sache des Classicus übergeben

ward, geht hervor erstens aus der deutlichen Rûckbeziehung in dem
Bericht über den eben beendigten Prozess des Classicus auf die iltere

Sache des Piiscus^), zweitens daraus, dass Plinius die Anklage des

f. 16fg. : accipirt iitiqitdiidd Capitoîiiiin non mimicos ciiryus nec falsa simulacra

victnriae . . . t idror tntn rcrnere . . . triinnphum . . . vidmr initieri . . ipsuin te

sublimem in.<ftanfenifit/r nirrii. Im Seplember 1(R>, als Traianus vom Rhrin und

voo der Douau /Iii u< k.|;(-koiiiuien Mar, ohau lüieg gfliibrl 7.u hAben, war eine

«lebe Schilderung wenig angebracht, aber sehr zeitgcinasa i»i folgenden Jahre,

in ètm der àuktélm Rri^ begaati und Traim abemak io dto Donaopripvinxen

abging, diemal om «i Mlilagcii.

0 MiMOB (J. 99 % 7—9) setzt irrig deo Prozess des Claasicae vor den des

Priscoa und in das J. 99.

^ Tadtns Agr. 45; el Mmw Ba^mt iam tum fWê erat^ was aagefBhrt

wird unter den Momcateu, die damals noch dem Patrioten Trost gewährten und

diese Zeit im Vergleich mit den letzten Jabreo Douiilians als eine relativ glüek-

liche erscheinen Hessen. Dn Massa Ankläger von Profession und ein von Do-

mitiüii oft beiiulztfs Werkzcufr \^ar (Taritns hist. 4, 50; Iiivcnal 1, 35), so ist

es bppieiflirh , da.HS dessen Verurtheiinug der Opposili tn nis «'in f;ross«*r Krfnlg

gait. Dass Process längere Zeit währf«-. ilciilcf Tacitus im Agricola an und

bewei&l aurh die \m Pliniiii berichtete Zw isehfnsculcn* über die luquisitio ^ep.

6', 29, 8). Sonst erkühnt er iho «y, 4, -1. 0. 7, 2'ù.

') Das zeigt für den Prozess des Priscus ad Trai. 3, für den des Classicus

ep. .y, 4, 2.

*) -v, 9, 4: Marium um dviUu "multifile prioaH reum peregwmti, ùt Cht'
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Classicus ab seine dritte und voraussichtlich letzte bezeichnet'),

drittem aus dem ganz entscheidenden Umstände, dass Pünius, vom

Senat angefordert die Vertretung der Baeüker gegen Prisais zu fiuh-

ren, dem Kaiser schreibt, er habe bisher, so lange er als PrSfeet

derStaatskasse fiingirc, geglaubt, sich allerSachwaltung {aâoœaiiùties)

enthalten zu müssen, meine aber nun dem Senat sein Begehren nicht

abschlagrn zu kôniipn, was der Kaiser auch lulli^t. Es ist (^inleiidi-

tend, dass sich dws mit Iniherer lIeb«Triahnie der Anklage d»'s (llas-

sicus nicht verträgt. Danach kaiui l'liuius die Vertretung der iiaetiker

gegen (Classicus nicht schon 99 übernommen haben. Âbor auch im

Jahr 100 kann dies nicht geschehen sein; denn IMinius übernahm die-

sen Prozess wfibrend einer Vilieggiatur in Etrorien im Monat Septem-

ber^); im September des J. 100 Idngirte er aber bekanntlich in der

Stadt Rom als Consul und feierte dort am 18. des Kaisers Geburts*

tag. Somit bleibt nur übrig, den Anfang des Prozesses des Classicus

in ihm Herbst des J. 101 zu setzi ii und die I*râf«'ctur des Plinius bis

daliiu zu ei-ölreckeii. Aucii bi;zeichnet er sich iim li im dritten Hucb

als Beamten^). — Endlicli der achte Brief, worin Plinius au Suetonius

Tranquilius schreibt, dass nichts im Wege sei das für ihn von iSeratias

Marcellus ausgewirkte Tribunat auf einen Verwandten zu übertragen,

ist der Zeit nach mit ziemlicher Bestimmtheit festgestellt worden darch

das vielbesprochene englische Militairdiplom^), wonach L. Neratms

Marcellus am 19. Jan. 103 Statthalter von Britannien war. Nur ist

dabei zu bedenken, dass die Yerabschiedung, auf die dieses Diplom

sich bezieht, fii^^licii an das Ende der Statthalterschaft des Marcellus

gefallen sein kann, dagegen die Vergebung der Oflizierslellen mit

Wahrscheinlichkeit in den Anfang derselben, ja vor den Abgang des

sicum tota provincia inctibuit. Dass 6', 20 die Prozesse des Massa und des

ria<sicas vor «lfm rtrs Pri«^«iis ernannt werden, beweist für die Zrill'nîge

iiichls, da es nalio \-a^ die hritleri liactischcn Prozesse /.usainiuenr.iifasscn. Vgl.

auch panef^. U5, wo die Prozesse gegcii Massa und i't*isru:> fcemeint sind.

') ^, 4, 8: computabmtif si munere hoc ünn tertio [unserer ^ faciUorem

mihi excusationem fore.

') Das geht ana dem Urlanbsgesadi td Trti. 8 hervor.

^) 3, 6: äetÜMf H temen offkn müo pmninrüf eweurrere ido ,.,aä

paueoê dieêi nequû eitâ» dtttUttt abesse me eadem hate quae nmdum eacire pa-

UunJtur, Der Brief Ut en eiaea Freood is Comum gesehrieben.

*) Benïen 5442. Ueber die Detiniiig desselbeo— Ban aetEt dasselbe jetst

doreb^Sogig ia da« J. t04^ a. BeiL B.
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Marcfllus von Rom gesetzt wird'). Da nun die Legalion von ßrilan-

Dipn in d<*r Regel dreijährig ist-), so kaiüi dieser Brief sehr vsohl

ebenfalls dem Jahr 101 zugeschrieben werden. — Ffir das Lehen

SaetoDs wird also hieduich festgestellt, dass er im J. 101 in dem

Alter stand, worin Männer vom Ritterstand das Tribunat za über-

nehmen {»Hegten; setzt man dafür ongefihr das fiknfimdzwanzigste

Jahr an*), so war er nm das J. 77 geboren und also etwa fünf-

lehn lahre jilnger als Plmios. Dies stimmt damit, dass wir ihn

um das J. 96 als angehenden Sachwalter fmden^), um das J. t05 als

aiiiiehenden oder wenigstens angekündigten Schriftsteller'*), um das

J. 112 als kinderlosen und des Kinderrechts ungeni eiilhehrenden

Ebeniaon^). — Der Tod Martials, id)er den der 21. Brief berichtet,

wird nun mit grösserer Sicherheit, als bisher geschehen konnte, in

das J. 101 gesetzt werden dürfen; seine Publicationen gehen nicht

Aber dieses lahr hinaus^).— Dasselbe gilt von dem Tode des Dichten

Sifios Italiens, welchen der 7. Brief berichtet. Silius, eponymer

Consul des J. 68, starb danach im J. 101 im fünfundsiebenzigsten

i^bensjahr; die dort erwähnte Ankunft des Kaisers, durrh <iie Si-

lius sich nicht bewegen Hess von bciaem Landgut nach Rom zu

kommen» ist Traians Eintrellen aus Fannonien in Rom im J. 99.

Das vierte Buch enthält einen Brief, in dem der Prätor Ucinius

^ c. 4: neque adhue nomen in nununr^ relahtm ett id&tpie i&«nm est

Hokis Stivanum in locitm hium mbdere.

h Hübner im >. Hhoin Mîis 12, 57.

^; Dies b«'riilit freilich uur aiit iiiipt'lalircr Srh.ilzutif; (v^;!. Marquardt '{, 2,

StsTi. da es tür das gewöhnliche rfheftsalfei- »Irr Militartribiine \ oni Rittcrstand

leines W i^eas an Aiihalt.s|iuiikten 1* hit. l>a.s der tribuni müituin hnnin'rs peti-

turi, wie Plinius ^ep. t!; 'M) sie iicout, ist für die vum Ritterstaod aatürlah

licht uubcdiugl luafügebcnd.

*) ep. îf 18. Der Brief ist allem Anschein nach an einen uoversuchteo

tai forelilMjneii Asfiipger in 4er Advocator gerichtet

•) ep. â, 10.

*) ad Trai. 93. 94. Daas Snetoniita mit Plioins nach Bithyni«o gegangen

ist, hat Both praef. p. VII ans diesen Briefen gewiss unrichtig gesehlossen;

eealttftemafiff beveiehnet bei Plinios und sonst den, mit dem man das Hans oder

die VlllcRiatiir an theilen pSegt 13, 5: m *eeenu confoftenwfo. 2, 17, 2»)

uod iosofem den Hausfreund, den gnten Bekannten, «rahrend der Begleiter des

Provinzialbeamten viclmelir tedmiseh comes heisst.

^ Siehe BeUage C.
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Nepofi genannt wird*); derselbe kommt After und ebenliUB als Prätor

im folgenden Buche vor^ und hier zugleich mit Âfranius Deifer

cos. des. Ein vor einigen Jahren an^efondenes Militairdiplom')

hat nun gezeigt, dasa am 13. Hai 105 C luiius Bassus und Gn. Afra-

nius Dexler Consuln waren. Dieselben sind nach der in dieser Zeit

geltenden, unten auseinander zu setzenden Ordnung am 9. Jan.

dieses Jahres desiguirt worden und Nepos war danach Prätor im

J. 105. Das vierte Buch muss aisu zu Anfang des J. 105 herausge-

geben sein, so dasi! zwischen diesem und dem vorigen Duch ein ziem-

lich bcträchüicher Zeitraum liegt. Dieser Datirung fügen sich die

übrigen Daten. — Plinii» erscheint nicht mehr als Präfect des Aera-

riums*), dagegen als Consular^ and empfingt Yom Kaiser das durch

den Tod des Sex. lulius Frontinus erledigte Augurât*). Dies passt

auf das J. 103 oder 104« theils weit die Verleihong einer Stelle in den

vier höchsten Priestercollegien bei iNichtadlichcu nicht lange nach dem

Consulat zu erfolgen pücgle'), thcils weil der Tod des Frontinus, der

bereits im J. 70 Prâlor war*^) und nach der Ueberuahuie des dritten

*) 4f 29, 3. Br itt nicht m verwechseln mit dem ^'cpos , der 4, 26 ab
maarimae provinciae praefuturus bezeichnet wird ; denn die Pratoren übernah-

men bekannthch die Provinz in dieser Zeit erst eine Reibe von Jahren nach

Niederlegung der Pniltir. Ich weiss nirht, wer hier gemeint ist; A. Platorins

Nepos (Orclli ^22), der nach cinamtcr die kaiser! irhoa Provinzen Thrakien, Nic-

dcrgerni;iiii*'ii »md tiritaiiiiieii vcr«alliite, Itariii es nicht sei», wenn imt Hecht

anpendinuKni wird, dass die Kinricbtuog der Pmv in/. 'I'hrakicii erst durch iladriau

irtulgt i»ei. Britannien verwaltete er im J. \H (ilübuer im neuen rbeiü. Hus.

12, 58).

^) ep. «5, 4, 2. 9. 13, 1. Dagegen ^, 5 ersdi^int er dv «Is Seoator.

^ Hensea 6857. Dies betriR die Truppen voo Uatmnioesien. Ant deni-

seibeo eoDtnlarisdieo Nundiaim, vielldeht von denselbeo Tag« ist ein anderes

sdir fragiientirtes Diplom, das anf die britaaniselien KeereialitheilBngen

bezieht ttnd vollständig nnr bei Lysons (reliquiae Brit. Rom. vol. 1 part IV

tab. I) poblirirt ist. Die Reste der Datirung geben den Anfang der Tagaahl II . .

.

and die Anfangsbachslaben der Cognomina der Consvla C (Rest von JB) und D.

') 4, 12.

*) 4,8. IT, 3. Ebenso 14. ^,6,2.27.

*) 4,h \ ad Trai. 13.

Tacilii>< l^frir. 9: post conmtaium . . ttaiùn Uritunmac prftrpnsiffis est

udiccto poiili/ifiiius siicerdolio. Vgl. bist. 1, 77. f^. Fnnisulanus \ ettnüiafius

v^ard uutcr Uuiuiliau bald nach dem Consulat Si'jiieinv ir (Henzen â431). Dage-

gen erhielten das Quindecimvirat Tacitus (anu. iJ, 11) und Stella (Statins silv.

1, 174% ) vor dem Gonsniat

*j Tacitus hist 4, 39. Also war «r 4t oder firiiber geboren.
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Jlonsulals im J. toOniclit writer genaiinl wird' i, mil WalirschoiuJicti-

keit in das J. 1<)2 oder 103 go.sntzt wird. — Traianus tinden wir în

diesem Bach io Rom'); auch dies passt für die J. 103 UDd 104, da

Traianus aus dem ersten dacischen Kriege Ende 102 turOckkam und

SD dem zweiten im h 105 abging. — In eines der Jahre 103. 104 wird

also auch derProzess des InliusBassus zu setzen sein, der wegen seiner

Verwitltung des bithynischen lYoconsulats von don l*rovii)/i;d«'n Ix'i

dem Senat an^»^klajit und von IMinins mit Erfolg vertheidigt ward

Es i?t Nvahrsrlu'inlicli A)cn d«'rj»'in^«' C. lulius Bassus, der, wir wir

eben seihen, im Mai 105 Consul war, weshalb diese Anklage nicht in

das J. 105 selbst fallen kann. Als designirte Consuln desjenigen Jah-

ns, in welchem Bassus angeklagt wurde, treten bei Plinius auf Bae-

kins Macer, C CaecDîus Strabo und Gaepio Hispo^), zu weichen noch

Rubrius Gallus hinzutritt, der nachweish'ch mit Gaepio Hispo zusam<-

men die Fasces geführt hat'): von keinem derselben lâsst sich bb

^) Frootinos schrieb die .Schrift äo a^onu» qnnUtiite unter Domitinn, den

er p. 54, II praestantissimus nennt (Lachmann in den Kelduiessern 2, lUl); die

Schrift über rtie Strutegcnie unter d«Mnsclbeu uud, nach l'olcnus (vita c. 12) rich-

tiger Benieiknng , wuhrscheinlich vor dem Beginn der daciiichcn Kriege, da er

mr der germanisdien gedenkt; die Schrift über die Wasserleitungen bei Ueber-

uhiiie der cur« a^pttanm wter Narva im J. 97. Udier dae frSker w«U dem

fVeBtimu beigelegte Stelle eine« andero Gromttikeri, die der dtelacken Krieg«

erwihBt, Tgl. meine Bemerkang xn den PeldmesterD 3, 147.

«) 4,23,1. Vsl.d,9,7. 13,9.

Biinu acta wurdeo xwar vom Senat eanirt (ad Trai. 56. 67) ; aber der

Spruch erfolgte scdmdSgnüat» (t^. 4, 9, 16 vgl. 18, 22. 6, 29, 10).

*) Baebius Macer heisst ausdrficklicb cos. des. 4, 0, in (vgl. 12, 4); ebenso

C. CacciUas Strabo 4, 17, 1, wie er denn auch 4, 12, 4 vor Macer genannt wird.

Vnn r^epio Hispo (M. Appuleius Prncnlus C P. Ti. Caopio lîispo nach der lo-

sckrift Orelli 3670, vgl. rüm Forsch. \, bl) ist dasselbe mindestens sehr v^ahr-

Sfbeinlich, da er 4, 9, 16 unter den zuerst Stimmenden auftritt. — Valerius Pauli-

au> ^\ inl ^e\«(thnlich auch unter die Cuuiiuln dieser Jubre eingereiht, well Pli-

nius ihn 4, 20 aU Ameadementssteller nennt; doch kann er sehr wohl seinen

Vorschlag als Consular gemacht haben.

Dig. 40, 5, 26, 7 : temporiiuê dM Traimi mb Huhfto Gaüo ei CtuHo

(viebielir Caepione) Hispon$ emimiHkua. Maa aetit dies mbrMfebe Senatna-

eoasolt in der Regel vor 10t, well et ilter i*t als das artienkianisclw (Dig. 40,

5, 51, 7). Aber dies letztere kann wie dem J. 101 so aocb dem i. 123 beige>

legt werden, in dem Q. Artieolelas Paetinns ordentUdker Goasol war; nod da

der rubrianische Beschluss, nacbdem was sich aus Plinius ergiebt, spater füllt

sisdas J. 101, so ist die letztere Ausetzung die allein zulässige. Das dasomi-

tthe Sctttasconsttlt fiiUt bienach zwisdtea 104 und 123 ood kann, wie Ra-
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jetzt (Jas Jahr genau iM sliiumen. — Noch weniger verniügeii wir anzu-

gebeUf in welches Jahr das zweite Consulat des Arrius Anloniuus fällt,

des Grossvaten des späteren Kaisers Pius, der im J. 69 zuerst das Con-

sulat bekleidete und im dritten Brief unseres Buches als hochbejahrter

Mann, der zweimal Consul und Proconsul von Asien gewesen, erwähnt

wird*).— Auch die Statthalterschafl des Q.Sosius Senecio^ Consul 99

und abermals 107 stellt sieh passend zwischen die beiden Consulate, ist

aber nicht näher feslzustelh^n. — Einige Schwierigkeit macht das Con-

sulat des C. Minicius Fiindanus. In dem an diesen^) gerichteten fünf-

zehnten Briet unseres liuches bittet ihn Plinius den zum (Juaslor desig-

nirtea Asioius Bassus sich beizuordaeo, wenn Fuadanus, wie Plinius

annimmt, für das nächste Jahr zum Consul ernannt werden würde^).

Fundanus hat nun allerdings das Consulat verwaltet, aber allem An-

schein nadi erst im Juli und August 107 oder 108 m Gemeinschaft

mit C. Yettennîus Severus ^. Allein dies hindert nicht anzunehmen,

dorif (Zeitschr. für gesch. Keslttswiss 12, 30Sfg.) aufstellt, allerdiflgs von dem
Lrheber dfS uns erhaltenen Testameuts den tVamen traj^eii.

') Tacitus hist. 1, 77 erwähnt sein erstes Konsulat. Das 7\v(-it(> ])ll*'f;t man
in 97 udcr 98 zu netzen, weil die Fasten des IVosjier zwisrhen '.<7 und Üb ein

Consolât Sabùw et j4ntonùio einschiehva aber diese falschen Consulate des

Pnwper tinl aidit ans nicht eponymen hervorgegaogeO) soaderu erfunden. Vgl.

Borsheai Ballett 1853, 168.

*) 4,4.

*) Der Geseliiechtnaine iat aaeli 1,9 ta etufiosen.

*i 4, 15, ] : Oftanuu tSH ommgmurfuê m prùjebnum anman eotuiUaium:

üa noê viriute» <imb, üa iudieia prineipiB augumri vottmt Qmeurrii mUmn,
Iff «ft ecMbm anno quaunUr , . . .Oswins Iftutus,

*) Dieses Consulpaar erscheint auf den Steinen Orelli 1688 und 2471, von
welchen Insrhriftf n dif» erstere anderweitige \loincutc zur genauen Feststellung

des Datums nicht « nlliali
, die zweite dn^ri-^^en. rj» Frijunnonf des \ err.eirhiif'^srsdfr

latinischen Feste, die wahrend derseibcn m vier aui einander folgeuden Jahren

fungirenden Cujisulpaare und darunter au zweiter Stelle das unsrige nennt.

Keines dieser vier Cuusulpaare, über die am eingehendsten Marini Arv. p. 142.

143 gesprochen hnt, steht meines Wissens uubedingt fest. Indens kauo das erste

Cemidat dee naèhoialigen Raiaers Badrina mit Trebntins Priscus, das an dritter

Stelle enciieint und diewiederkehrtimTestamentde»Dainmins ([//e/]to [Iladri]mo

H Tr^atte Pr[üeo cm.] naeh meiner Aliselirift; Im Druck feUt et), nacli den

weeentlieh iiliereinstimmenden Angaben seines Biographen nnd der nengefon-

denen athenischen Inscbrifk, nieht fnglieh vor 108 oder lOH gesetst werden.

Denn V^olkstribun war Hadrianus nach dem Biographen lU5, Priitor während des

zweiten dacischen Krieges höchst wahrscheinlich lü7; Consul wird er, der des

Kaisers V etter war and in dacischen Krieg sich ansgezeichnet hatte, bald nach-*
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dass Plinhis den firaglichen Brief iin J. 104 geschrieben and die Er-

nenaang dee Fundanus sum Consul schon fttr 105 erwartet hat. Als

er fkit schrieb , waren die QuSstoren bereits ernannt , die mit Ihnen

zugleich fuii^'in'iuioii (iuiisuln aber noch nicht; und <'s ist dies den all-

gemeinen Rei^'ehi «Müsprechenfl : denn die 104/ 5 fiingirenden Quästo-

ren vMirdeii im Jan. 104 designirt, diigep'ii die im J. 105 fungiren-

den Gomuln, abgesehen von den Ordinarien, erst am 9. Jan. 105.

Ako vom Jan. 104 bis zum Jan. 1 05, beinahe ein volles Jahr hin-

durch kannte man die QuSstoren des Jahres 104''5, nicht aber die

Consnhi des Jahres 105; in diese Zwischenzeit wnrd die Abfassung des

frag&cihen Briefes sowohl wie die Publication des Werten Buches fallen

vnd Plmras in demsdhen eine Bef5rdening als demnftchst bevorste-

licnd anut kmidigl haben, die erst einige Jahre später wirkHch erfolgte.

Das t u iifte Buch cnthfdt, wie schon hemerkl, einen Brief, den der

designirte l^onsul Dexler den ersten Munalen des J. 105, zwei andere

(4. 9), die der Prätor Licinîus Nepos dem J. 105 zuweist und scheint

das Jahr nach dem vorigen, im J. 106 herausgegeben zu sein. Ueber-

hampt sind, während zwischen der fleiausgabe derBücher 1—2, 2—3,

3--4 längere Pausen liegen, die letzten fünf sich einander sehr rasch

gefolgt, wie man dies namentlich an den Prozessen des Bassus und

des Varenns nnd an dem Proeonsulat des Tiro verfolgen kann. — Zu

der Her;iiis^,ihe des tuiitlen Ihiches im J. UM) stimmt der uhrij^e In-

halt desseü>en. — Plinius hudt ii wir abermals ein Amt bekleidend,

und kurze Zeit nach ilim auch den Cornutus mit einem ähnlichen

Amte betraut nnd zwar mit d(;r Curatel der aemilischen Strasse ') ; offen-

bar ist jenes Amt die auf den Inschriften des Plinius erwähnte cura

dbm Tiberiê ü riparum et cloaeamm wrhi$, um so mehr, als diese

Cora fegehnäflsig von Consniaren geführt wlrd^ und auch Gomutus

der «einigen onzweifelhaft als Consular vorgestanden hat*). Nach der

brr pPTvnnîen srin. Ich luiUo in diesem besonderen Falle für sehr niöp-

iich, dnss Hadrian schoa Aiüan^'^ Ins die Lffcalion von Niftlerpannonicn uud

den I. Juli loS das ('nnsulat iibcraaüm In keiiiein Fall ;i1m r liisst sich âeio

Coastdat so weit iurü«'k'<r!ii«>hrR, dass il;is des Kinn Linus auf luö käme.

*) 5, 14 : tecetseram m mutin qttnin^ cu/n mihi iiiintuittttn est Comutum Ter-

itdlum aeeept'sse inae j4emiUae curani

.

. . aliquanto inagis me détectât nuuidatum

mMo/ßdum, pottqumn par Cormäo datum video .... ûidtuhr at^^iutü» eont-

maatut aoque ipsOf quod delegatttm Cwnmtù «atêk» officium^ met adaumeor.

Vgl t. B. HeaseD 5480.

^ Die Inschrift 4m Gôrniitaf nsd wis PUnSns über iho l»eri«htel sUUm
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Folge der Aemter ist diese Cura zwischen das Consulat und die Statt-

halterschaft von Bithynien za setzen, passt also sehr gat auf die J. 105

oder 106 and die nächstfolgenden^.— Vor Traian ist nirgends in der

Weise die Rede« als wäre er in Rom^); in der That ist dies die Zeit

des zweiten dacischen Krieges, der wahrscheinlich 105 begann nnd

107 oder vielleicht srhnn lOG endigte. — In dieser Zeit begann der

Prozess des Varciius Kulus, der als l*roconsnl Kiihynien verwaltet

halte und, desshalb hei <^r m Senat belangt, von Plinius vertheidigt

^^ ^^d; der Senat entschied, dass die gesetztüch eigentlich nur dem

Ankläger zustehende Befugniss Zeugen zwangsweise vorzuladen auch

dem Angeklagten beizulegen sei. Eine selbstständige Zeitbestimmung

ergiebt für denselben sidi nicht'), wohl aber passt es zu den bisher

gefundenen Daten, dass dieser Prozess bald nach Beendigung des ge-

sell Bassus tretuhrten seinen Anfanjr nahm. Der bei der ersten dar-

über ei iolgien AbsiiïHinung genauntc designirte (Konsul Acilius IluiiL>'j

wird danach im J. 106 die Fasoes geführt haben; anderweitige üüifä-

es aoMer Zweifel, dass er die Curatel der aemilisciien Strasse erst nach der

Priifeetur des Staitdirars und naeh dem Consdat nbernoninien hat Dies ist

iadesa der einxige mir bd^annte Fall, wo diese Strasseocuratel von eiaem Con^

aidar geßUurl wird. Im tJ^igea ist dieselbe dnrdiavs ein prätoriseliea Amt,

wie Die 54, 8 anhebt uod die Insehrifteii bestStigen, und steht niedriger ab
die meisten übrigen prSteriscben Aemter. Was insbesondere die PrifmAnr

der beiden Aerare betrifft, so finde ieh ausser Comutos nor einen Fall, in Atm

der gewesene Pïiifect Strassenearator wird; es ist dies L. Fnnisolanus N etto»

nianvs nnter Domitian (Hessen 5d31. 5432). In der Regel wird umgekehrt der

gewesen« Strsssencurator zuiu Aerarpräfecten befBrdert (Orelli-Henzen 2274.

3044. GUIU. 6484. 0501. 6504. 7420). Worauf diese Besondet hi it in der amt-

lichen Laufbahn des (lornntus beruht, weis» ich nicht; nur das ist klar, tlass

dir Angabe des Plinius, dass dir rt/r'ff aloei und di«' ntm vhw. .•/rtniliae paria

0//icia &eiea, allerdings fdr diesen besunderen Fall, aber auch uur für diesen

genau zutrifft.

') Borghesi snU' eth di tiio\ciiaie p. 17 = opp. 5, ü2 meint, dass Plinius

dieses Aiut Kude lui uder .4nfaug 102 überoommcn habe. Aber bezeugt ist uur,

dass Ti. Julius Ferox Consul W dasselbe iu J. lol verwaltet hat (C. 1. L. I

p. 181) und nIAts hindert Plinios Caratel so, wie angegeben, ansosetson.

Vgl. insbesondere 13, 7. 8. In dem folgenden Buch (s. S. 49 A. 3) wird

er ansdrüeUi«^ als abwesend bezeiehnet.

') Die 48. Rede des Dien €hrysostomos ist wShrend dieses Proeonsnlats

des Varenos nnd diesem an Ehren in Prosa gehalten, giebt aber ebenfalls keine

nähere Zeitbestimmong an die Hand.

«) â, 2a, 6; vgl. 6, 13, 5.
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mittel zur Feststellung dieses Consulats sind mêmes Wissens mcht

Torbanden^).

Das sechst e Buch enthält zunächst den bekannten Brief (10),

io dem PUiiius darAber Klage fAhit, dasa das Grabmal dea Veiginius

Rii(ta8|K»if «fecimiiiii marlfa annum noch nicht vollendet sei; da Rufüs

Ende 97 starb (S. 38), ist derselbe im J. 106 geschrieben. — lieber

Plinius fmrsöDliche Verhältnisse erfahren wir nichts, als dass seine amt-

liche Stellung fortgewährt zu hahvn scheint*).— Daj^'pgen erschtiiit Tra-

i iiiu- /u. r>l noch als abwesend in Dacien, sodann zuukk in Rom nach

Vernchluiig grosser Thaten^). Dies geht selhstverständiieh aui den

zweiteu daeischen Krieg, ans dem der Kaiser im Jabi*e 100 oder 107

znrnckkam^). Auch seiner llafenbauten an der Tibennnridnng wird er-

wihni^).— Der Prosess des Varenus gebt in diesem Buche fort; es wird

fiber die Gfiltigkeit des hinsichtlich der ZeogenTorladong ?om Senat

ge&Bsten Beschlusses hin und her gestritten*). Dadurch wird die Prft-

tnr des luTentius Gelsus auf das J. 106 oder 107 bestimmt. Es ist

dies der jüngere der beiden berühmten Juristen dieses Namens, mit

vollem Namen P. luventius Celsus T. Aiili(lui> Uoenius Severianus^,

zuei-st genannt als einer der Verschworenen gegen Domitian um das

J. 95^), zuletzt als Consul zum zweiten Mal im J. 129. — Der desig-

*) Di« flIdliMhe latdurift Grut. 344, 8, auf die HSImer aü€h ofiiierksam

adit, «eheint ihn in gehSren, führt «her nicht weit«r.

n tf,4,l.

^ Abwesend ist er aodi, währeod fiber die GSltislieit des ersten In Pro-

sees des Verenas vom Senat goftssteo Beschlosses gestritten wird {$, 13, 3).

Den Prozens über das Testaaent des lalius Tiru, dea zu erlodig^co die Per-

Uien den Kaiser ersucht hatteo, cum fsset in Dacia^ entschied er sodann per-

suniich {reversus diefn dedvraf) riebst aiuloroii Rechtshändeln auf seiner Villa bei

Ontiiinri'llae (6*, 31) uud ebensu die $^%<'n Hrultinnus erhobene Anklage 22).

You den rrpriitia opera maj'imi prinvipis s|trii'ht der Brief (», 27, 5

*) Ifti hijLir diese Frape zu der Inschrift Hadrians (C.Î L. III, 55U) erörtert.

Dass er sciuui 1<)5 zurückgekehrt sei, ist nach dem, was jetzt vorließ, scblech-

trrdin((ä aus^'osrhJuüSCn.

*) 6f 31, löfg.: fit emm meagim» forhu. In achten Buch (17, 2) ist von dem

Kenel die Rede, dnrch den die liebersehwemnnngea der Tiber be^ribikt nur-

den sollten and dessen Anlage jeden&Us nit jenen Hnfenhan snsnnnenhingt.

Vgl. Preller in den Lei|». Berichten 1848, 147. 1849, 21.

^ Davon handeln die Briefe 5 nnd 13. Brief 29, 11 gedenkt der voa PUnins

in dieser Zean^enfrage vor den Senat *k8nlieh* (provàne) gehaltenen Rede» das

UnsHt der J, 20 näher bezeichneten.

") Dig. 5, 3, 20, 6,- vgl. Henien 7182.

*) Dio 67, 13.

Otrmm lU. 4
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nirte Consul Severas, dem nacb Brief 27 seine im Senat zu hal-

tende Dankrede Gelegenheit gab die frischen Lorbeeren des Kaisen

zu feiern, kann füglich jener C. Vclteuüius Severus sein, der im Juli

und Aumi^i des J. 107 oder des J. 108 mit Minicius Fumlaniis die

Fnsces gotührt hat (S. 46); in diesem Fall wäre deren Consulat in

107 und der fragliche Brief in den Anfang dieses Jahres zu setzen.

Indess ist bei der ungemeinen Häufigkeil des Beinamens Severus auf

dies ZusammentreiTen nicht alhcu viel Gewicht zu legen.— Calestrius

Tiro tritt hier auf als durch das Loos zum Proconsul von Baetica be-

stimmt (Brief 22) <).

DteletztendreiBQcher haben insofern einen etwas abwei-

* eilenden Chai akter, als sie weniger als die sechs ersten von den ötTent-

lichen Angelegenheiten des Tages handeln und insofern es an jjosi-

tiven Aülialtspunkten t'ur die chronologische Fixirung hi<'r fast gänzlich

fehlt'^). Uass diese Bûcher alle drei rasch auf einander gefolgt sind,

wurde schon bemerkt. — Das siebente dürfte dem J. 107 ange-

hören* Plinius ist immer noch im Amt und €oUege des Gomutus'),

also noch Curator des Tiberstroms, der Kaiser in Röhl Der Prozess

des Varenus kommt wenigstens vor dem Senat zu Ende durch die

Zurücknahme der Anklage von Seiten der klagenden Provinz; doch

wird von Seilen der früher mit der Anklage beauftragten Vertreter

') Hinzui^cfiigt mag alU^iifalls noch worden, dass in diesem Buch (26) das

Veriöbaiss des Cn. PiMÎniiins' FfTsni«; Snlinntor mit »Irr Torhter drs Ï, lulius

Trsus Scrvianus /.nr >)|Hai lir koiumt. Km aus dieser -clioroiier Sohn wurden

uia das J. 1 i ) arlitzehii Jahre alt zugleich mit dem neunxifyiüirigeD Grossvatcr

hingerichtet (Diu G9, 17).

^) Dazu koouDt, dass bereits vou J, 6 an, wu die ciue Haudschriftenidasse

endigt, der zireiieNaae in den Adressen fast darchans tos unseren Uaadschriftaii

veradiwnndeii ist doreh eine Diaskeoiie, der in gans jOnliclwrWeise aod in sebr

frdlier Zeit «aeh der jastiniaalsehe Cedex anterworfea werden ist (vgL Kruger

Kritik des jastinian. Cedex S. 37. 240). Die sidère Bexiehnng der Briefe wird

dadareh angenein ersdiwert.

7, t5, 1: «Ustringor officio. Vgl. 3,3. Wenn Plinivs in diesem Buehe

21, 1 an Cornatos schreibt mit der Anrede colhg-a cariisune, so darf dabei aller-

dings nur an eine zur Zeit bestehende (Kollegialität gedacht werden. Indess ist es

nicht ntithl;;, darum diesen Brief in die Epoche zu setzen, Wo beide Aerarprii-

fecten waren; man nird rhfjifîtUs nn die rifra ulveî nm] dip o/rrr n'np .4fimiUae

denken dürfen. .\eh(iiirh bezeichnen die praefecti aerarü Saturni und aerarii

viHitnris sich als (.'fliegen, wie wir unten sehen wei*den, und spricht der duovir

iure dieundu vuii üclaeii collf/^ue (Orelli 2490), indem er die duom'ri aedüt-

cian poteslalit mit unter denselben begreift.
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Brtbyniens den neuen Abgeordneten die GftItigkeH ihrer VoHmaeht

bestritten und es /it hl der Kaiser die Sache zur Erledigung an sich').

— Cale^trius Tiro passirl durch Comum auf der Reise nach liae-

tica, um dort die Statlhalterschaft zu übt rin hmen-) — Der Statt-

halter Falco, von dem Piinius ein Miiitartribimat für eiueu Freund

eibittet, ist derselbe Pompeius Falco, den wir im ersten Buch (23),

abo um 97, als deaignirteD Volkstribun finden und der sodaim, sei-

nen Inschriften zufolge, unter Traian die Prorinzen Lykien und Pam-

phylien, Judaea, Nledermoesien, unter Hadrian Britannien und Asien

verwaltete'); derselbe scheint danach, da er ais Statthalter von Ly-

kien uiiil l'aniphjlii'ü keine Truppen befehligte, also auch keine Offi-

£iere in Vurschiag bringen kounte, um das J. 107 Judaea verwailct

m haben.

Das achte Buch enthält einen Brief, der nicht früher als 108

eder 109 geschrieben sein kann: es ist dies der dreiundzwanzigste,

in fpeiehem Pünius den Ihkhzeitigen Tod des designirten Aedilen lu-

oiiis Avitiis beklagt Dies kann kaum ein anderer sein als der lunius

Antns« den Dasumius in seinefti Testament*) neben Piinius und Taei-

tos und anderen namhaftenBUnnem dieserEpoche mit einem Legat be-

denki; und dies Testament ist unter den (Konsuln Hatli iaiius uiid ['riscus

im llochsoinnier 108 oder 109 (S. 46) abgefasst. Danach k.um Avitus

nicht früher gestorlïon sein als in der zweiten f iälfte des J. 108 und wird

die Herausgabe des achten Bucbes also nicht vor 109 gesetzt werden

können. — Weiter enthält das Buch wenig von chronologischem Be-

kng. Die Poeten schicken sich an, die dacischen Kriege Traians—

») 7, 5, 10.

*) 7. IH. 23, 32.

'} Heuxeo Ö451. Borghesi opp. 4, 125 und BuUett. 1853, 1Ö5. Wadtlin^o

SB Le Bu fiMcr. 3, 147. Hübner N. Rhein. Hm. 12, 57.

*) Vgl. ober dies TatUmeit Aakroidi und Borslwsi ia den aniiali 1831,

367%. «ad Rndorff ZtMhr. für geselL ReehttwiN. 12, 301%. Amser üniis

SwvMBu, der oder dessen Frtm odsr Tocktor oater dm Erben erscheint, llndsn

nsh nnler den Lsgatareo ron nos .bekannten Personen FUains und Taeltns anf

dieselbe Snmme und nebeneioander (Z. 16: [Plinio] Secundo , Cbfweljo [Twâfo]),

gnns eatsprechend don Worten des erstcreo in dem an den letzteren gerichteten

Brief 7, 20 : in testamenüs . . . nisi quit forte alterutri nostrum amicùtèmUy

radem If^ata et quidem part'fpr acvipfmt/s; ferner Minicius Justus, der Schwager

de^ Citrcllius (Clinius 7, 11); F»Ihus Huüticus, der von Tacitus ufl genannte

ffUtoriker; Tulliu& Varru (lienzen 6497. ^22; Grat. 476, 5), um andere un-

sichere IdcntificalivBoo zu übergeben.

4*
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der doppelte Triumph wird hier ausdrücklich erwfihnt — in griecbi-

sehe Hexameter zu bringen, wenn nehmlich die allzu barbarischeû

Namen es gestatten*); über die derzeitige Thätigkeit des Kaisers er-

fahren wir nichts. Ebenso wenig findet sich eine iiindeutung auf

eine amtlicheStellung des Plinius.—Derim fünften Buch als designirter

GoDsul genamite Afranms Dexter war, sei es durch seine eigene Hand,

sei es durch die seiner Fk^igelassenen eines gewaltsamen Todes gestor-

ben; im Senat ward jetzt Ober deren Schuld und Strafe endgültig

entschieden^. Der Tod scheint im Consulat des Dexter selbst, also

im Mai oder Juni 105, erfolgt zu sein-*); dass aber das Schlussurlheil

erst mehrere Jahre uacli der i iiat gefällt ward, erklärt sich in diesem

Fall ohne Schwierigkeit: denn es beduit'le, um zu dieser Kntschei-

dang zu gelangen, nicht blos einer weitläufigen Voruntersuchung,

sondern wahrscheinlich auch einer Abänderung der bestehenden Ge-

setze, der Ausdehnung der Folterung im Fall der Ermordujag des

Hausherrn von den Sdaven und dentestamentarisch Freigelassenen

auch auf die bei Lebzdten Hanumittirten. Dass diese unter Traian

erfolgte, ist gewiss*) und ebenso, dass sie in unserni Tiozess zur An-

wendung^ kam*): die Vernuahung also sehr wahrschemiich, dass

die liestminiuug gerade bei Gelegenheit dieses olTenbar selir verwickel-

ten Criminalfalls getroffen wurden ist. — Wenn also diese Senatir-

yerhandlung sich einem bestimmten Jahre nicht zutheilen läset, ent-

ziehen sich noch mehr jeder genaueren Zeitbestimmung die Ueber-

nahme des ausserordentlichen Amtes, den Zustand der freien Stfidte

In Achaia zu untersuchen, durch den Prätorier Haxlmus^) und der

Tod des alten Domitius Tullus [lir. 18.)

Das neunte und letzte liuch ist vielleicht unter allen dns ärmste

an chronoiogisdieji Daten, lieber Traiauä Voruahmcn und Plinius

') 4.

^1 s. 14, 12: ;<•/) rrhiilur de tihrrtis 4frani Dexiri omunUt^t ùicertumsua

an xuorurn inaiiti, scelft e tut ubsequio perempti.

**) Ist die Fassung der eben ang^afdhrteo Worte ^euau aod cofuulùi uicht

etwa verscliriebeo &m cofuuiarin, 6o lässt sich die Stelle nur in dieser Weise

orkläieu.

*) Panliu Dig. 29, 5, 10, 1 : tub divo Traiatw constittUum est de his Ubef
titf quot vinti mammUeratf ipimtHuum kàbtrt

') ep. 8f 14, 12 post qua&êiùmem suppUeto Ub&ttmdo$, Dirne Meinmi; tr^

hielt die HiyoritSt.

•) 8, 24. Vfl Heoseo 6483 md Boishesl tu* 1853, 214.
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ci^eiie politische Thitigkeit erfthren wir g^r nichts. Die Nennong der

Ptotina*) fördert Dicht weiter. Dasselbe^ fon der Statthalterschaft

emes Sabiims^ und dem Consulat eines Paulinus^; von heiden lâsst

sich nicht einmal der sweite Name mit Sicherheit ermitteln. — Dass

Piinius sich noch einen Neuling in der Poesie nennt*), beweist nur,

dasïs zwischen diesem Buch und dem vierten kein allzu grosser Zeit-

raum liegt. — \V( iin dagegen Tiro in diesem üii hf nurh als Statthal-

ter von Baetica auftritt*), so scheint dieser iiriet, tla die l*roconsulate

der Regel nach jährig waren und Tim etwa Mitte oder Kode 107 in

der Provinz ankmgte (S. 51), im Laufe des J. lOS geschrieben lu

sein. Danach lässt sich sogar die Frage aufwerferf, ob nicht die bei-

den letzten Bflcher gleichzeitig bekannt gemacht worden sind. In-

dess in Ermangelung anderer Anhaltspuncte *) mflssen wir uns mit

dem Ergebniss begnügen, dass dieselben nicht vor dem J. 108

oder 109 und wahrscbeinlich um diese Zeit herausgegeben wor-

den aiüd.

UL ZEITFOLGE DER COBBESPONDENZ MIT TRAIANUS.

Der Briefwechsel des Piinius mit dem Kaiser Traianus ist, wie

Wkannt, vun der Hauptsammlung unabhängig, die nie mehr als neun

Bücher gezählt hat Dass in jenem die Briefe im Allgemeinen ( hro-

nologisch geordnet sind, tritt jetzt, nachdem die urspnmgliche in den

Ausgaben von Avantius und Aldus befolgte Ordnung endlich von Keil

wiederheigestellt worden ist^, sehr deutlich hervor.

') ,9, 28, 1.

'l 9, 2. Manilianat {9, 25) km én Uomr OfBzi«r gewMee sein.

*) 9, ZI eniflchvidigt ticli Pliaräs bei Um, dass er oichk «n eicbstea ersten

wtA Rom keameii kfimie, am seiaer Ueberaahme der Pasees beisawobaen.

*) 5, 34.

*) 9, 5.

*') Dass 37 Plinias damit beschäftigt ist die ablaufenden Pachtverträge

fiir das nächste Lostrnm tm nrtinen , könnte man damit in N'orbindunp brinpen,

dass \oa solcher Location auch 7, 30 A'm' Rpdc ist. Aber es steht nicht einmal

fest, dass beide Briele sich aut dieselben Jie.sit/.unpen bcziehpn : (Minias batte

deren bei Cnmuni und bei Ttfemum, abgesehen von der Luxusvilla bei Laii-

rentam (4,6). /// Tiisc/ila/io 4, 13^ I ist verdorben aus in Tuscajio; aut der

Rickkehr von Comum nach Rom verweilt Plinias in Tascisy nicht in Tusculum,

wo er keiae VHIa gebabt bat (5, 6, 45).

^ Sidenias ApoUiaarU ep. 9^ 1.

*) Dass die erstea Heraasgeber sieb kleiae Uatstethtafea erlaabt babea, ist
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Gleich der erste Brief ist das Glückwunschsclireiben des Piinius

zum Antritt der Oberherrschaft nach Nervas Tode. Auch der zweite

bezeichnet sich selbst als gesehriebeii inUr itUHa fUkktimi pimdpa"

hu tuL

Die Briefe 3—1 1 bilden eine zusammengehörende Gruppe. Der

dritte sucht die F^rlaiihniss nach neben der Aerarpräfectur die vom

Senat dem Piiüiuä ubtrtragene Vertretung der Baetikcr in dim

Prozess des Marius Priscus übcrrielimen zu dürfen, weicher Pro-

zess nach mancherlei Zwischenfällen im Jan. 100 zu Ende kam.

Der Brief mag also Mitte 99 geschrieben sein (S. 39). — Der vierte

Brief ist wohl kurz^oach Nerras Tod geschrieben, da er um die Aus-

führung einer bereits unter diesem eingeleiteten Standeserhöhung

bittet— Die Briefe 5. 6. 7. 10. 1 1 hängen zusammen; die nach Brief

5 'iiii letzten Jahr, nach Brief 1 1 'kürzlich' üherslandene lebensgefahr-

liche Krankhi'it kiiin nur (iifj« fiigo sein, an der nach Brief 8 Plinius

kurz vor der letzten Krankheit Nervas, also im J. 97 darniederlag.

Demnach fallen diese Briefe, insbesondere der fünfte, in das J. 98, in wel-

ches also auch der anderweit nicht bestimmbare Präfect von Aegypten

Pompeius Planta zu setzen ist*). Die im zehnten Brief vorgetragene

Bitte dem Kaiser bei seiner ersehnten Ankunft entgegenreisen zu dür-

fen, wird hienach schicklich darauf bezogen, dass Traian nach Ner-

vas Tode nicht sofort nach Horn kam, sumlern bis Mitte o(l<'r Kmle

99 in (lerniaiueu und Paniiunien verweilte. — Dagegen die beiden

Briefe 8. 9, die bei Gelegenlieit des Prozesses des Uassicus schon

S. 42 erörtert worden sind, gehören in den August des J. 101. —
Somit fallen die Briefe 3— 1 1 in die Zeit, wo Plioios praefectus aera-

rü SatHTni war, sind aber übrigens in sich nicht nach der Zeitfolge

geordnet

Der zwölfte Brief ist för uns zeitlos. Der dreizehnte enthält das

Gesuch um Lrtheiiuug des Septpmvir;ii> oder (les Au^m ats, welches

Plinius, nach dem S. 44 (n .sagten, \iJ-> (mI<t 104 empfangen hahen

muss. Der vierzehnte Brief, welcher dem Kaiser zu einem grossen

möglicb; wesentliche Versetzungen indes.s haben sicher nicht stattgefnndon , da

die Ordnung, wie sie vorliegt, sich seiher rechtfertigt als weder zufällig ent-

standen noch durch pclehrtc Hcronrinnation herpcstcllt.

') ep. 7. lü. Lahns <>*piur. I>at. del lielzoni p. 98) oder \ iclmchr ßorgbesi

hält ihn Hir denjenigen Pompeius IManl;», der narh dem Scholiast*^n 711 Juvcrial 2.

99 die ßürgerkriofr«? nach »ros Tod l * hrieb und für den Planta^ den als

kürzlich verstot bcn i'linius ep. 0, 1 crvvabut.

V
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Sie^ Glück ^^lln^( Ilt. wird also passend auf die scbliessliche Besicguug

desDecebaJus 106 odor 107 bezogen.

"Vom funtzehnti'U an ijis zum Schlnss der Sammlung weisen die

sammtlichen Briefe, soweit »ie riherhau|>t auf einen bestimmten Âbfas-

snngsort und die persönliche Stellung des Schreibers schlicssen lassen,

auf BithpieD und die dort vod Plinhis bekletdete Statthalterschaft, was

um 80 welliger Zufall sein kann, als die Zahl deijenigen Briefe, die audi

anderswo geschrieben sein könnten, ausserordentlich klein ist— Der

Mangel positiTer chronologischer Anhaltspunkte in dieser ofliciellen

Corrt'spondenz ist bekannt und hat die verschiedenartigsten Ansetzim-

gen der hithynischen Statthalterschal'i des Plinius veranlasst '

. Indess

enthalten dieselhen allerdin^^s ein festes Datum, welches nur bisher

übersehen worden ist. Mehrfach wird darin eines anderen gleiclizeitig

mit PHnius fiingirendcn Stattlialters gedacht, des ('.alpumius Macer;

als nächster Nachbar des Plinius^ und als Befehlshaber Ton Legio-

nen, ans denen er einen Genturio zur Beaufeichtigung der durdipassi*

renden Soldaten nach dpm übrigens unter Plinhis stehenden Byzan-

thnn abgieht^), kann dieser keine andere Provinz verwaltet haben als

Niedermotîsien. Nun llndet sich unter den sparsamen Inschriften

auÄ dieser Provinz eine unter der Statthalterschaft des P. Calpur-

nius Macer Caulius Rufus dem Traian im J. 112 dedicirte'*). Damit

ist auch über die Epoche der Statthalterschaft des Pliniuâ in&oweii

entschieden, als dies bei der Dauer der kaiserUchen Legationen von

durchschnittlich zwei bis drei Jahien möglich ist. — Zu diesem posi-

tiven Zeugniss stimmen die übrigen Spuren. Plmius kam in die

Provinz, als bereits mehr als zwei Jahre nach der Statthalterschaft

des Bassus verflossen waren«), das heisst nicht vor 106 (S. 45). —

'( t eher die ältert* Liltrratur vgl. Marquardt Handb. .%| 1, und zur

Sl.iii-iiiv dt r riim. Pr<>\iiizoii S. 3fg. Bor|;hesi, der zuletzt diese Frage behan-

delt hat (opp. 2, 213. 4, IIb. Bulictt. 1846, 173 und bei Marquardt zur Stat.

a. a. 0.), hat sich schliesslich fiir 110 entschiedco.

>) «d Trn. 42. 61. 62; vgl. ep. â, 18.

^ ad IVai 77: praee^pùH Ca^mmâ» Mmro daristùno viro^ ut legiomrUim

eemiuriimem ByMoObtm mMUni, V^l. 43. 44.

C. I. L. III, 777 (ntcli Timon Imago «at et novae Hang. add. p. 20 und

Rastemir Beeclir. der MoldaaS. &8);*iimj». CSve«. difvft^ fit. Nwea» TVohmo ^\g.\
Ger. Dacîtû pont, max, \ir]ib.p^, Xf^I imp. Fi «o[jr.] F{T] p. p. P. Calpumh
Macro Caulio ßufo Ug. Aug, pro plr.]. Die Lesung ist in nUem VVesentliehen

sicher.

*) ad Trai. 56. 57.
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Dass in der Bai^tsammliiDg jede Hindeutung auf die Verwaltimg Bi»

thynieiis fehlt, wird för den, der die Weise des Plinios kennt und sich

erinnert, wie oft derselbe theils seines Kriegstribunats in Syrien, theiis

der Angolegpnheiten lüiln iiiens gedenkt, einem Zeiigniss daffu ;i;leich-

steheii, tJass, als iMiiiius diese StatthaltciMhaft i'inpüDg, Jone Samm-

lung bereits vollständig vprôffentlicht war. Dass dieselbe später fallt

als der Abschluss <1rr llauptsammlung, geht ferner daraus hervor, dass

der Grossvater der Fraa des Plinius, Calpumius Fabatus, derselbe, der

im 1.65 unter fiero wegen Hehlerschaft bei einem incestuosen Verhält-

niss peinlich angeklagt ward>), in der Hauptsammlnng zwar xuletzt als

hochbejahrt-), aber doch wenigstens biâ zum achten Buch als lebend')

erwähnt wird; dagegen ist der letzte Brief der Iraianischen Sammlung

geschrieben, um bei dem Kaiser zu entschuldigen, dass IMinius seiner

ihn begleitenden Frau, die auf die Nachricht von tiem Tode ihres

Grossvaters schleunigst nach Italien zu ihrer Tante abgereist war,

den Gebrauch der kaiserlichen Gourierpost gestattet habe. Da non

die Hauplsammlung so wie sie jetzt vorliegt, nicht vor lOS abge-

schlossen ist, fällt die bttbynische Statthalterschaft später.—Anderer-

seits wird Plinius in seiner grossen Inschrift bezeichnet als nach Bi-

thyniea gesandt ab imp. Caesnre Nerva Traiano Autj. (tnmun[ico

Dacico]: da seit der achtzelmlen triinmirisrhen G«'walt dder dem

J. 1 14 Xraianus unmittelbar nach dem Haupt- als zweiten tarnen die

Benennung Optimus führt, so weist das Fehh n die ses Agnomens jene

Sendung in oder vor das J. 1 1 3^). — Endlich führt die 1'hatsache,

dass während der Statthalterschaft des Plinius Traian sich durdi-

ausm der Hauptstadt befand'), auf die mittlere Regierungszeit Traians

vom Ende des zweiten dacisrhen Krieges (107) bis zum Ausbruch des

parthischen (113), während w«'lcher der Kaiser in Rom verweilte,

hauptsächlich wohl mit den grossen Bauten in und bei der Haupt-

stadt beschäftigt^).

Tacitas ann. 16, 8.

7, 16. 23. 32

nie letzten Ei Nvahnun^' n liFnlm sirh 10. 11, 3. 20, 3.

*) Darauf hat besonders lioighcjii upp. 4, 120 hiogewieseD; vgl. üensielben

opp. 5, 22.

^) cp. 18. 40. 42. 63. 65. 66. 78. Zn Aicsen Andeutungen kommt das StiU-

tchweigea des PUdIos illier dea Avfeutbaltaort àn KaiMrs Udkh; Uitte derselbe

an der Denan oder am Ëaphrat sieh befoodeo, so würden ausdräeUiche Hiawei-

saagea daraafaicht fehlen.

*) Er sehreibt selbst an Plinios (ad Trai. 13): meiuwet vise eUam Uê
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Ist somit die Epoche der bithynischen Correspondm z im Allge-

inrin» Ii festgestellt, so erweist sich diese weiter als in sich seihst

chronologisch geordnet aus dfi lol^riidt ii I t h^^rsicht. Zu bemerken

ist vorher noch, dass jedem Schreiben des Statthalters die dazu ge-

hArige Antwort des KaiserB angehängt ist

BriefnaauMn : Zeit :

15.

23.

25.

31.

33.

35.

37.

39.

41.

43.

4i>.

47.

49.

52.

61.

Ort:

aus Ephesus

17. 17a. 17. Sept aus Pnisa

24. Nov.

3. Jan.

Jan.?

£nde Jan.

betr. Prnsa.

aus Nicomodia

betr. iSicaea.

betr. Micomedia,

betr. Nicomedia,

betr. Nieaea und

Claudiopolis.

betr. Nieomedia.

aus Byzantium.

betr. Apamea.

betr. Nicomedia.

betr. INicomedia.

auf der Reise nach Bi-

tbynien.

nnmittelbarnachderAn-

kunft in derProvitts, am
Tage vordem Geburtstag

des Kaisers.

aber anderswo geschrie-

ben.

Vota fûir den Kaiser.

heliillt die Gfdtigkeit der

abg<'laufenrn diplomata

und scheint also bald

nach dem Jahreswechsel

Antrittstag des Kaisers

gefeiert.

Anlwurt auf das kaiser-

liche Schreiben 42.

Operihns
,
quae nut Hotnae out in proximo fimtt, sufficûniM /tabeo.

mter maximas occu^tiones.
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BntimmmtT s Zeil :

64. 67.

Ort:

70.

74.

77.

SI.

sa.

85.

86.

88.

90.

92.

98.

100.

102.

110.

betr. Prusa.

betr. iuliüpolii).

betr. Nicaea.

18. Sept

aus Aniiäus.

betr. Amastris.

3. Jan.

Ende Jan.

Nachträge zu Brirf 63;

Pliuius ist im Begrifl in

diversam partemprovin^'

ciae abzureisen.

Plinius nicht in Niconi»-*

dia, von wo er einen

bi'ief empfängt

bezieht sich auf ältere in

Pnisa am Olymp begon-

nene und später in Ni-

caea fortgeführte Yer-

handiungen.

ZusaiiiiiH'iikuiiH nui dem

k a i s ( r I i cl ien Freigc la s s e-

nen Maxim us, der nach

ep. 27 Getreide in Pa-

phlagonien kauft.

Zusaipmenkunft mitGa-

vins Bassus praefe€tK$

arae Ponticae.

Geburtstag des Kaisers.

Vota für den Kaiser.

Antrittslag des Kaisers

gefeiert.

betr. Äjuisus.

Der Zeitfolge nach er&treckt sich also die Correspondenz hi ge-

ordneter Reihe vom Sept. des J. (etwa) 1 1 1 bis rd)er den .Fan. 1 13

• hinaus, so dass dieGeburtstagsfeier, die Vota und dieFeier desAntritts-

tags des Kaisers je zweimal an regelmässiger Stelle eintreten.— Dies

bestätigt weiter die Ortfolge, wobei nur seibstverständlich zu berûck-

siditigen ist dass nicht gerade jeder Briefan dem Orte, den er betrifft,
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geschrieben sciu inuss ). Vuii Kphesus un<l Perganuini kom<ii* ini,

gelangt Plinius zunächst am 17. Sept. III nach Priisa am Olympos,

der Grenzstadt Bithyniens gegen Asia. Von dort geht er, wie Br. Sl

bestätigt, nach Nicaea und sodann nach der Haupstadt Bithjniens,

I^icoinediat in welchen beiden benachbarten und ansehnlichen Städten

er den Winter 111/2 haupteftchlich sich aufhSit, daneben Byzantium

bereist ond wahrscheinlich noch Apamea, vielieicht auch Qaudiopo-

liü*), also die vvt sl liehen Städte seines Sprengeis. Im Frühling oder Som-

mer 112 — dtp Reise, angekfindigt in Wr. 67, ist angetreten, bevor

Br. 74 gpschru ljen ward — wcrulel er sich sodann gegen Osten, be-

sucht (ofVenbar zunächst reisend auf der grossen Strasse, die von Ni-

caea nach Ancyra und weiter nach Antiochia führte) luliopolis (fior-

dieum) an der Grenze Bithyniens und Galaliens» berührt Paphlagonien,

wie die Zusammenkunft mit Maximus zeigt, und betritt sodann seine

zweite ProTinz Pontus, deren Commandanten er pcrstaKch kennen

lernt und deren wichtigste Stftdte, die Hafenplatze Sinope und Amisus

er besucht^). Von da scheint er umgekehrt und wahrscheinlich zu

Wasser— er berührt Amaslris - nach Niroiiudia zurückgegangen zu

sein, von wo oder von Mcaea aus die Bneie des zweiten Winters ge-

schrieben sind.

IV. ZUR BIOGKArHIE.

Nim« «Ad Ueimatli.

Plinius Yoller Name lautet auf den Inschriften (Befl. A) aus seiner

späteren Leben^periode C. PIMus L. f, Ouf. Caeeilms Seemdui, Dass

er diese Mamen zum Theil von seinem MuUeibruder überkam, dem

') So i«t Br. 70 walirs( hfinlich in .Niciuurdia gosdi rieben, obwohl vr l'nisa

betrifft; Br. auf dir Heise nach dem Pontus, aber vrranlnsst ilurch eine

rtm der Geneiode iXicaca ihm nachgesandte BotscUait {ro^atus a Meaeensibu*

*) Die ErwIOuraiig von Chodiopolii bereits in Br. 39 ist allerdings anfilü-

lend ; dach wer die Stadt von Nicomedia «lu wohl leichter anf den direrten

Wege SS errdcben als von der nimeisch-aneyrauseben Strasse aas, von der sie

dnrch das Olyiiposgebirge geschieden wird,

^1 In dieser Reihe stehen die berühmten Briefe (96. 97), die von den

Cbri>t> n haiidclo; sie werden also wnhl zunächst auf Amisas oder doch benach-

barte Ortschaften sich beziehen ^ obwoU Anfrage and Bescheid allgemein ge^

halten aind.
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bekaiiiiUMi C. Piinius Secuiidus'), (1er am 24. Aug. 79 bei tlciii Aus-

bruch des Vesuv sechsundfunfzig Jahr alt umkam, sagt er selbst, in-

dem er denselben zwar gewöhnlich avunaduiy aber einmal daneben

per edofdmum pater nennt^); es wird apSter gezeigt werden, das«

die Adoption im Testament, also eben im J. 79 stattgefiinden haben

muss. — Wie er vor der Adoption hiess, ersehen wir ans jenen In-

schriften nor zum Theîl, voHsfändig dagegen ans einem andern Stein*),

der also lautet: L. Caerib'us l. / ( ilo Ullvir <i{edilicia) piutestate), qui

testamento sfio {sestcrlium) nOimynut/)) XXXX (milia) mvnicipibus Co-

mensibns legavit, ex quorum reäiiii quotannis per ?ieptuHalta oleum

IM eampo et in thermis et halineis omnibus, quae mtit Comù praehe-

rOur, ((e^anmio) /(im) i(uenty) ei L CaedÜo L f. VaknH et P.

CaedUo L f. Secundo et IntnUae Pieü /l contuhemah', Aetaspr^-

rmni; faeiendwn fiat; noli plangere^ mater, Mater rogat, quampri-

mum dueatis se ad vof''). Allem Anschein nach sind die beiden nach

dem Cilo genannten I*er!>;onen dessen Srdme, die dann iolgende des rö-

mischen Bürgerrechts nicht theilhaftige Frau seine Concubine; ist das

der Fall, so wird man in diesem Cilo den leiblichen Vater des jüngeren

Plinius und in dem zweitgenannten Sohne diesen seihst erkennen

dürfen. Die Inschrift passt nach Fassung und Schrift durchaus auf

diese Epoche. Ort und Namen stimmen; insbesondere erklärt sich der

Umstand, dass Plinius kein anderes Cognomen führt als das seines

Adoptivvaters, befriedigend, wenn er von Haus aus. vielleicht schon mit

Iliicksicbt auf den Muttcrbrudej , Srcundiis genannt \\oi tleii war. Dass

des Plinius Mutter den Mann und selbst d<'n liriuier rdterlebte®), ist

mit ihrem Fehlen auf dem Stein und der Erwähnung der contuber^

naUs nicht in Widerspruch, da die Ehe ja bei Lebzeiten des Mannes ge-

trennt worden sein kann. Aufdas Beste femer stimmt es, dass einerseits

^ Den Vornamo besengeii di« beitea Haadsckiiftea der naturae fäHoriOy

vm Beiftpiel die von St Fad vad die Leydener A, ferner Taeitne ann. 1, 69.

13, 53; hist. 3, 2S.

») 5, % 5.

Gnit. 376, 5; MoDti stor. di (loino p. t85, der hinxutiig^t: Cihnr si

credit da talnnn {lovius hist, pair /> 222\ il padre n ram di PJinin Hier nach

meiner Abschrift dp«; jrt7.t in Coiim im Wnmf Cinvio m t bewahrteo Originals.

*) liier ist sihi in Gedankfn zu orprinzrn, wie otlcr.

Dil \S orte acfas . . . muh-r spreche» die Manni des Cilo XU der (nicht

geoeonti-nj Mutter: da.s Fnlgeiide iüt der Mutter Aiiluurl.

•j cp. 6, 16. 20.
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Cilo in fHihen hhren starb {jtroperamt aetat), nach Bekleidung der

ÂedUitât, aber vor UeberDahme des höchsten Municipalamts, anderer-

seïis Plinius leiblicher Vater starb, bevor der Sohn mündig \v;ir'), das

heisst vor <!eni J. 76; t'erner, da^s Cilo seiner Vaterstadt reiche Zu-

w^dungen machte, und dass Plinius neben der eigcm ii auch der

mnificenh'a parentum gegen die Vaterstadt grdi-iiki-i. Man wird also

mH Wahneheinlichkeit— mehr ist in Fällen dieser Art nicht 2n er-

reidien— annehmen dMen, dass Plinius his zum L 79 P. CaecäiM

L.
f.
Ouf. Secundtts geheissen hat, — Ptinius Heimath war bekannt<-

lich Comum^), wie er denn auch il^r Tribus der Coraenser, der Oufen-

tina*) an|;ph5rt, und zwar sowohl von Seiten seines leil>]u luui wie sei-

nes Adoptivvaters. In Cumuin wari'ii (Vw (.ia«M'ilier ein altes schon in

Cae>ars Zeit angesehenes Geschlecht > und besass Plinius vom Vater

oerhte Grundstücke**). Aber auch die Plinier sind inComum zuHause,

wie dies ausdrücklich Suetonius von dem älteren heseugt^ und

ebeaSsdJs unser Plinius andeutet, indem er auch den Ton mütterlicher

Seite her ererbten Grundbesitz bezeichnet als gelegen am larischen

See^). Es kommt hinzu, dass in Comum Inschriften der Plinier

in zieioiicher Au/ahi zum Vorschein gekommen sind'^). Man h;tt da-

gegen zwar vielfach geltend gemacht, dass der fdtere Plinius den \ eio-

aeser Catullus gleich zu Ard'ang der Vorrede seines grossen Werkes

Minen amUrraneus nennt '^); allein aus dieser Bezeichnung folgt im

^ Cf. i, 8y 5.

^ Mrfif neoot er die Stadt 4, 30, 1. 7, 32, 1; sieh edbet mmUeeptût

24, 5.

*) Grotefeod imp. H'<<ii. f vihutim dUcriptmn p. 47.

') Catullas 35: poetae tenero meo sodali veUm CaseMiO pi^yre «Ucas:

Ftronam veniat JVovi rflmqnens Conii fnnem'û.

•) ep 7, 1Î, 5: i'/idicavit jnih; eiiprrt' st' aliquid cirvti Laritttn nnsfrum

pntsidere : c^t) üU ex praediù ttteit qjtod veUet . . . optuU acceptü maleniis

falvrnisque.

^) In der Biof^raphie bei Aeitt'erscheid S. 92: PUhUu Seoundut NovooomeHsis.

ep. 7, 11, 5.

*) Vgl. auch Pliiiiut» Briete an den Plinius Patei-uus i, 21. 6, 16.

^ la den P^^rmwueM imtri (ep. 6, 34, 1) koooteo nnr Loctlpitrieteii ein

Ai^iBBet faden. Vgl. 6\ IS, 3: Fimam» tuü ao iam paHtu nMhit, — Die

Ycrenescr laeelirift einee Augnstnlen . . . inku

.

. . wuktt (Grnt 454, 6; BfalTet

M. V. 177, 8) bt ebenio wUlkSrlleh «of die Namen des PUnias Secondas eryinst

irie sednnn, mr Stnde wie es steint ISr diese Anmusnag, von Maffei for

Usch erkBrt weiden. Sie ist nedk voriiftnden und ebenso echt wie unbedentend.
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GegeotheiK dass derselbe kein Veroneser war. Denn Urra ist ein zu

weiter Begriff, am ein Stadtgebiet bezeichnen zu können und Pliniiu

hat das seltene und ^entlieh nicht schriftmässigeWort (eosTrefiae ver-

hum nennt er es selbst) nur gewählt, weil muntleeps nicht passte. Ohne

Zweifel hat er die terra Trampadam hn Sinne gehabt und nur insofern

den Catull seinen Laiulsinaim genannt, als beide aus derselben Land-

schaft Italiens herstamnUen — Was den Stand des Plinius anlangt,

so hat sein leiblicher Vater zum Municipaladel, vielleicht zum Hilter-

Stand gehört, sein AdoptivTater aber, nach der Bezeichnung des Ta-

citus, zur eqwMtris nobilüas.— Weim er selbst hotfte seinen Kindern

fiof» mhäoB iautf/inei lu hinterlassen^), so heiwt das keineswegs, dass

er selbst schon Ahnenbilder ereriit, sondern dass er die Staffel der

curulisehen Aemter in oidnungsmässiger Weise von unten auf begin-

nend erklommen hat, wie dies seine amtliche Laufbahn bestätigt.

Pilatus Adoption in ihrer rechtlichen fiedeutuof.

FOr die Frage, ob der Adoptirte der Tribus, das heisst der Hei-

math seines Adopti?^ oder seines leiblichen Vaters angehört*), giebt

') Bciläufip niaghi«'!' î)(^merkt werden, dass aurhCartieliui; Nepos, *\on die Ve-

roDcser ebeofails sich vindiciren, sicher nicht do?-r v u H i use w ar, sondern wahr-

schciolich io Ticinam (Pavia). Der ältere Fiiuius nennt ilio (h. n. 3, 18, 127)

Padi accola; der jüngere in eioem Briefe an den \ ibius Severus (4, 29) den

municüpi des Catius, welcher letztere bei Cicer« (ad hm. lö, 1) Jasuber heisst.

Das Gebiet der Insubrer umfasst nach Ptolemaeus (3, 1, 33) die vier Städttt

Novaria, Hadiolaimm, Camnn mid Tieiamn, von denen die ersten drei nidit an
Po liegen, so data fHr Nepoa Heinatii nur die vierte übrif bleüit

<) ep. 9, 10, 3.

^ Daas, in AUgeneinen fenomnen, die Adoption nidit ninder als die Ge-

bart die OHgo und die Trtbos bestinnt, ist nidiftm beswciMn; die von Gro-

tefbnd (imp. Rom. trib. diser. S. 23) für das Gegentheil angeführten Inschriften

beweisen keineswegs, was sie beweisen sollen. L. Loccius L. f. Pal. llnmi-

dius Secundus in einer Inschrift von Casinum (/. R. N. 4243) ist nicht der Solu,

«ondern dcv alumnux des L. Luccius L. F. Ter. Iliberus; und wenn jener der

l'nhitina nnf^f'hört . so i-^t der Grund davon ohne Zweifel darin zu .siicheri. dass

die palatuiische Tribus sehr hiiiifig als persönliche nicht so sehr der f' tfigclassc-

nen, als ihrer Kinder ersten (Jrades auftritt, was auszuführen Ireiiieh hier nieht

der Ort ist. In welchem verwaodtschaftiu hen Verhältiiiäs'L. Helvius Agrippa,

Statthalter von Sardinien unter Nero (in dieser Zeitschrift 2, 107); M. Helvios

Agrippa and dessen Mi verttoriteaer Sêk» M. flelvins M. f. II. b. Serg. Agripfta

anf einer lascbrift von HUpaUs (Orelti 3724 « C. I. L. 11, 1184); M. Aeoema
M. F. Gel. Helvios Agrippa, rSniseber Senator (Heaaen 6012 nnd besser
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der Fall des Fli&ius keine Eotocheidiing, da die Heimath seines ieib-

Uchea und die seines Adoptivvaters, wie wir sahen, zasammenfidleii.

— Wohl aber giebt dieselbe Anhalt IQr eme ähnliche Frage hinsieht*

Hch der Bezeichnung des Vaters: Plinius nennt sich in seinen In-

schriflpn L. f.. welches auf den Adoptivvater (iaius nicht passt und

nur iul <1- II It ililii hi n licz«>fi»Mi werden kann. - Dies widerspricht wie

dem VVt'sen il« r Ailn^'tufn. so auch der älteren Ordnunfj. Durch die

Adoption verschwindet mit der bisherigen Geschlechtssteliung auch

deren äusseres Kennseichen. <]( i- Name, das heisst Vor- und Ge-

acfalachtsname, Vater- und Hetmathbezeichnung; nnr das Cognomen,

das ja nicht zu dem eigentlich officiellen Namen geh5rt, kann bleiben

oder auch ein anderes an den alten Gescblechtsnamen erinnerndes

eintreten. So heisst nach der Adoption des L. Aemilius Paullns

leiblicher Sohn 1*. (ioruelius P. f. Scipio Aemiüanus» des L. Lici-

nius Liicullü^ leil>licher Sohn M. Terentius M. f. \ arro Luculhis, und

noch in der Kaiserzeit ist dies wenigstens als Hegel [« stgchaiten wor-

den, wie denn in sämmüichen regi«Tenden Häusern die Adoptirten

die Vaterbezeicbnung nur von dem Adoptivvater hernehmen. Weitere

Beispiele dieser Art zusammenzustellen ist überflössig; wohl aber ver-

dient es Erwähnung, dass nach den älteren Satzungen auch die testa-

mentarische Adoption') hierin keine Ausnahme macht. Es beweist

C. r L. ïf, !2fi2); M. Acccmia 1.. f. Satuniinus, rümischer Seoolor (Miir

665, 4) zu einander gcstaudea haben , lässt sich aus den blossen Namen nicht

mh genügender Sicherheit erkeunen. FreUich diejenige Adoption der iîaiser-

zeit, die cigcntHdi keine war aod nichts als die ErbeseiuetzaBg unter der Be-

diaguig die Namen des Brblasaers aazanehaien, wird die Tribw niehc geKndeit

Men; aiber*die wirUidie Adoftion hat sicherlieh sa allen Zeiten dieselbe ge-

sehen and genenmen.

*) Üeber die testanentaritehe Adeptien fdilt es nech dnrehaas an einer

grindiichen Ontersadmri^. Die Jaristen beschranken sieh im Ganzen daranf sie

nit der Erbeseinsetzong unter der Bedingung des .Namenwechsels zu idenlifici-

ren; eine Ansicht, welche die späteste Kntwicklnngsphase des Insiitttts im We-
sentlichen richtlp; « itnliTfriebt, aber freilich dessen Entstehung und urspröng-

liches Wesen if^nmirt. Den Anspruch diese darzule^rt» mncht Rachofens Ab-

handliinfî üher dieselbe fnnsgewiihlte I.ehren des röm. Civilrechts S. 228 ffc.)»

lièthr aber als der ^uiv Wille iüt au ilir auch nicht zu loben. Ihr \ erfasser

übersieht die ältesten und wichtigsten Fälle, des Atticus, der Doroitier, des Pli-

niqs ond stellt ia Folge dessen mit grosser /uverüichtlichkeit Sütze hiu, von

denen aeterii^ das G^enthell wahr bt: daas der testamentariadi AdopUrte In

keinen neuen Agnations- oder GenlUHMtanexns eintrete and dais er keinen recht-

Kdien Anaproch auf den Namen des Adeptiwnters erwerbe. Seine Auf-
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dies aoflfler dem bekannten Falle Octavîans die Bezeidmung des T.

Pomponitts Atticus, nachdem sein Mutteiiirader Q. Gaecilius ihn îm

Testament adoptirt hatte alsQ. Gaecilius Q. f. Pomponianus Atticos*).

— Ob «'S übrigeiis zur rechtlichen (juiligkeit dieses Acts geuügle, dass

einerseits das Testament des Adoptirenden vorlag, andererseits der

darin Adoptirte seine Einwilhgurig vur dem städtischen Prätor als dem

Verlassenschaftsrichter erklärte"*), oder ob die vollständige rechtliche

Wirkung, namenthch der Erwerb der Patronatsrechte, erst durch

einen der Arrogation analogen Bestätigungsbeschluss der Gurien ein-

trat*), ist eine hiervon unabhängige Gontroverse, die wahrsdieinlich

bereits un Alterthnm bestand, so dass die letztere Ansicht die ältere

und eigentlich prindpiel! richtige, die erstere die neuere, aber bereits

in Ciceros Zeit die recipirle und praktisch überwiegende gewesen zu

* sein scheint^). Wie es sich hienut aber auch verhalten haben mag,

die vollkommen gleiche Einwirkung der testamentarischen Aduptiuu

und derjenigen unter Lebenden auf den Namen des Adoptirten, das

heisst auf dessen Geschlechtsverhältniss, stellt es ausser Zweifel, dass

jene nach den Ordnungen der Aepubük der Adoption unter Leben-

den in der Rechtskraft und den Rechtsfolgen volktSndig ^dcbgestan-

den hat

Eine merkwdrdige Anwendung hiervon zeigt sich in der Adop-

tion durch Frauen. Bei unbefangener l'jutung der überlieferten

Thatsacheii wird man diese Adoption im i raueutestameut anerkennen

fassung der trstiuneutarischcn Adoption ist wesmilii h die beiden Civiliiiteu her-

pebrachtc, Dur vermehrt durch die Phrase, da^s die testamentarische Erbfolge

dadurch nicht in rechtlicher, aber 'in rein moralischer hedculuuç zu einer Krb-

folge des Sohoes sich stei|^erc und dass der Erbe alsu zu der Würde eiues Soh-

nes' gelange, ohne doch ir^ad eiBCs der mit dem Sohoesverhiiltoiss verknüpf-

toB BeibfnisM so eriultea. Diet Isl IMUeh oieht in widerlegen ; deao es hmatt

gar Biehti.

*) Nepot Att. 5.

Cicer« in der Adresse des GlSekwunehflclireibeas ad Att. 3, 20. Anch
voo dem ebenfalls testanentariscli (Dio 40, &1) adoptirteo Q. GieeUiiis MeteUns

Pius Scipio Consul 102 ist nicht stt besweifeltty diss er ia offieieUeo StH sidi

Q. f., nicht P. f. genannt haben wird.

^ Appian b. c 3, 15: liH)ç 'Fnfiuiotç roiç ^ot/ç inl ftûçtvat yfy¥iff9m

joîç arrQOTtjyoTç.

*} Appian b. c. 3, 94; vgl. I)io IB, 47.

') iVur unter dieser Voraussetzung lassen sieh die Vorgänge bei der Adop-

tion 0«U\iaiis, namentlieh der Umstand, diss auch seine Gegner ihm bereits

vor dem Curiatgesetz den ueueu iSaiueu uitht bestritten, genügend erklären.
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müssen als eia in Cäeeros Zeit durchaus io anerkannter Wiiisamkeit

stehendes Rechtsinstttnt*) ; und aus <lem Falle Galbas*) wird es

klar, ilass auch tiurch diese AdojMim nicht hloss tier (ieschlechts-,

sondern auch der Voriiaine des AilupUrleii sicli ändert. (h> iicisst, da

die Frau selbst keineu \ oroamen halte, dem von ilu* Ado|jUrteu eben

wie dem von ihr Freigelassenen der Voroanie ihres Vaters beigelegt

wird* — Allerdings macht die juristische Construction dieser Frauen-

Gietra ad Att. 7, 8, 3: DolaMlam. video LMàe Isfldmmto eum éu&ktê

e^ktrtdibu* esse in triente, sed mberi nattan nomen. Bst ncXitixôv ax^ftftOf

nehamne .nf mybili aduleseeati mutare nomen nad^rU testaniento: sed id
(f
tXo'

(ftxfiuffnor ôin'xnn'r^anufr, mm scietnus, quantum quasi sit in trietitis triente.

Ob Dolahfün rintrut, wissen wir nicht; (îcsclilerhtsiiamfn hat i-r nicht auf

s^e^ebr ii und heiast z. B. in den capUoUuL»cben Fasten als Consul 710 P. Cor-

oeUus.

Derselbe hiel's von iiau.s am S<*r. Sulfiir.iuK GalbA; dfi* iXiuuc seines Va-

ters ist nicht mit Sicherheit bekannt, \sar aber uhue Zweifel entweder Servios

(wolor tid BATgbesi «ntt^efdet opp. 5, 146 fg.) oder Gtina. j4éopUituê a

«owTMMM (Livk OeelUBa), sagl Sucton c. 4, Lùfi nomen et OeeUae cegtumm
«dmmpeä rnntelo praeMnUnei mm tMCiitm mox pro Servio uaque ad imperii

Umpmo UMÊtrptndl. Dim« Angabe scheiot insofera aidit geaao, als Galba in sei*

MM Coasnlat 33 Cbr. aaf ddMr stadtrömisdiaB Tatsera L. Salpiein (C I. L. I

B. 770) und auf ä^ptischen Urkunden und Münzen noch als Kaiser L. Livius

Solpicius Galba beisst (C. 1. G. 4957 ; Eckhel 6, 30U); worin \\ ahrsrheinlich die

vor der Thronbesteigung von ihm befolgte iNomenclatur vorliegt. Die Inschrif-

ten <»!nps 1j Livius L. f. OceHR Kinit 431, 2. 3) sind weder über allen Zweifel

festgestelJt, da .sie (nach Hen/rn^ Mittheilunp) nur aus Lrsiou.s Papieren und

einer Leydener Handschrift {cuà. Üurni. {). B f. 2!^; hier mit Ortsangabe: in

casa del CardaiuU: de Cesis) bekannt sind, noch können sie mit Sicherheit auf un-

sem Galba bezogen werden (üorgiiesi a. a. 0.). Dass dieser als Kaiser die Adop-

tion ganz fiüleB Wo aad aidh wiader blofs Ser. Salpicina Galba aanata, aaeb

üe beiiei enten NasMa anf sdne Freigelasaeaen Sbertmg (Henzfn 5416), iat

bakanat; wenn Um die aolaniieben Pasten (I. R. N. 4968) dieselben Namen sebon

als Coasol des J. 33 gebeut so ist dies wohl ein Beweis dafar, dass sie jnoger

siad als das I. 69. Oie beginnende WiltkUr in der Behandlung der Nanea
bei der Adoption tritt schon hier deutlich hervor: dennoch zeigt der Fall

des Galba meiaes Erachtens mit Evidenz, dass der Wechsel des Vornamens von

Rechtswegen aueh bei Frauenadnptionen eintrat. Denn die Einwirk uiifî der

Adoption auf Namen und Gesehlechtswfchsel ist in der Kaiserzeif in stetigem

Sinken; so weit nisci bei Galba derselbe eintritt, \vird man darin die alte Ord-

nno^ zu erkennen ii iln-n, die neuere Tnnrdnunj^ dapepen in dem Festhalten an

den alten patricischen .\anien — die Kraj^e (iiceros, ob es sirh Hir einen jungen

Mann von Adel schicke den Naiueu auf Grund eines Fraueutestameuts zu wech-

seln, (lasst anèb anf tieaen FaD.
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adoption grofse Sebmerigkeit, da dieselbe nicht blofs in unsern

RechtabAchem nicht erecbeint, die überhaupt nur die den Frauen aus

formalen Gründen verschlossene Adoption inter nivOB kennen, aondeni

auch die \vesenllichf»n Grundlagen der Aduplioii, Potestas und Suität,

auf Frauen üIh i linqH activ keine Anweuduug leiden. Wahi-scheia-

lieh bctraclUete man den von einer Frau im Testament Adoplirten

als adoptirt im Testament ihres Vaters, su dass die letztwillige Er-

klining der Frau dessen eigene vertrat und durch die Adoption der

Adoptirte ebenso im Rechtssinn Adopti?bruder der Frau ward, wie

die Ehef^u durch die Nanus im Rechtssinn Tochter des Mannes.

Wenn man erwägt, dass von Rechtswegen jede testamentarische

Adoption erst duixh einen (îuriatbescliluss, also durch einen Act der

gesetzgehenden Gewalt prrfect wurde, so lüsst es sich woïiï denken,

dass derselbe auch in diesem Fall genügend schien die Mangelhaftig-

keit der testamentarischen Erklärung zu decken.

Jede wirklicheAdoption also, zu der nach republikanischem Recht

auch die testamentarische gehört, Tersetzt nach der älteren Ordnung

den Adoptirten aus dem alten Geschlecht in das neue, so dass als

Vater im juristischen Sinn nach erfolgter Adoption durchaus nur der-

jenige genannt werden kann, den diese als solchen hiuslellt.

Aber diese alte Namenordnunt; kommt bereits in der frühen

Kaiserzeit bekanntlich überhaupt ins Schwanken und iosbesundere

im Fall der Adoption. Der Grund liegt nahe. Die üausunterthänig-

keit und die Geschlechtsangehörigkeit treten mehr und mehr in den

Hintergrund und die vermögensrechtlicben Beziehungen fiingen an

durchaus zu überwiegen. Nur eine Folge unter vielen anderen hieTon

ist es, dass bereits in der letzten Zeit der Republik im Fall der Adop-

tion der Sprachgehrauch sich der ofhciellen Nomenclatui nicht län-

ger fügt. Schon Brutus, Metellus Scipio, Atticus und andere

Adoptirte dieser Kpoche werden gewohnlich mit ihren Tdteren Na-

men i)ezeichnet; mit der Kaiserzeit dringt das Schwanken auch ein

in die officielle Sprache. Der alte Geschlechtsname würd neben dem
neuen unverändert beibehalten, als Vater nicht der adoptive, sondern

der leibliche genannt, bi letzterer Hmsicht betrifft das älteste mir

bekannte Beispiel den Kaiser Augustus selbst. Denn wenn in der

capitolinischen Triumphaltafel unter den Jahren 714 und 7l8dcrsen)e

bezeichnet wird als divt
f.

C.
f., so kann diese seltsame und meines

Wissens bisher unerklärte Üezeichnung woid nur so aufgefasst wer-

den, dass darin zuerst der Adoptiv-, dann der leibliche Vater genannt
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wird, GewiiB aber ist diese fieieichnuiigsweise nie in aUgemeinen

G«]innich gekommen; wir finden sie nur anf diesem einiigeo Denk-

mal') und anch hier ist an der iweiten SteUe €. f. später getilgt —
Wenn hier der leibliche Vater nur neben und nach dem adoptiven

getiauat isl, so wiid (Lii^iiej^eii Livia, auch nachdem sit; durch Au^u-

.stiLs Testaniont in famüiam liUiam nomenque Äugusti H'lsuntebatur'^},

aut' den Denkmälern dennoch nach wie vor Ürusi f.
gcnaiiul'). Der

Grund ist hier offenbar, dass den nicht ganz hartgesotteuen Loyalen

die Bezekhniing dwi Augusti fika, divi AususÜ {vsßor) anstösaig er-

fldiien^). — Ein weiteres Beispiel bieten die von Gn. Domitius Afivr

(t 59 n. Chr.)« dem bekannten Redner, testamentarischm nome» ad-

snmirten^ Brüder TuUos and Lncanus: der sweite derselben, dessen

Toll&tâodigcn iNamen wir in einer Inschrift^) finden, nennt sich Cn.

Domitius Sex. f. Vol. Afer Titius Marcellus Curvius I.ucanus, also al^

seinen Vater nicht den adoptiven, sondern den leiblichen, üanz in

gleicher Weise bezeichnet sich etwas später der jüngere Piinius in

seinen sämmtlichen Inschriften ak den Sohn seines leiblichen, nicht

als den seines Adoptivvaters.

Hier liegt nun offenbar eine Rechtsändemng yor, die mis zwar

xunichst nur an dem Namen entgegentritt, aber ohne Zweifel die

ganse Reditsstellung der Person betraf. Gewiss ist dieselbe nicht so

zu fassen, dasi» in der Kaiserzeit jeder Adoptirte auch nach der Adop-

*) In den capitolinisclien Fast«'f\ hfisst Augustus anfangs Cf. C, ûtmu

ébri f. C. n , endlirh din f. sdlleclit^A eg, wie soost durcbnu«.

Tacitus ann 1, ^. ,

Orelii s Heozeo 615 (vgl. Heozens IVachträ{;e). Hfl2. n.'^(>4
; ebenso

616 »617 oadider riehtigeo im C. I. L. II, 203& mitgetlieilteu Lesung.

*^ Leirte vöm Schlage ûw Velleiiu wann frefUâ über solche Bedeaken

hiaave: fv»i poHea eanà^fem AvgUMti vi^mus, quam trm^etn ad dfiù*

uuerdtttem ef fiUam (2» 76).

*) Nieh Pliilis Aoidniek ep. «, 18.

Orelii 773 und dazu Henzen B. S S. 76. Die Lesnof ist gestehert diirdi

Mariai, der deti Stein im Haoae Vitellesrhi selber sah. — Auch L. Dasamins P. f.

Stel Tulliiis TuHCQs, Quastor unter Pias (Heesen 6051), gilt als leiblicher Sohn

des P. Tallius Varronis f. Stel. Varro (Henzen 6497. 6622; Testament des Da-

samiaä Z. 21 : Gmf 47R, .5) und nls Vater des M. Dasamins L. f. Stfl. TuUins

Varro ^Ktll rraann vig. 25!) Anin.). Die Combination ist ansprechend, aber

nicht \i>lii^ gc^iüs, /.uiiiui il.i es nach ileu ZeitverhHItiiissen onmöglich ist die

das Tcsfanienl des Dastjuiins « röffnende Quasi-Adopfioii aul" jenen Tuscus selbst

zu beziehen (Autbroüch auuuit 1831, 392; Kudorff' Zeitschr. für gcsch. Recbts-

wiss. 12,316).

5»
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lion als Sohn seines leiblichen VateiB gegolten nnd also sich beieicfa-

net habe. Dem widersprechen emmal die schon erwähnten Âdoptto-

imi in (It'll n'giereudeii Häusern, bfi denen durchaus als Vater der

aduptive genannt wird (S. 63), \i i M]en Dingen iber muss diese

Annahme jedem als unzulässig und iti sicli widersinnig erscheinen, dem

die Behandlung des Instituts der Adoption in den Hechtsbüchern dieser

£poche gegenwärtig ist, insbesondere die strenge Durchführung des

Satzes, dass die Adoption nicht bloss die bisherige Potestas, wo sie

bestand, sondern auch und vor allem das bisherige Agnationsver-

haitniss zentOrt und den Adoptirten nicht bloss zum Solm des Adop-

tiTvaters, sondern auch zum Agn.iten der Agnaten desselben macht*).

Aber wohl lässt eine veränderle Rechtsstellung des Adoptirten sich

rechtfertigen in der lîcsrlii riukung auf die testamentarische Adoption.

Denn einerseits sind die üben angefiilirltii Falle in drncii df i \(]i»[)tirte

sich aiâ Sohn des leiblichen Vaters bezeichnet, entweder mit Sicherheit,

wie diejenigen der Livia und der Domitier, um von Augustus selbst zu

schweigen, oder mit grosser Wahrscheinlichkeit, wie deijenige des Pli-

nius^), Fälle testamentarischer Adoption. Andererseits stehen derAuf-

fassung der testamentarischenAdoption dieserEpoche als eines den bis-

herigen Personalstatus nicht berfibrenden Namenwechsels die Rechts-

bncher nicht bloss nicht im Wege, sondern sind ihr sogar in hohem

Grade günstig, indem sie von derselben als wirklicher Ado[)tion nichts

mehr wibsen, obw ohl diei^elbe, wie wir sahen, in der Zeit derRepublik in

') Im spätesten Rechte ist, wuhrsclieiiiiidj um deu Versucheo der ( uriaiea

sich durch Adoption deo municipalen Lasten za entziehen entgegenzutreten, der

Satx auigcateUti dm der Adoptbta naeh wie vor in seliMr alten Gemeinde hei-

nathherechtigt oder vielmehr heimathpffiehtifp Ueiht nnd nnr daneben aneh der

nenen verpflichtet wird (Cod. 10, 39, 7 ; Dig. 50, 1, 15, 3. 17, 9), j« Mfir, wenn

er emencipirt wird, dni durch Adoption entMnndene Heimnthredit ediwindet

und nur das angeborene übrig bleibt (Dig. 50, 1, 16) ; folgerichtig nahm man da-

her auch an, dass durch die Adoption der senatorische Ran^ nicht verloren

werde (Dig. 1 , 7, 35). Vgl. Savigny im System B, 47. Aber altes Keebt ist dies

oflenbai- nicht.

h Dafür spricht, dass der jünp»*re Plinins. wie schon bemerkt ward (S. 00).

den älteren f^ewilhulich avunculus, nur einmal daneben per adopliouem paler

nennt; vor allem aber, dass der leibliche Vater ihm im Testament einen Vor-

muud ernannte und dieüer auch in Kuuctiuu trat (ep. 2^ 1, b). Elue eigentliche

Adoption hat also sicher nicht stattgefunden ; die Arrogation aber war rechtlich

nnmöglich, bevor der Arrogandos das Mannerkleid angelegt hatte, was Plinins

erst korz vor dem Tode des Oheims gethan haben kann.
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anerkannter Uebnng stand, dagegen den als Bedingung' dpr Erhsrhafts-

antretung dem Erben auferlegen Naraens^vechsel sehr \noIi1 k» nin n 's.

— Der thatsaciilichp und rechlliche Zusammenhang der Oinge liegt

hiernach df'utiich vor. Nach altem ikcht standen die Adoption unter

Lebenden und die im Testament in ihren rechtlichen Folgen sich

ebenso gleich wie die Manumission unter Lebenden und im Testa-

ment, nnr dass selbetventändlich die Adoption im Testament den

Adopttrlen ebenso wenig miter die Potestas des Vaters brachte wie

die Mannmission im Testament den Freigelassenen unter das Patronat

des Freibssers; in dem Geschlechtswechsel dagegen fielen beide zu-

sammen. Als nun das (iescblcchtsrecht verfi<'l, war natürlich, dass

die Adoption ùUer vivos dadurcli zunächst nicht berührt wurd, da hier

die Begründung der l*(>testas die hauptsächliche, iler Wechsel des Ge-

schlechts nur die secundäre Folge war, dagegen die Adoption im Te-

stament aus dem Geschlechtswechsel umschlug in die biofse Annahme

des Mamens und insofern als Adoption versdiwand. Allerdings lag

biflrin eme Rechtsänderung: die testamentarische Adoption gab, als

Adoption gefiisst, dem Adoptirten das Erbrecht auch gegenüber den

Agnaten und Freigelassenen des Adoptirenden, während sie ihm gegen

seine bisherigen Äqualen und Freigelassenen dasselbe nahm : als blo-

fser Namenwechsel dagegen t.al) sie keine wt iteren Rechte als die Fr-

fullung jed^r anderen an die Krbeseinsetzung geknüpften Bedingung.

Aber es war eine Recbtsänder^mg* wie sie in der natürlichen Ent-

wichdung der Dinge lag, mag sie nun durch gesetzliche Bestimmung

oder auf abusivem Wege eingetreten sein, ein wetterer und wichtiger

Fortscèritt in der Zerstörung erst des GentilitStSr und sodann auch

des Agnationsbegrilb, praktisch vielleicht zunächst dadurch motivirt,

dass der eingesetzte Erbe diese Nebensueoessionen von Seiten des

Erblassers nicht gewinnen konnte ohne die analogen in seiner bishe-

rigen Famihe einzubüssen und oft es vorzich' li mochte lieber jene

als diese zu entbehren. So scheinen die Juristen der Kaiserzeît

sieb dafür entschieden zu haben, die testamentarische Adoption als

solche Men zu hissen und sie rechtiich als eine Auflage des £rb-

Gaiat Hig. 36, 1, 63, 10: ti nommis f«rmii eontUeio est . . . rtcte jv»-

é&mftttim »idetury n earn expleverü (nihä «mrW mob e$t kmetti hominis no-

mm adsumere) : ted tarnen, si r^euMt ncmm ferrCf remittenda est ei condicio.

Testament des Dasninius Z. 4: nnm]pn met/m hturtim plrotnis-^ri^]. Vgl.

.Sueton Tib. 6. Die \amfn«fin nähme kam so;»ar «uch vor alii Geschäft uuier Le-

b«Dilen aod abo olue Erbeseiosetzoog (Dig. â, 19, 6).

Digitized by Google



70 MOMMSËiN

lassers an den Erben zu betrachten, die durch den blossen Namen-

werhsel od t vielmehr durch Einfügung der Namen des I j lilassers in

die des Erben an erster und hauptsächlicher Stelle eriuHl war, die*

Familienstellung aber nicht weiter berührte. Davon war es denn eiae

blofse Consequenz, dass, während bei wirklicher Adoption nach wie

or die officielle Nomendatur den Adoptivvater and die weiteren Adop-

Uvasoendenten nebst der Adoptivtribos fordert, die teatamentarisdie

diese Besfandtbeüe der Benennung niclil ferner betraf.

Plinitts Namesweelisel.

Plinius Name war nach dem Gesagten vor der Adoption, das

heisst hï^ zum J. 79 l\ Caecilius L. f. Ouf. Secundus, nach der

Adoption C. IMmius L. f. Ouf. Caecilius Secundum. Er hat also bei

der Adoption den Vornamen abgelegt und den alten Geschlechtsnanoen

unter die Cognomiua eingereiht Es ist nicht ohne Interesse diesen

letztere Voigang, so bekannt er im Allgemeinen auch ist, chrono*

logisch nnd rechtlich schärfer zu bestimmen.— Dass die Beibehaltung

des alten Vor- und Geschlechtsnamens nach der Adoption dem HegrilT

der Adoption und (d)eriiuupt der althergebrachten Geschlechts- und

NamensordnuDg widerstreitet, wurde schon gesagt. Es giehl denn auch

davon aus repuliiikanischer Zeit kein dem ofticielien Sprachgebrauch

angehörendes Beispiel, wenn gleich die bereits erwähnten vulgären

Benennungen des Brutus, MeteUus Scipio, Atticus aur Genüge zeigen,

dass bereits am Ende der Republik die alten durch die Adoption ver-

nichteten Namen im gemeinen Leben in Gebrauch blieben. Für die

Frage, wann dieselben in die ofßcielle Schreibung eingednmgen sind,

wird mail zweckmässig die Consularfasten zu Cirun<ie legen. Hier aber

begegnet in der ganzen augusîischen Zeit nur ein einziges Beispiel

doppelten Geschlechtsuamens'j; dies ist der Consul des J. 742 d. St,

Der Consul 74 * d.St .\ .Chr. H> Iidhis Antonius gehört sch\\erlich hieh»'r
;

luHus wird hier vielioehr als Voruame zu lassrn sein (riini Forsch. I, 35], der

den durch Seoatsbeschlus» ihm ab^rkaooteo \iiterlichen (I)io 51, 19) ersetzte.

St n Ilde es fest, dass der auf einer spanischen Münze jjcnauntc Duov irL. lulius

Aaluniuü mit jenem Consul ideotiscb ist (Borghesi opp. 1, 46S), so würde freilich

ktmm «fne fludwe AnaabB« übrig bleiben ih die einer Quasi-Adoptioa des Sohnes

des Triumvir dutli Aogutus, wodorch der tlte Gesehkebtsaaaae in die Stelle

des Cognomen gerüeltt worden sei. Aber sehr bedenUieb bleibt dies AnsbnefU-

mittel, zomtl da er selbst In den dioniseben Pasten M. f. und seui Sobn L. An-

tonios Jieisrt. Asdi würde in dem dioniseben Index, das Prünoven Gains ai^
feUen, wenn Iniina dasselbe gefübrt bätte.
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13 T. €3ir. P. Sulpidos Quirinius, dessen BenenDung sich füglich nur

eiUlren lisst dnrfh die Voraussetzonfr, dass eiii Quirinius von einem

P. Sulpicius adüplirt worden ist') — ^.»iiz ebenso heisst dej* Schwie-

gerrater des Agricola (T. Dojmiiius T. f. Vel. Decitlius-) und (1«t (^on-

sui J. 3t) Sex. Papinins C. f. Allcnius, uiui wenigstens in dem

letzten Fall ist, da Sex. Papinius selbst wahrscheinlich Pataviner und die

Familie der AUenii dort alt und angesehen war**), die Entstehung des

Namens klar. In einem andern Falle können wir nachweisen, dass

eine solche Namenbildung swar Torkam, aber gemissbilligt und in

flAntUchen Actenstficken getilgt ward: ich meine in dem des Con-

sols 13 n. Chr. C. StHus P. f. P. n. A. Caedna Largus. So wie ange-

geben heisst dersell>p iit dt-ii Fasten von Anlium und e}>enso, nur

mit Weglassung des Nornrmiens Aulus. in den ilii ni.sehen und selbst

den capilolinischen ; in den letzleren aber mn\ die iNainen Caecina

Largus später getilgt lieberall sonst heisst der genannte oft erwähnte

Mann C Silius schlechthin. Ich habe schon anderswo**) darauf hin-

gewiesen, dass die bloss theilweise Tilgung des Namens »igt, dass

SiHtt kein Recht gehabt oder das Recht spater verloren hat die weg*

gemeisselten Namen su fahren. Davon kann der Grand gewesen

sein die nachtri^iche damnaiio mmùrioê dessen, von dem er diese

Namen überkam; aber weit wahrscheinlicher ist es, dass C. Silius

aus irgend welchen (.miiden') den Namen A. (laecina I^jirpus mit

dein seinigen coniluiurte, diese ('omluiiaiiuii aber formell als unzuläs-

sig erschien und desshalb ebenso beseitigt ward wie bei Augustus

die Nennung des leiblichen Vaters nach der Adoption (S. 67). Dass

eine ähnliche Combination bei Quinnius unangefochten blieb, kann

Zufall sein, aber auch sich daraus erkUren, dass der wohlbekannte

Geschlechtsname der Caecinae, als Cognomen verwendet, anstftssiger

*) Allerdiagi sisd die Qoliûtt als Geidiledit sdiwack vertretos naii

kSoate ia den Wort efo Cogoonea aicbt gentilidscliea Unpnugt MMkea; aber

ab Goyadawa itl Quirfailas gar nicbt sn belegeo nnd Aailogien wie Dionysias

vad Inaoeentios sind ia dor That oboa koke.

3) Henzen 6456.

^ Furlaoetto lap. Pat p. 70.

) r. I L. T, 45t.

*) !<t Aev rriuiid eine Adoption, so gehört unser ;>ilius diesem Geschlecht

wahrsrhriiilirh durch Geburt an; denn die Bczeichnunp des V«ters P f. kann

der .Stellunp nach nur auf einen Silier pehen und dieser P. Siiiu.s, wegen der

LogleiciUieit den PrÜDoueu, uur drr icibltche Vater des C Silius gewesen sein.
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erschien als der ganz obscure ÎSame i^uirinius. — Hierauf folgen der

Zeit nach die Consuln 18 n. Chr. T. Ruslius Nummitis Gallus'); 33

D. Chr. L. Livius Sulpicius Galba (s. oben S. 65); 36 n. Chr. Sex. Pa-

pinius Allenius (s. oben S. 71); S7 n. Chr. C. Petronios Pontius Ni-

grinus^) ; bald nachher C Ummtdins C. f. Dnnnina Quadratua*) und

unter Nero der Redner T. Clodius M. f. Eprius Marcellus^). Wenn
also unter der julisch - claudischen Dynastie Fälle dieser Art, ohne

Zweifel in d« i lU-gel niviiiuri durch \iJ(*[jlion, nur noch vereinzelt

erscheiariK s«» treten sie masseubafl auf seit ddi Anlangfri (k-r I la-

vier, womit ja ül>erhaupt die neuen Leute und die neuen Ordnungen

an das iiuder kamen ; und bald wird dadurch die Verwirrung so gross,

dass» während die Durchsichtigkeit und Folgerichtigkeit der republi-

kanischen Nomendatur uns in den Stand setzt die Stammbiume der

grossen Geschlechter der Republik ztun grteseren TheÜ festzustellen,

für die Kaiserzeit die gleidie Arbeit hoftoungslos erscheint

In dem also mit dem Ende der Republik beginnenden und ein

Jahrliufidert später sich vollendenden llmülurz der alten (ieschlechts-

und NameiiiM iliiuiig sind nameutiich im Anfang doch gewissp Reg|ln

zu erkennen. Sicher ging man nicht sofort ah von den Fundaniental-

sätzen, dass jeder Bürger nur einem Geschlecht und der Adoptirte nur

dem Geschlecht des Adoptivvaters angehören könne ; sicher hielt man,

so lange Oberhaupt noch ein juristischer Gedanke diese Verhiitnisse

hehemcbte, daran fest^ dass jede.Person nur ein Praenomen and nur

ein Nomen haben könne. Aber mehrere Beinamen führen zu können

war längst hergebracht und lag in der That îro Wesen der Sache;

man li»'ss also nach, dass der allere Geschlechtsname nicht, wie früher,

iri'ändert. .somlf in m ht'imr urspnmglichen Form als Cognomen fort-

geführt. bal(i auch, jedoch wohl erst m (ier /> it Vespasians, dass das

alte Praenomen ebenfalls unter die Cognomina eingereiht werde').

») C. I. L. I, 475; Gruter 107, 8.

*) OreUi 36*65. Bloss C. Podüqs: C. I. L. I, 327.

') Orelli 3665. I. N. 4234.

*) Hcmen 6416. 6425. ~ V|^. rack Beil. E Sber den Gonenl des J. 32 Ca-

iniJlQS Arrontiu «der M. Fnriw Cmnllos.

*) Zwei der Slteslen ticheren Fülle dieaer Art sind der Consul dei 4. 72,

der In des Arvalaelen L. Penpeins Vopieees C. Arruntins Geler Aipiila lieieet

(Mariai An . p. 234) und der des J. hO C. Marius Marcellus Octavius PoUins

Cluvius Rafias (Hensen 5428). Leber C. Silius Caerina Largas ist oben

71 feiproehen worden. GhartkteristMch dafür , doas nach di« zweite Prioo*

Digitized by Google



ZUR LEBENSGESCHICHTE DES JCxNGEREN PLINIÜS 73

Ffir die ReOienfolge ergiebt sich aus dem Gesagten, dasg die ant der

Adoption beirorgegangenen Vor- und Geschlechtsnamen al» die

eigentlu Ii l^^^aif ii an ilen Anfang gehörten, darauf du* Bezeichnung des

Vaters, und zwai jetzt, im Fall tcstameutariFchrr Adoption, dps h'\h-

lichen, und die Ti iIjus folgten, endlich die (A»giioiniiia, den alten Ge-

schlechts- und den alten Vornamen mit einbegrill'en, den Beschlus»

maditen. in derThat fügen dieser Regel sich diejen^n Inschriften des

eisten Jahrhunderts, bei welchen, wie hd der des Domitius Lncanns

(oben S. 67) und denen unseres Pünius, wir inr Stande sind die Bil-

dung der Namen m verfolgen, so wie die meisten übrigen. Indess

gtebt es auch Fälle schon aus dieser Zeit, in denen die Beseicbnung

des Vaters nicht nach dem ersten Gescblechtsnamen folgt, wie denn

der Consul des .1. 71 auf einem Stein von Triest (S. 75 A. 1) C. Cal-

pctanus Kaiilius (Juirinalis Valerius V. f. Pomp. Festus. der Consul

mm zweiten Mal 105 (S. 7fi A. 7) auf einer griechischen Inschrift

C Antius A. loliusÂ. t Quad rat iis heisst ; und begreiflich ist es, dass •

manche die Bezeichnung des ieihiicben Vaters schicklicher unter die

Cognomina eminreihen meinten 0* Als Regel wird man wenigstens

för das erste Jahrhundert festhalten dOrfen, dass der erste Vor- und

der erste Gesdileehtsname diejenigen smd, welche das alte Praenomen

und daä alte Nomen darstellen und dass die conditio nominis ferendi

auf diese sich bezieht, dass dii Kimcihung der auferlegten Manien

an >{iaierer Stelle vermuthiich nicht als Erfüliuug der Bedingun^^ ge-

golten haben würde; dass also auch diese Namen es sind, die auf

die Kinder zunächst und auf Freigelassene allein übergehen^). Jedoch

risa hier sicher bald Tolle Willkür em und ging die Unterscheidung

der alten Namensbestandtheile allmählich verloren*

neu ^icr als Cosboimd gilt, ist dar Umitand, das» in der usefHlirteB loaehrifl

des Console voei J. 80 nod in vielen ikaliehea dataelbe voll anigeeefcrielwi etekt,

wae bei wirUielieo Vomamea merhBrt lad barbtriadi ist.

) llisi die Beseidinag des Vaters «ad die Tribos emilttalbar Unter ein

CegiioMB tritt, wie in der Inschrift des Consols 103 oder 104 M. Appulelos Pro-

«les L. f. Claod. Caepio Hispo (Orelli 3670), ist selten.

*) Hierin Hegt allerdings eine gewisse Inconsequent fdr den Fall testamen*

tarischer Adoption. Seit diese die fieschlf < hts- und Familicnstellungr nicht mrhr

affi^'irtp. hntlc nun ci^entUrh Met'rerhi AtT also Adoptirte nicht seinen neuen

Gfsrhlechts- und V nr ruuiirii, siindrrn die uJtereo auf Kinder und Froif,'elas.seue

übertragen sollen, ja streng genonuneo selbst die alten, nicht die neuen iNameo in

cr&l^-T Linie fuhren dürfen. üVichts desto \\eni{?er ist beides ohne Zweifel nicht

geschahen. Aher i^t itegreiflich, dasä bei einer lastitation, die einstmals mehr
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Seit die Adoption uod Quasiadoption nicht mehr so sehr in

einem Namenweehsel als in der Hinzunahme der Âdoptivnaroen zu

Hph früher geführten hestand , schwollen die Namen des römischen

Adels lirild m hn Weise an, dass es Bedürfniss wurde zwischen

der atigekùrzten uiul der vollständigen iVoni* ri( Intur, wie die Ke-

publik sie kannte, eine Mittelstufe einzuschieben. Eine abgekürzte

Benennung war» namentlich in der JahresbeEeichnung, ühltcfa gewesen,

seit die Cognomina überhaupt in die offidelle Schreibung Eingang ge-

ftinden hatten ; es konnte £es auch nicht anders sein, theils well die

Cognomina in sehr verschiedenen Graden der Festigkeit , tbeüs weil

sehr früh deren mehrere neben einander auftreten. Indess ist in die-

ser Hinsicht der ^Sprachgebrauch von Augustus bis Tiataiius von dem

der letzten Zeit der itepulilik nicht wesentlich verschieden: man be-

dient sich in der Datirung in der Hegel zweier Namen, so dass dem

nicht leicht fehlenden Vornamen willkürlich bald der Geschlechts-,

• bald einer der Beinamen beigesetzt wird'). Aber seit einzelne Personen

zehn und mehr Namen führten, wie dies nachweislich bereits unter

Tiaian voigekommen ist, mnsste theils die unerträgliche Weitläufigkeit

t» bed««iteii batte, trots üirer Absehwiieliiuif kesoiidm la solchen Svsserlicheo

Dingen gewisse Ueberreste des alten Wesens stehen geblieben sind. Anderei;'

seits ist ebenso i%enig zu überschco, dasi hiosielitUck des Gcschlrrhtsrecbts

und des Ausdrucks desselben, des Personennamens die indi\ iduclJc Freiheit nod

das Wahli erht ^rh'>n \#ThH!îTt!s«nrn«sifr früh \\ osent liofi oinpeprifTen hahon \'on

alteren Krj^rhri nu n^-^i n gehtireu in diesen l\n ]< die Abdir^tion des Patriciatis,

dir 7.uni i'heiJ «illkürliibc Fixirunp der (jesciilechtsnameH der Kreipt'lassenen,

die Hrsct/unp des Gesehlecht^numcas durch ein Cognomeo, die bei den Caepio-

iies scbuu Varro kennt, sodann in späterer Zeit, dass Traians und liadiiaos

FreigelasMBe sieb >dt dem GesebleölitSBanes nickt des Adaptiv-, sondera des

leiblichen Vaters ihres Patrons benennen, obwohl diese Adoptionsfiiüe keines-

wegs so den testnnwntnriscben gebSren nnd dnrdums als redillidi voll wirk-

snme angesehen werden müssen. Dass man also den testamentsrisch Adoptirten

aneh spiter neck geotatlefe Ihren Gesehlecfatonamen so tu gestalten, als wSre

die Adoption eine wirkliche, kann nicht befrenidfo.

^) Hier ist vom Sprachgebrauch der llrkundea die Rede; man wird niebt

leieht in einer Inschrift den ersten Jahrhunderts die fdrinliche Datirung anders

finden als mit wenigstens zw^i \ainen für jeden Consul Anders ist es in d«'m-

jenigen drr Srhriftsteller, dem die iiialrndrr, auch in historischer Eri&ählung die

Inschrift»'» überhaupt (/. B. fh elli 771. 4^.17. 7370) fulpen; hier stehen bereits in

«uKustischer Zeit, Ja schtiti truher die Konsuln pevsiihnlirh einnamig, was dann

vom /v^eitcn Jahrhundert an auch in die iurailichc Uutirong in der Weise Ein-

gang findet, das« Vor- uad Gesehleebtsnaaie verschwinden.
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sük lier BezeichüHilgen, theils die bei willkürlicher Auswahl aus den-

selben unvermeidliche Verwirrung des Vcrki hi s dahin i'ühren einige

dieser Namen als die Hauptnamen rechtlich und praktisch auszuzeich-

nen ; tmd es scheinen in dieser Hiu^sicht allerdings feste, vielleicht sogar

gesetilich festgestellte Regeln gegolten sa haben. Zu Grunde lag wohl

die aHe Vonchrift, dass der Römer iria nmina und allenfaUa noch

dnen zweiten Beinamen CQliren dürfe; danach wurden in öffentlichen

Docomcnten von den mehr Namen führenden Personen in der Regel

nur drei oder vier Namen berflcksichtigt imd zwar allem Anschein nach

für jedes Iiulhiduum immer dieselben. So werden C, Calpetaiius

H intiiis Quirinalis Valerius P. f. Pomp. Festus Consul 71'); L Fla-

vius Silva Nonius üassus Consul 81*) ; Ti. lulius Candidm Marius

Gelsns Consul 86 und abermals 105^); L Rosaus M. f. Oiiir. Aelia-

MwMaedns Celer Consul im J. 100^); I. lulius L. f. Fab. Marinut

CaecÜins Simplex^), Gonaul in den früheren; (?• Roscins Sei. f. Quir.

Coeliaa Hurena Silios Dedanus Pins lulius Eurydes flercnlanus Fom^

pan» Fako Consul in den späteren Jahren Traians''), selbst auf In-

schriften nm* mit den drei im Druck hervorgehobenen Namen be-
*

nannt. /u diesen den Fasten der Epoche von Vespasian bis Traian

entnommenen lieispielen mag uvi h dis d«»s; Sdlmrs des eben genann-

ten Q. l'ünipeius Falco, des [»ekaiiiilea vielnanii^en Consuls von 169

pfefiigt werden : auf einer Ehreninschrift heisst derselbe Q. Pompeiut

Q. f. Quir. Senecio Roscius Murena Coelius Sex. lulius Frontinus

Sihua Decianoa €. lulius Eurycles Herculaneus L. Vibulliua Pius

Aogustanus Alpinus Bellicius SoUers lulius Aper Duoenius Proculus

RutiUanus Rufinus Silius Valens Valerius Niger Claudius Fuscus Saxa

Der volle ^anw auf der Inschrift imtfr sf'incr Statue Henzen ; drr

abp<'kTirzte in dem latinischen restverzeichriiss Marini Arv. p. 12U und in einer

Inschrift von iXcapel (C. I. Gr. 58.'}&Ji bei den Srhriftstcllern Valerius Festus

*) Der volle >ame iu deu Arvalacten, der abgekürzte io der Datiruiig^.

Borfhesi opp. 3, 180.
^

*) Der voll« Nme iof dem MiUtSrdiplom Heosea 5433 mà In dea Arvtl-

•rten XXm. XXV, der afcfekürtte wahrsebeielicb OrelU 3(51.

Der volle Nme asf der Bhrenbtse Orelii $56^= 4962, der efegekttrste

is der Dttiroa; Oreili 783.

*) Der volle Name auf der Ehrenbtee Marini Arv. tnv. LVIH, der ab*

gekirnte in der Datining Gmt. 456, 1.

Der volle Name Henzen 5451 ; der abg:ekiirzte auf der africanischen In>

Schrift Renier 1816 and sonst; i>ei den Schriftstellern Ponpeins Falco. S. oben

S.51 A.3.
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Uryntbmns (?) 5o«'i» IV^MHt, wihrend er auf andern tnaehriften aîeh

entweder mit den drei ersten und den zwei letzten Namen oder ge-

wöhnlicher mit dem ersten und den beiden lel/icn begnügt'). Die-

ser abgeknntten Numenclalur schliesst sich dann die bei den Schrift-

stellern dieser Zeit übliche-) in der Weise aa, das«, wie hekannt,

statt der drei Namen fast ohne Ausoahme^) nur zwei geaetct werden

und zwar regelmisaig der Vorname wegHUlt*). — Eine gewisse Ord-

nong ist in dieser wüsten Nameniditterong doch su eriiennen^): die

Hauptnamen sind fest, bestehen aus einem Vor-, einem Geschlechts-

namen*) und in der Regel auch nur einem Beinamen und stehen in

dem vollen Namen an fester Stelle, das heisst entw edt r am Anfang

oder am Ende desselben. Also ist der Vorname des aligekfirzten Na-

mens immer der in dem vollen an erster Stelle stehende ; und die

gewdhniicb gebrauchten zwei Namen stehen in dem vollen Namen ent-

1) (»relii 2761 und 2245. Die weiteren i\aehweisuigea giebt Borghesi

BiiU. 1853, m.
Am scbarlsicn tritt dirspr Sprachgebrauch io dco Currespon(ÎPnz«*n des

Püning nod des Fronte und iin Testanieat des Dasumius hervor; weniger da, wo

von Porsoueo der repabUkaaischen oder der früheren Kaiscarzeit gesprocbeu

wird, deuen nunentU^ häufig der Veroane gegeben wird.

^ In GeMhifUbriefen, wie ad TVai. 11. 67. 58i>
(T). 104. 106. ]09, kowm

Sfler drei Ntnea vor.

*) Blofs Bit Ver- «ad GentihMUBMi beataote Pertones (te C Nueaiiw

PUs. 4, 11 med aonit) babea weld in der Regel kein Cogaemen gehabt. Doek

helatt der Conaol C. CeeeUioa Strabo hei Plimoa bald CaeciUos Sttaho (4, 13),

bald C. Caeciliiu (4, 17). Seltsam ist die Beneoaaag M. Regvlaa (Plinios 5.

2; sonst immer Regolus) und vielleicht verdorbeD.

Borghesi opp. 3, 487 fg. (vgl. Marquardt im Haodb. 5, 1, 2S) hat sich mit

Recht pepen die Annahme Sirmnnds erklärt, dass der jedesmal letzt*» Name der

liauptname ^^ei, nhrr nicht ait Recht aogenommeo, dass ia dieaer üinaicht gar

keine fesU? lie^rl In stehe.

*) Wenigstens der K(»rm uacb: denn dass der gesetzlieh prri\ alirende Gc-

schlecht.^iiuiiie {S. 73) luiucr auch der haupti>uchlicb gciührlc ist, mochte ich nicht

behaupten.

^} Darum glaube ich auch, dass der Consul 93 und abermals 105 €. Aniius

A. lulias A. f. Qaadratas, wie er auf grieehiielien Im^riftea heiast (Marioi

Arv. LVII and meine epigraph. Analekten in den Leipz. Beriekten ISSO, 33^
eder C. Antiaa Inlini Qnadmtns, wie er tnf de« MlUtärdiploni CardinaliK ge-

nannt wird, veraehieden ist von dem A. Inlins Quadrates, der sekon 78 als ArTnIe

vorkemmt (Mtrlni Arv. W). Meines Erachtens ist der letztere der Vater des

ersteren, der übrigens aneh spiterhin Arvale war.
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weder la AntSEOig') oder am SchluM^ oder der ente am Anfang, der

iwehe am Sdiluss'). Die weitere AnafOhrung würde melur Raum in

Ampmdi nehmen als hier dafür ^stattet ist und könnte auch nur

iiii Eingehen auf die die Nomenclatur der Kaiserzeit beherrschenden

Gesetze zu wesentlichen Ergi hmssen fähren. Was Pliuius insbeson-

dere anbetrifPl, so heisst er bei Martialis und wo er in den liriefen an-

geredet oder geuaimt wird, baldPüniaa, bald und häufiger— in Traianâ

Briefen immer— Secundus. Wenn dagegen in den Ueberschriften der

Briefe in der Regel C. Piiniua steht, so möchte diese auch bei Sidonius

Apollinaris^) sidi findende Benennung wohl erst durch Diaskeuase

sfiiterer Grammatiker hineingetragen sein, die eine solche Beaeich»

nnng nach dem Muster Ton H. Tullius gewählter finden mochten, als

den einfachen Geschlechts- oder Zunamen; dem Sprachgebrauch die-

ser Zeit entbpiichl sie nicht. Der frühere Gesehlerhtsname Caecilius

iiehauptet sich nur in der förmlichfiteD r^omeaciatui', wie die Ehren-

ifischnften sie zeigen').

*) 80 anwer deo vier frülior «abführten Flavias Silva, failiw Cattdldos,

RoiciM Aelianaa «od lalias NarlniH noch'sum Bfliipiel, an bei den Fasten die-

fler Epoche za bleiken, Q. M^tâ CeriaHs Caeeio« RiiAia Gonral 70 ttBd 74

and C Sabnuê LSb^mUê Nooins Baisas Consul aeter Nerva,

So ausser den schon ^enanoten Valerius Festus und Pom peius Falco nocli

T. Qoduu Eprtus Marcellus Consul zum zweiten Mal 74^ M. Appuleius j^ro-

l alüs Ti. P/it-pm Hispo Cooitul etwa 104. \icht gleichartig sind Bezeichnungen

wie L. \ alerius VatnUus MessaUinus Consul 73, C. Inliüs Cornutus Tt*riuUus

Consul 100, T. Pril'crnius Paetus linsianus Gcininus (^ua.sl<»r im J, 100 (Plinius

ad I r.ii. 26; Dig. 4S. 5, 6, 2; Omit. 126. 1U77; >gl. über ihn und seinen besser

bekaiititeo gteichuauiigea Subu Borghesi Hull. .\up. iN. S. 2, 33). Die \V eglas-

tm^ des GeicUeditsaamens passt nicht recht Hir den L'rkundeustil; und in der

Hat wird der erete dieser drd IfKaaer aaf einer Tariaer Ineehrift (Borglieei opp.

S,587)ialt allan vier Namen, venFrontiaa» (de aquii 102) der Regel gemHM
Valerfae MeisalBiiai feaaait. Deeh heisst aHerdings der Consol des J. 115

aacà aaf lasehriftea M. Pedo Vergilianas (Grat. 300, 1) oder M. Vergilianns

Pedo (Gntt 1070, 1).

') Dieser Art sind die Bezcichnungea Cn. Domüius Titios Mareellas Gar-

vios Lucanus; C. Plinius Caecilius Secundus; L. falius Ursus SenimUM.

ep. I, I. 8, 10. C. Secundus nennt er ihn 4, 22. 9, 1.

Ueber Martial« Carcilius Secundus s. u. S. 79 A. 1. Ob in den In- uud

Snbscriptionea der Briete und der Rede die Benennuug Caeciltuü auf alter Leber-

liefemnff beruht oder erst au< iter .seit dem fünfzehnten Jahrhundert bekannten

uud berühmten Mailänder Iiisriinti lu die Auägabeu, etwa auch schuu iu die jiio(^-

sten Handschrifitcu hüieingetrageo ist , wird Keils Ausgabe zeigen. Auf keinen

Fall aiSeèl» ieh ait ReiSbrsefceid (iai N. Rlma« Hos. 16, 1 6) den hemibBea Gae-
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Lebent«rei|;aiflse bii zum Eintritt in den Senat

Plinîi» stand nach seiner eigenen Angabe bei dem Ausbruch des

Ve:>uv üiii 24. Aug. 79 hu achtzehnten Jahr'), war also in der zweitett

Häitte des J. 61 oder in der eiaieii des J. 62 Ljeboren. — Nach Aus-

weis der llauptinschrift, die wir vüq ihm besitzen, begann er seine

LauilMiha in der .gewöhnlichen Weise der Sühne von Senatoren oder

omehnien Rittern, die in den Senat einxutreten und sich der Be-

«mtenlaufbahn m widmen beabsichtigtea. Üereita im neunzehnten

Jahre, abo 80 oder 81, trat er ab Sachwalter OfliBotlieh auf*) und

Qbemahm vor dem Eintritt in den Senat, nach den Inschriften, das

Decemvirat liUbus nuiicandi's, «las Miütarüibuuat in der dritten gal-

lischen Legion und den Sevirat in der römischen Ritterschaft, von

welchen Stellungen üch die t|Mjche mclU mit Sicherheit bestiuiiuen

lässt'*). Eine Hindeutung darauf, dass er in seiner Jugend die Vor-

bereitungsstufen der senatorischen Würde durchgemacht habe, findet

sich auch in seinen Briefen^); ausdrflddich ist darin von dem Decem-

virat nicht die Rede und ebenso wenig von dem Levirat Aus den ziem-

lich zahlreichen Erwähnungen des Rriegstribunats*) entnimmt man,

dass i'linius dasselbe unter Domitian, das heisst nach dem 1 3. Sept,

eUlne Bnlbits dee Johniiii«« SariabeReneii auf die «iasventaadene Snbierlplien

einer Handschrift des Pauegyricni nrickfubrea. Der IVame Caecilins ist für

Plinius zu koiner Zeit geläufig gewesen, aach die Aehulichkeit der angeblich

aus Balbua entidiotea Werte mit einiipen Stellen dee Pnacfyrieoe dœb eine »ebr

entfernte.

') ep. 6', 20, 5. Uäü iabr de« Aosbrufib« sUitA fe«t iiuibeseadere durch INo

ö6, 21 fg. vgl. 26.

») ep. .5, 8, 8.

') Zur VcrpleichuHg dient zum Beispiel die Kauthahn Hudriau , -.rUiier.

geboren 24. Jan. 7(>, nach einauder den üecemvirat Iii. iud „ den Sevu-at unti

mehrere MiUtartribouate bekleidete und beitu Tode Uumitiaii:» Lude Uü, also vor

VoIlendvDf des einandtwtnxigaten Jalires, bereits das zweite Militartribunat

übenonnen httle (Vits e. 2{ Hensen «na. 1862 p. 139 fg.). Aach Hadrinn war

nicht yen Gebort aenntertsehen Staades.

1) 8» 14, 6 pnupeœiimu curiam . . . êodem mata imn sntaiont . . . n'-

*) îf 10, 3 Amte {Supkyaitm pkäotopkim) in Syria, eum odoUieetUubu

mäitarmn, penituê et domimspe^ 11, 5: Jrtêmiâonm{pMoêoplhtm) mm
Utniy cam in Syria tribunus militareiu, arta fmnUiaritate complexus sum. 7, 16,

2: mmd (mit Calestrine Tiro) müitavimu*. Ad Tmi. 87; Nympkidnmt Lupum

. . . oommüüimmn àahn\ etm ipsê tribumu «Mem, dSb prmfeeiuê, 8, 1^ 7:
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81, nad in Syrien beUmdet hat; letzteres stimmt mit dem übefem»

W18 über die Standquartiere der dritten gailischen Legion bekannt

ist*). Von eigentlichem Kriegsdienst whil bei ihm wohl so wenig die

Rede ^('v.esen sein wie Ix'i aiulrren Ihbuni miUtum honores pelituri^);

ilaget<en sieht man, dass lfm der Statthalter von Syiieii bei dem Rech-

nungswesen verwendete und dass Cr die namhaften Philosophen, die

damals in Syrien ielirteu, hörte und kennen lernte. Ohne Zweifel

blieb er auch bei dem Heere nicht länger als gesetzlich nöthig war,

das heisst ein Jahr oder doch mindestens mehr als ein halbes^).

QnÜftor, Volkotribaait. PrMttir.

Ueber die Am^algesetze der kaiserzeit hat mau bis vor kurzem

sich an die ziemlich bodenlosen Traditionen des sechzehnten Jahr-

hunderts gehalten; erst die Untersuchungen von Wex^) und insbe-

sondere von Nipperdey') haben in dieser schwierigen Frage festeren

Grund geschaflbn, obwohl auch jetzt noch vieles unsicher bleibt. Die

wesentlichen Vorschriften*) dürften sein, dass erstens in der vorge-

Mt ütvmn fkbtms quidetn m castriêf êad otim atspêtia virtus^ inertia m pre-

Ubu. 9. ft. 7, 31, 2: hunc (Cbméùttri PoUionetn) cum simul militareinus non

solum ut cmnmäito inspexi: praeerat aloe miliarine (so ist zu sfhrcihcn statt

miUtari\ wie schon ältorr Heransppbor müIumi), «gv iustus a lr;^-nto runsuhn-i

raiiones alaruttt et cohortium cj-vutcrt- . . . hums . . . snUiHtani däigentiam in-

vent, 7, 4, <! rtfiu e militia rcdicfis in hario insula vent is dftin<>r^r.

') Tat ilus hist. 4. oH. Dass d«'r (LuM-ilius SccuutluH, der iu Duniitiaus Krie-

gen au der Douau ciu Cuuiiuaudu getiilirl hat und für deo Martialis (7, 84) sich

malen ücss, nicht unser Plinio^ Ui, nnterlie^t IwinM Zweifel. Weder pasut,

iCreng ^sMUDen, der Name; eoeh die Zeit, da Domitiaoe Douaeluiege ent ucfc

de« 88 begaimea aad PUniiie Tribnaat vn 81 geseilt werden miiM; noch

ver allen der Ort seiaee kvrxea Offlaierapielens, den Plioiat anadriieUidi und

eMbch aagiebt.

^ ep. tf, 31, 4; vgl. paaeg. 16 und Die 67, 16: weecWteof . . . xixdiu^xn-

«lif ßovltiai iXjTiSeu

') vgl. ep. 4, 4, 2.

*) Zum AgricoUS. 203 ffr

In der scbÖMen Âl»luuidlung über die lege* atuuUes der romischeu Hepu-

bük S. 55.

«) Zusammen lasst sif (Jallistratus Difç. öU, 4, 14, 5: gercndorum honorum

non protnuKua facultas est, scd ordo certus huw rei adkibäus est: nam ne-

que prias maiore/u ma^istratum quisquam nm mhortm auseeperit gBTWe

potest, neque ab omni aâMe, Mquû eenlniMtre fvwfife Aenerat pUeH, VgL

das. 50, 1, 18.
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sdiriebenen vierfociieii Aemtmtaffel der Quästur, des Trflmnate oder

der Aedilitftt, die jetit als derselbe Grad galtenMi der Prfttur und des

Consulats die Erreichung der nlehstFOfbergebendeo Bedingung zur

Ersteigung der folgenden war; dass zwischen je zwei dieser ordent-

lichen Aemter eine Zwischenzeit liegen musste; dass für den An-

tritt der Quästur das begonnene iViniundzwaazigste-K für den der

Prätur das begonnene dreissigste Lebensjahr^) erfordert ward. Ob

äiuüicbe Vorschriften auch für Tribunat oder Aedüitit und Consulat

bestanden oder man sich für diese mit der aus den gegebenen Tor-

scbriften abzuleitenden Altersgrenze begnügte» steht dabin. In diese

Regeln grilf ausser anderen Ausnahmen namentlich das von Augustus

eingeführte Kinderrecht insofern hfiufig ein, als für jedes lebende Kind

deu) Bewerber ein Jahr nachgelassen wurde^). - Die Bedeutung und die

*) Dilwr, wie oft bemerkt, Die 62, 30: àyoQuvouriaitvKç rj âriuaQj^riaaiveç,

Dâker koaat tack wohi eine Aélectioa in den Senet iMer tribmitiM ver, eber

ia snverlSaeigea (^llen keine inUr aedäieiaf (Marquardt 2, 3, 246) ; jenes war
die einmal festftekende Beveiehnnag for die Aufnakme in die dritte RangkUuwe.

Marouardt 2, 3, 218 verglichen mit Dig. 36» 1, 14, 1. 50, 4, 8. Anck

Hadrianf der am 24. Jan. 100 in sein (ünfiindxwanzigates Lebdk^akr trat, über-

nahm die Qunstur Tiir 101 (vita c. 2).

^) Dio 52, 20. Heber die scheinbar widersfreehende Laufbahn Agricolas

VfL A. 4.

*) lîlpiuims Dig. 4, 4, 2; qund h'^ihiix cavetur, itf xi/i^ult atini per si^/^u-

los libifros rt'infttantnr , nd h^fiorfs pcrti/nur divm Secert/s m'i. Diesr Ke^ititn-

iuun{ç giebt irisbcsoiidrrc (icn Srhliisscl für Vprirolas Laulbahti. Dcrsrlbc. pe-

boreu uacli Tacitui» C. Caesarc Iii eus. id Inn., das heisst am 13. Juui 4ü, trat

die Prätnr im X' 68 an, also im 28. L.ebcnsjabi', zwei Jahre vor der geseUlicheu

Zeit. üaM ihm ein iakr. erksien wurde, besiekt INip^iei doy nnek dem Vorg:ang

von Wex mit Reekt darauf, dass er Vater einer Tester war; aber den Ausfall

des tweiten meint derselbe mlAt reditfertigen su kSnnen und emendirt darum

das Gonsalat in C, Caêtar» //, obwohl bereits Wex mit gutem Grund daran er-

innert hatte, dass das Fehlen des Collefeo bei Calignlas drittem Consulat sidi

rechtfertigt, v,vU dcrst'lhr keinen hatte, dagegen in dem zweiten gegen den

Sprachgebrauch verstöi'st. Deu Aufscbluss giebt vielmehr Tacitus im Agricola

r. 0: miftiis fs-f ibi (in Asia während der Vfrwaltunp dpr Quastur) filta ùt

.

subsidiuin siiind rt solociuui ; natu fJiutit ante sithlalntn brvvi aniisit Auricula

hatte al'-" /.nvci Kinder und es ist kcincNwcffs pewiss, dass der wSuhii Indt war,

aL» er sii!» uiu das Tribunat bewarb; stände dies aber auch lest, so ware imuier

raüglicb, ja walir:icbeiiilieh, dass er bei der Bewerbung um die Quästui' am Lc-

bea war und dass, wena jemand einmal wegeu eines lebenden Kindes ein Jakr

erlassen worden war, dieser NacUass mit aUen aeinen Folgen durch den spä-

teren Tod des Kindes uiekt beeIntriiiAtigt wurde. Nekmeu wir also an, dass
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Anwendung der ersten und der dritten Regel ist im WesentlichfHl ei&K

CmIi und klar; Schwierigkeit aber macht die nähere fieatironraiig der

zweitezL Zwar da, wo alle BeamtenUaseen an demselben Kalender-

tag antraten, wie dies bei den miinicipalen Aemtem wohl durchaus

das Gewi^hnlidie war^), Iftuft die Vonebrifl, ne Aonoret eonOmmiur,

einfach darauf hinaus, dass zwischen jo zwei Amtsstufen ein anitloses

Kalenderjahr liegt; allein von tleii hier m i i ige stehenden Auintern

gilt dies nur von Prätur und AedilitäU Das Vulkslriiuinat wechselt

bekanntlich iu republikanischer Zeit am 10. Dec. und wahrscheinlich

gilt dieser Tormin auch für die Kaiserzeit Schwier^keit macht die

Bestimmung des Antrittstermins der Quistoren. Dass diraelben in

der Zeit der Republik am 5. Dec ihr Amt antraten, ist jetat bekannt

genug-, aber diese Frist sdieint unter Augustus geändert worden zu

sein. Dass dies hinsichtlich des Proconsuhujahrs geschehen ist und

dies in der Kaiserzeit vom 1. Juni zum 31. Mai lief, steht fest^); diese

Bestimmung niusslo eher fast mit Nothwendigkeit uut die Pruvinzial-

quâstorcn sich übertragen, dir ja nach wie vor nichts waren ak die

ersten Uülisbeamten des Statthalters und nicht wohl am 5. Dec.

wechseln konnten, wenn die Statthaher selbst am 1. Juni abgel(tot

worden, und für die das Moti?, das die Verlegung des proconsula-

risehen Wechsels in den Sommer herbeiführte, die Schwierigkeit der

Seereisen im Winter, ganz in gleicher Weise sprach. Dagegen die in

den Asrieofai em Sohn Bad« 63 oder Anflug 63, die Tocto in J. 64 fthortu

ward, K» Ml es û der Ordnang, daw «r die Quästur ein Jalir vor dor Zeit im

34. Loboe^akr, alto 64, iu Tribmiat und die Pritor swoi Jabre vor der Zoit

im 26. «ad rotp. 36. Leben^ahr, also 66 and 68 boUeidel tat— Das S. 83

A. 3 cr6rlerte fiodeakon greift hier nieht ein, da für Agricola, alt aoi

13. Juni geboren, die üiffereoz des I. Juni uod des 1. Jan. iu der Bereclmiing

der Lebensjahre im vorlieseadoa Fall keinen Unterschied macht.

•) Das .Neujahr war indess wohl sehr verschieden: in Interamna am Liris

Mm B. wecbscltea die Municipaimu^istrate wenigstens in den J. 72—74 am

I.April (I. iS. 4iy5), iu Venusia in der Kepe! entweder am 1. Jan. oder am

1. Juli (C. I. L. I p. 471); in i'üüipeii wahrschciulich auch in der Regel am

I. Juli (v|Erl. I. N. p. 41) i). Uns Muuicipalgesetz Caesars Z. beweist i'ür die

Zeit de« Antritts der Gemeindebeamten gar uichtâ.

BersMO 3, 1 10. Oieae Ordnony besag aleb nur aof die Proconsaln ; daia

diaaelbe Priit aacli far die kaieerlieben Legaten beftand, wird niebt gesagt nad

der Beaebaibaheit ibrea Antea ist die gesetiliche Befristnng darob eiaen be-

stiawten Kalenderlag fibertaupt aiebt angenesaea. Doeh weehselten aaeb sie

eial im Souer: so kan PHaina verspStet aai 17. Sept in seine Proviai, Agri«

coIa in dieselbe Mfui iam autaU (Tae. & 18).

JUm la 6
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der Hauj)l>latii und bei den jedesmaligen Consuln fungirenden (Juä-

storen waren so gestellt, das» auf die Epoche ilires Antritts |)rak-

tisch nichts ankam und also der für die Provinzialqtiästoren passende

Termin ohne Schwierigkeit auch auf sie übertragen werden konnte.

Zu dem ÂmtsantriU der Quästoren am 1. Juni passt aach die Designa-

tion derselben am 23. Jan.') besser als an dem Amlaantiitt am ö.

Dec Eine widitige Bestätigung gewährt femer das kürzlich in dieser

Zeitschrift von mir erläuterte sardinische Beeret vom 13. Min 68

n. Chr., da in diesem kurz vor dem Schlnss des Proeonsularjahrs ab-

gei'assten Actcnstücke dfr Uaastor des Proconsuls als solcher, nicht

als Proquästor unttTzt ichnei isl*^). Endlich lässl sich die Thatsache,

dass die früher verhällnissmäfsig häulig In gegnenden Proqua^toifO

in nachaugustischer ^t gar nicht mehr vorkommen^), wohl nur un-

ter der Voraussetzung erklären, dass seit Augustus, dem überhaupt

mehr geregelten Verwaltnngsgang dieser Epoche angemessen, die Pro->

vmzialquästoren nicht mehr ihr Amt faetisch erst dann antraten, wenn

die HäÜte oder mehr ihres Amtsjahres verstrichen war« sondern dass

ihr Amtsjahr und ihre Verwaltung regelmftTsig der Zeit nach zosam-

menfieien. Sonach dürfte die Annahme, dass seit Augustus die

<Jua>tur am 1. Juin ob* i iiDunuen ward, grofse Wahrscheinlichkeit

für sich haben. — In lieziehung auf die Beamten, deren Amtsjahr

mit dem consularisch-prätorischeu Kalenderjahr nicht zusammen-

fallt, scheint die Regel, fie ^fiores eoniimuntiir, in dem bestimm-

ten Sinn auijge&sst worden zu sein, dase zwischen je zwei Stufen

nicht bloft überhaupt eine amtfreie Zwischenzeit,' sMidem ein amt-

freies Ealendeijahr liegen musste, wofOr besonders der Umstand«

spricht, dass das Verhfiltniss der Altersgrenzen von Quistur und Pr§-

tur in Verbindung mit der gesetzlichen Folge der drei Staficir), welche

doch geNNiss auf ein regelmSTsiges Avancement und in einaiuii r (j;ri ifeud

uormirt waren, sich nur unter V oraussetzung des Jahresiulervalls in

1) C. I. L. I p. 383.

H«nM8 2, 1021)^.

^ Die atlMaitehe lascbrift Hemeo 6456« aw éot nittlerea Zeit Ai^usCs lit

wobl aie ietote ErwlOinaig der Proqvittiir. — Preilidi iit hiehei ancli sieht

«BSMr Acht zu lassen, dass die Inschriften der RtiieneitdenP^TlBtialqaMeftor

zwer sehr häufig, aber meistentheils in der Aemterreihe nennen, wo die Nicht-

erwähnun;; tier Proquästur in der Ordnung ist. Aber zur Rechtferttfnaf des

giiri/li< heil ('( hicns der Pre<|iiättiir «of den nachaogaikiseliea Steioes rdcbt

die» docii nicht aiu.
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MÎM^gender Weise constroireD lässt'). Wer beispielsweise am
f. iNoT. d. J. 66 geboren, am 1 . Noy. 90 in sein IQnfundzwanzigstes,

am 1. Nov. 95 in sein dreissigstes Li'hensjalir trat und alle Aemter in

deu gtseizlicli tiuhtsif-n Terminen üi)eriiahjii, verwaltot vom I.Juni

91 — 31. Mai 92 die Quästur, alsdaiui nach etwa achtzehn Monaten

Î0. Dec. 93 9. Dec. 94 das Tribuiiat oder vom 1. Jao.

U— 31. Dec 94 die Aedilität, endlich nach einem Zwischenraum von

etwas mehr als oder genau einem Jahr, vom 1. Jan. 96 an die PrStur,

90 dass er also dies<i eben im dreissigsten Lebensjahr überkam*).

Um das praktische Ergebnîss dieser Restimmungen richtig zu

»ürdigen, ist noch daran zu erinnern, dass in d»T Kaiserzeit regelmä-

fsipin der niedrigsten KUi-^ s ( wahrsclieiuiich zw ni/iix^). in der dritten

w.'ciizehn'^j, iii der zweiten zehn bis achtzehn^), in der höchsten, je nach-

dem das Consulat vier, drei oder zwei Monate dauerte, sechs, acht oder

iwdtfEmennungen jährlich stattfanden, bei welcher letztenKlasse Obri-

lens noch die ziemlich zahlreichen Iterationen und Kaiserconsulate In

Abzog zu bringen sind. Man sieht also, dass praktisch die Bewerbung

eigentlich auf das Consulat und die Quästur und, insofern es sich um
die lietheiligung des Senats dabei liandelt, wesenth'ch auf die Quästur

lit'i, dagegen der Quästorier x hon (hu*ch das biolse Zahlenverhältniss

der quahiicij'teu (Kandidaten des Erfolges seiner Bewerbung hm Tri-

koat oder Aedilität und Pràtur im Ganzen genommen versichert war;

^ Diesen Beweis verstärkt dlie sogleich zu erörternde und wohl nur unter

tiffer Voraussetzung befriedigend tu erklärende Angabe des PHnius über seine

und Tirus politische Laufluiho. — Die Analogie der von Nipperdey schArfsinnig

calwickeUea repobUkmiscIiea Ordnmifeo hervonsuheben wurde àier in weit

liirfo.

Freilii h lir^ît hit f iii mich oiut' Scliw icrigkeit — Wer in den ersteu iMu-

ii.iti'n (i«'s .l;ilir("s. licispiclsweise aui 1. Mai (iö geboren war, könnt«» die QuHstur

uWraeliiiieii nach dem tünfnixl/u a nzigsteri Geburtstag, .ilso .-«m 1. .luiii 90. das

Tribonat am 10 Der. 92, die Pra(ui\ Nvenn man anf das Infcrvall zwiM'heu dieser

»d dem Tribunal sieht, bereits am 1. Jan. 95, wen« man dagegen an dem lieber-

schreiten des dreissigsten Geburtstags (1. Mai 95) festhalt, erst tun 1. iae. 96.

Welche Regel hier übenn og, wisaea wir aicbt; wabraeheialich ladess wird die

AHencrenxe als absolat aiarigebeDd sa fkssen sein, die Lanfbaha also ia die-

m Fall sieh un ein Jahr verfiingart haben.

*t Marqnardt 2, 3, 256.

S Refamlich lehn Volkatrihnne aad seehs Aedilen. Diese Zahl seheint

^rduiQS stellend geblieben sn sein.

*) Marqoardt 3, 3, 261. Die genaue Feststellung der Zahl der Pratoren

ist schwierig und kann hier nicht versnobt werden.

6»
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ja es ist eînleachtend, dass oamentüch bei dem Zabten^erfaSItnias der

dritten und der zweiten Rangklasse geradezu auf ausserordentliche

Aushülfe gerechnet war, sei es uuii kaiserliche Dispensation des (juä-

sioiii'i s von ih'i lU'kleitluiig de^ Tribunals oder der Aeüilitat, sei es

kaiserliche Allcction von NichtSenatoren nUer tribumctos^ was ja aucti

beides nicht selten vorkommt').

Nach diesen Regeln sind die drei von Plinius gefölirten ordent-

lichen Aemter chronologisch zu bestimmen. Im Besonderen giebt Pli-

nius an, dass er diePrätur bekleidet habe, nachdem Herennius Senecio,

Innius Arulenus Rusticus und Helvidios Priscus der Jängere mit dem
Tode, des Rusticus Bruder lunius Mauricus und die Stiefmutter und

Stioff^Tossmulter des l'risciis Fannia und Ama mit \ eibaaiiun^ be-

stratl worden seien, und in demselhon .lalire, in welchem Domitian

die Professoren der i'liilosophie aus Iium auswies^). Dass jene Kata>

Strophe, von der an auch Tacitus die vollendete Schreckensherrschaft

Domitians rechnet» erst nach, aber nicht lange nach dem Tode des

Agricola im August 93 stattfand, steht durch Tacitus') Zeugniss fest;

damak schwebte bereits die Anklage gegen Baebius Massa, die Senecio

in Gemeinschaft mit PUnius noch tü Ende fahrte (S. 41), bevor er

selbst wegen seiner Uioi^raphie des rdterenllelvidius Priscus vonMeitiu»

(-aru.-> an«;eklagt und hingerichtet ward. Alan wird Pünius Prälur da-

iiacii Hl dai J. 93 oder 94 zu setzen haben. Dazu und insbesondere

zu dem J. 93 stimmen auch die chronologischen Angaben über die

zweite Ausweisung der Professoren aus Rom^), die überhaupt mit

Marquardt 2, 'J. 21..

') ^, 11,2: cum i'Asvnt ji/iilosop/n ab urbc stau mot i\ fui apud äium (û<?\u

Pliilo.S()j>lK"u Artcmidoru.s) in suburbnno , et quo noiubilius , Icsr est pcriculosiuM

esset, fui praetor: petiirnum ctium . . . ilti . . . i^-ruluitam dcdi. atque haec

fecif cum Septem amicis meis aut occuU aut i'elegatisy ovcùis Senccionc Rustico

ffetviäio, releffiUlê Maurico GraUUa /irria Famia . . . mihi quoque impendere

idem exitûtm certit quibuiéem noHi augurarw* Gratllk wird auch ^,1,8 mit

RosUcits sQsammea geasoBt, ist aber oidit nalier bekannt; mit der Ponponi«

Galla ebendaselbat, die in den früheren Anagaben Pempenia Gratilla fcieaa, darf

aie natürlich nicht verweehaelt werden.

^) A(çric. 45.

*) Sneten Don. 10; Dio 67, 13. Auch die Entfernung des Diu Ckrysoito*

tnos aus Rom gehört in dieseu Zusauinienhaag; der den Ileichen und Mächtigen

der Zeit nahe stehende von Domitian hingerichtete Freund Dies (or. 13 p. 4ibR.)

i.st meines Kr.irhtens lunius Rusticus. Kuscblus setzt die Ausweisungeo der

Lehrer der FhiiMj»o|>kic ml» Horn unter Domitiaü nach dea armenischen Text
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jenen Criminalanklagen zusammenhängt und in dor Tliat dcivn po-

lizeiliche Fortsetzung war; die ganze Verfolpiiii; traf (m>IiIis( he

OpposiiKsn, insofern sjp in der Litteratur und auf dem Katheder ihren

Ausdruck fand» und während die namhaftesten Schriftsteller und

Lehrer crimiiiell bestraft wurden, wies die Ilcgiening die grosse

Masse derselben aus der Hauptstadt aus. — Plinius übernahm also

die PrStar, als er mindestens im einimddreissigsten, mhrscheinlich

berats im iwei- oder dreinnddreissigsten Lebensjahre stand. Wenn
er non von sich nnd seinem Freunde Calestrins Tiro sagt'): simul

quaeitores Caesahs fuimus: ille me in trihunatu Uberorum iure prae-

cesfiX ego ilium m praelura sum consecutus, aim mihi Caesar a/mum

remisisset, so legt diese Erzählung allrrdin^s die Annahme nahe,

dass beide Bewerber ihre Laufbahn in dem gesetzlichen Miuimalalter

begonnen haben und, in Folge verschiedenerAusnahmebestimmungen,

jeder tou ihnen die Prätur ein Jahr Tor dem niedrigsten zulässigen

Termin übernommen hat Alldn diese Erklärung ist nicht tu halten,

ohne mh sicher beghnibigten Thatsachen in.Widerspruch zu gerathen;

und die einzig mögliche ist sie nicht. Auch wer nach dem Minimalalt^

die QtiSstur iibrniaiini, war <leiiiioi h an die oben erürlorten gesetz-

lichen Intenalle gebunden ; in Beziehung auf diese konnte pbenfalls

von Jahreserlassen die Bede sein und konnte die f.autt)alia statt der

gesetziichen sechs unter besonderen Umständen in fünf Jahren durch-

messen werden« Wenn Tiro und Plinius beispielsweise beide die

Qntotur vom 1. Jörn 89— 31. Mai 90 verwalteten, alsdann Tiro auf

Grand seines Vaterrecfats ein Jahr vor der Zeit, am 10. Dec 90,

Fiinhis dagegen in gewöhnlicher Weise am 10. Dee. 91 Volkstribun

wurde, sodann Tiro im regelmässigen Verlauf nach dem Intervall von

reichhch einem lahr, Phnius durch besondere kaiserhclie Vergünsti-

gung^ nach einer Zwischenzeit von wenigen Tagen beide am 1. Jan.

in die J. Abr. 2105 ood 2109, d. Ii. nich dem voa Gatsdunid (Jahns Jahrb.

1S67 & 684) gegebenen R«dnetiimMehflaia in dt« J. 89 mid 93; wenn lliero-

Mjmn statt des letateren das J. Abr. 2t 11 J. Gbr. 95 angiebt, so ist dies

ceitt VcniheB. Hienit stimmt aaeh Fhttoatratos, wie Massen (I. 93 § 3) und

QiaUm (tum J. 93) seigen» wenn er den Apellonies aaeb Rem kommen Uisst tu

der Zeit des jnj^i^fMt S xcx^iwr«» Iç ^doao^iov unaaa» (vit. Apoll. 7, 11)

wêA tnderswo seine Verentwortaa^ ansetst 38 J. aach Neros Antritt (54).

') 7, 16.

Eine ähnlicbe^ aber noch weiter gehende Exemtion findet sich Grut. 465,

5. 6: C. Stülio Arütameto , . . fiMMton' äMigmiio et eodem mute aä twUtita"
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9H die Prätur übernahmen, die sie eigentlich erst am 1. Jan. 94 bfitten

ulx'niehmen können, so sind IMinius Angaben ebeiiial!- in Ordnung.

AUffdings ist die Dispensation von dem Intcrvalljahr wc&^ iitlich vjt-

schiedcu von dem Abzug eines Jahres von dem Altci*sniiinnuim für

jedes Kind und war möglicher Weise auch an ganz andere Modalitäten,

zum Beispiel an den Besitz von drei lebenden Kindern, gesetzlich ge-

bunden; sie bt anderweitig nicht bekannt, scheint aber hier, um sonst

nnltobaren Schmer^eiten zu entgehen'), nothwendig vorausgesetzt

werden zu müssen und stimmt zu dem allgemeinen Charakter der

privilegirten Stellung der Väter-). — Hienach hat Phnius, je nachdem

er 93 oder 94 Trätor war, das Tübunat am 10. Der. entweder 91

oder 92 und die Quastur am 1. Juni entweder b9 oder 90 übernom-

men. Da nun aber feststeht einerseits, dass Plinius im 4. 93 die

Baetiker gegen ßaebius Massa vertrat (oben S. 41), andererseits, dass

er als Volkstribun sich der Sachwalterthätigkeit enthielt^), so bleibt

nidits übrig, als seine Quästur vom 1. Juni 89 — 3t. Mai 90, sein

Tribunat 10. Dec. 91— 9. Dec. 92, seine Prätur in das Todesjahr

Agricotos 93 zu setzen, worauf auch, wie wir sahen, die Ansetzung^n

bei Eusebius und Philostratus hinsichtlfch der Ausweisung der Phi-

losophen Innföhren. Da, wie wir unten zei^'en werden, die DesiL;na-

tion derPrätoren am 9. Jan. des Vorjahis, alsu die des Plinius am 9. Jm.

92 erfulgte, so fällt der Eriass des Décrets, durcii das Donutian iliin

die Wahlquaiificaiion ertheilte, Ende 91 oder Anfang 92. Dass alle

jene oben berührten Vorgänge, die Beendigung der Anklage gegen

Massa, die Erhebung und Durchfuhrung deijenigen gegen Senecio

und seine Genossen, die Ausweisung der Professoren, der Besuch des

Plinius bei Artemidor und die diesem gewährte Unterstützung sich in

tem promoto. Diei^ein wurde also die Qiiiistur ia der \V eise erlassea , dass er

statt derselben gleich die Aedilitat iiberouhin.

') Uie Beziehung des Vaterrechts aut ein dadurch wcgfalleodes Intervall-

jabr ist auch desshaib aothweadig, weil, wenn es sickhkr blob dirnm kandelte,

das« Tiro in der Weise wie Agrieoltt, als Vater von Kindern ein oder einige

Jahr» friiber im Allgemeinen wahlfiUiig ward» er damit wohl das Redit be-

kommen haben würde vor der Zeit und mit dem hICeren nnd an sich sehen wahl-

fShigen Plialos tuammen sieh ta hewerben, aber ntdit, wie doch Plinios sagt,

ihm in der Uebemahme des Tribunate and, wenn dem Plinios aieht die kai-

serliehe Exemtion za Theil geworden wMre, aoeh der PHitnr tun ein Jahr zo-

vorgekoiDOicn wäre.

») Vgl. Vat. fr. § 197.

^ ep. i, 23. Vgl, ad Trai. 3.

r
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die leizb'u vier Muiiaie des» J. 93 nach Agrirolas Tode zusammen-

drängen, kano man um so eher sich gefallen lassen, als die letzten

¥arfille in dem Prozess de» Massa aUerdings schon die Einleitung zu

ihr Anklage des Mettios Cams gegen Senedo selbst in sidi za scfalies-

len scheîneii^).— Weiter lechtfertigt sich unter dieser Voraussetzung

die Angabe des PUmiis, dass er in der firilheren Epoche Domitians,

Tor jenem Umschlag, den der Prozess des Senedo bezeichnet, ' gieich-

sam im Fluge' die Bahn der BeforderuDgen durchmessen habe-) —
so küunte er sprechen, auch wenn er um (He Quästur sich einige

Jahrenach dem gesetzlich frühcst^u Teiinm hewarh^), w(»fcrn erden

Weg von der Quästur zur i'rätur m ungewöhnlich und eigentlich un-

atoig kurzer Zeit zunicklegte. Endlich dem Verhéltniss zu dem
etwas, aber meht viel Alteren Tadtns ist es angemessen, dass wie die-

«r 88, 80 PUnhis 93 die Ptitnr verwaltete. — Im Uebrigen ist über

diese Stettnngen wenig zu bemerken. In der Quïstnr genoss Plinius,

wie sehie Insciviflen sowohl wie seine Briefe (S. 85) bezeugen, der

Au>/('iLhnung als quaestor imperatoris zu fuugiren*), wodurch sich

weiter bestcUigt, dass l^oriiiiian ihm damals geneigt war. Ohne Zwei-

fel hat ihn auch der Kaiser, nicht zunächst der Senat ernannt ; denn

dass bei den kaiserlichen Quâstoren die Bezeichnung candidatiu Au^

fnH nie besonders hinzugefügt wird, ist wobl so aufzufassen, dass

7,33,5. V«Li,5,3. 7, 10^6.

fMR ^/Uerttur odütm ^wowim, postqtum profèssuë est tuMiti et eitm vi-

ierem, qttae ad honores compendia paterent^ longius üer mabä.

Dass der nicht zur IVobilitÜt Gehörige bereits ioi 25. Jahr Qoättor

wird, war wohl sehr selten. Noch in Coinmndns Zrit wird von einem jnnpen

Mtone <iip«!ps Standes bemerkt, dnss rr. nnrhdf ni f i il.s Kriep;stribuu !$i<-h durrb

Tapferkeit hervor^ethaii, ziub j^^uästor deüigairt v,vrdea sei Oiutorum XXJIU
lOrclU 3714).

*) \gh über dies Amt Marquardt 2, 3, 257 und ßorghesi ann. 1849, 40 =
opp. 5, 199. A,iifiallend ist Plinius Schweigen von der Quastur ia der Ani>prache

tadie Seaatorea paa^g. 95: vovmüli* in ItAmmCk fidaUi, in proßitmt motfejMM,

Mt in idiê offleüsj eiiam quae e HuäStnoUfit drea îumdioêêoeiMiHkmxeraH»

(pmiat aiad dk Aaklagwi des Mmu in i. 93 «ad daa Priieiia 99/100)

«mctf flWMtotfto mtOqiuiuimian tuHntonSum. perkiMMê. Di« Briaaemng

ima wir waU n aa^ wit Doadtiaa verfoditea, an nater Traiaa laitigaaiirs

n Mia. Heifjgaai beachtema die itraag chroaalagiiclie Ordaaag der gefiihr-

tetAcaleraBd Gcachifte.
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sie hei dieser Kategorie als selbstverstSndlich ^e^hleiht').— Von sei-

nenj \Hlkstribunat weiss er selbst mm hts weiter zu herirhten, als dass

er sich wahrend desselhen in angemessener Weise sUi\ verhalten*),

das heisst, wie er andei'swo (S. 86 A. 3) sagt, sich der Advocatur

enthnlteD habe, um nicht die nominell sacrosancte Gewalt mit der

RealitAt der Din^ in unUebBame CktUisioo zo bringen.— Ëodiich aus

seiner Prätur erwähnt er nichts als seiner Spieie*) und, was auch auf

diese geht, seinerMirsigung*); dass ihm dasLoos keineJurisdiction zu*

warf, ist nach seinem Schweigen wahrscheinlich und so wird dies Amt
wohl für ihn gleich dem Tribunat nichts gewesen sein als <he Gewin-

nung einer liolieren Rangklasse, die zu wichtigeren Staat- initi ri) h«*-

fähigte. — Eigentliche Zuhh kscîzung hat Plinius auch in den letzten

Jahren Domitians nicht erfahren. Wohl ^mU dies von Tacitus, der,

obwohl bereits S8 Pritor, doch noch bei Domitians Tode nicht zum
Consul designirt war und den darum Nerva auch schon bei seiner

ersten Consulcreation berOcksiditigte ; aber wer 93 Pritor war, konnte

rieUeicht gesetzlich die Fasoes schon 95 verwalten, aber sich gewiss

nicht als übergangen bezeichnen, wenn er sie nidit in den ersten

drei Jahren empfing. IMinius sagt aber auch gar nicht, dass er von

Doniiti;!!! /unickgesetzt sei, sondern nur, dass er nach dem Eintreten

der nackten l)es|)()tie m semer Jus dahin raschen Laufhahn einge-

halten und, anstatt zu den höchsten Ehren auf Schleichwegen zu ge-

bngen, den geraden gewählt habe ; das heisst, er hätte, weun er sich

zum Genossen der Cams und MessaUinus hfttte machen wollen, wie

die Pritur so auch das Consulat durch kaiserliche Gunst früher er-

langen k6nnen, hat dies aber Terschmäht.

') Dafür spricht aarh Hrnzcn 6501: praetori, tribuno plebu, q. dbn Ua-

driani '^tig y in omnibtu hononlms vandidato imperator(um).

^ paneg. a. a. O. Aus ep. 20 sieht man, dass die Bewerber um die höbe-

reo Aemter «cb war über ihre Fobrung ia der Quaitnraiuvoweiseii pflegten ; das

Tribmuit als iiumi» umhv gab im Gaoieo geaomnea Veranksrang weder an

Lob noeb an Tadel, lodeu übten die Tribone doeh aueh ia dieser Zeit iaaer»

halb des Seaats eiae gewisse Contrôle (Plinios ep. 13, 19) and ae das Ver-

Bieidea soleher Seeaea autg bei der fuin aaeb aüt am deakea seia.

») ep. 7, 11,4.

*) yaaef . a. a. 0. Tacitns Agric. 6: idtm ftmthm» tem&r et sikn-

tium: nec enim iurisdictio obvemrati kiäo$ et mmuä honoris mtäh ntimù
ttfUê atunäarttmß duneäf uti len^ a huturiOf da /Sana» fropior.
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Praefectura aertrü nilitaria.

Die Inschriften des Plinius zeigen, class er nach der Prltnr (J.

93) und vor der PrSfectur der Staatskasse (J. 98 fg.) diejenige der

Militarkasse geführt hat. Danach fällt diese Verwahuiig zwischen die

J.94 und 97 und. du das Amt der Regel nach drei Jahre dauerte falls

hier nicht iusondere Umstände oi>gewaltet haben, entweder in die

J, 94— 96 oder 95— 97. Demnach war es nicht Nerva, sondern

noch Domitian, der ihm das Amt übertrug und bestätigt es sich wei-

ter, dass aocb dem Plinins das gewAbnlicbe Loos der Unbedeutenden

beschieden war in allen Zeitläuften ungehindert vorwärts lu kommen.

Im Ud>rigen wissen wir aus Dio, dass das Collegium der praefeeH

êerarri miHtariM aus drei PrStoriem bestand, die der Kaiser ernannte,

womit die Inschriften insofern nl)ereinstinimen, als alle auf denselben

vorkonunendeu praefecti aerarii miUtaris Prätorier sind.^)

Praefeetara aerarii Saturai.

Plinius giebt an, dass er und sein College Gomutns Tertnllus zu

Konsuln designirt worden seien, als sie noch nicht zwei volle Jnlir*' die

Verwaltung der Sta itskasM i^Tführt hatten^). Diese I>esignalii>n er-

folgte, wie spater gezeigt werden wird, am 9. Jan. 100, folglich die

l'ebemahme der Prâfectur kurz nach dem 9. Jan. 98. Die Ërnen^

Bung ging von Nerva aus, wie Plinius deutlich sagt^) oder von Nerva

und TOD Traian, wie er anderswo angiebt'^), ohne Zweifel mit Rück-

t) Dio 55, 25.

*) VgL anisar den Inachfiflan des PUaiiis loikaaaadare OreUi 3383. Far-

aer Karqwurdt 3, 2, 323.

*) Paaag. 91: nmäum Mmnte eomphinramus in offieh iaitri&Huäno

limmBiÊÊÊù, «um iu nfiÜt .... eaiuidatttm oUuUtH

^ la den naadtteOwr Torkergdieadea Woitea: habtunt kutte konom»

perimK* mstrü divua Nerva ut no» . . . . promovere valbf, was um melir aar

aof diese Präfectar bezogea werden kann, als hier von den von Plinius und Ter-

tnllos {gemeinschaftlich verwalteten Acmtern die Rede ist und sie in dieser

Priifectur zuerst Collegen waren. Ohne Zweifel bezieht sieh hferanf nneh die

Ewpfehlanp, die der alte (lorellius, der im J. 97 kurz vor iNerva freiwilligen

Todes starb, dem Plinius ertheilte, cum forte de bonis iuvenilnu apud JNervam

imprratorem sfmio intüh'^i^f (4, W, 8).

*i ad Trai. 3: ut printum me, domine, indulgeniia veslra promovU ad

praefecturam aerarü Satumi und 8: primum meOy deùtde paUitM WtUtuäme,

postea euris deUgati avobis offieä rttmUua* Vgl. paneg. 47 : «nfo vo»prM*
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sieht darauf, dam bei jedemThroowecbaei diesurZeit fongirenden kai-

serlichen Beamten von demNachfolger dteBesUtigimg ihrerBestaUong

einmholen hatten. Ihre Vorgänger in diesem Amt waren Vettins Pro-

cnhis und PabHehis GerCus, die sicher noch im J. 97 im Amte waren

und dasselbe wahrscheinlich mit demEiidt' dieses Jahres niederlegten

Dass Plinius und Cornutus diePrâfectur auch wähn iK! des Consulats

forllVihrten, sagt jener elienfalls ausdrucklich-); dazu stimmt, ilass,

wie wir oben (S. 42) sahen, Plinius noch im December lül die-

selbe verwaltete. Bald darauf, etwa Ende 101 scheinen sie entlassen

worden za sein; ab der Brief 4, 12 geschrieben wurde, waren sie auf

jeden Fall nicht mehr im Amte. Hienaeh haben Plinius und Conm-
tos dattdbe vier Jahre hindurch 98—101 verwaltet*). Dass die Zeit

des Antritts mit dem Jahreswechsel ungefähr zusammentrifft, ist wohl

nicht Zufall ; da die alten Aemter des Freistaab regelmäfsig um
diese Zeit wechseln, so war es angemessen, dass auch diejenigen

städtisch-italischen Aemter, die die Kaiser geschallen hatten und be-

setzten, gleichzeitig umgiDgen. — Noch ist bemerkenswerth, dass,

obwohl es nie mehr als zwei praefeeti aerarii gegeben hat, Plinius

doch in diesem Amte von Gollegen spricht*); wahrscheinlich ist dies

pes. Tînraus Iccineswegs. was Msssfjn (Liraus schlifsst rl 9<s § 7), dass Pli-

nius erst nnrh iNcrvas Tode .sein Amt überoommen hat; vieiioehr würde in die-

sem Fall der Plural ganz iinerkliirlicb 8eio.

S. obeo S, 37 A. 4 und S. 38 A. 5. %.u h (fem dort dcsa^^tm funpn ten

Vettias Prorulu.s und Publicius Certus als pmrfevti uerarü noch im J. y7. Die

Folge des AugrilTs aul Ccrtus war, wie es scheint, dass er früher als üblich

entlassen und gegen den Geltrsm^ brà àw Bnenrnff d«r irikkites CmuoIs

Sbergaogen war4$ Vettias Procalu if^egea «rUelt du Conntht wie gewülui»

lieh beim Abgug von der PrifMtiir, olTenbsr bei der DesSgution der Cossmb für

98 m 9. Ju. d. J. Dass avcà er früher entlasMa wvrde als sonst gewohsUeh,

ericlwt dch woU dams, dass md iamer das gaase Collegiina sa wechseln

fflegte; eine ZarSekMbtvag hig darin für ihn nicht Dass beide his finde 97

PrSfeeten blieben, ist mit Plinins Bendit sehr wohl zu vereinigen, selbst wonn

jener Angriff auf Certos, was anznnehsien öhrigons nidits nöthigt, in den

«rsten Monaten dieses Jahres erfolge.

') Paneg. 92: nobis praefectis aerarii consulatum ante quam succcss<<rf'm

(fpdisti: (turin r sf dipu'ffîs diffnitatfi nee rontinnatus tantum, sed geimnatus est

honos (uietn <}>!<• pntc.statis alterius. ta/nqumn parum esset excipere, prarvenit.

^ Zu Claudius Zeit faogirten die gua^loien des Aerars drei Jahre (Dio 60,

24; Uenzen 5456>. Borphesi (opp. 4, 149) und nach ihm Marquardt 2, 220

setzi II aui h l'iiuiusPriifectur auf drei Jahre an, aber, wie gezeigt, nicht nhReeht.

*) ep. 5, 4, 3.
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sü zu ^elï^l^'llen. da?» liie zwei yraefecli aerarii Sahimi und dir drei

prafecti atrarii müitaris ebenso in sich ein CoÜPgiuai bildeten, wie

trotz der verschiedenen Nebentilel die Curatoren der Hauptstadt (8. 50).

ütkigeiis müssen die praefecti aerarii SMurm den praefecti aerarii

mSäm^ in der Rangordnung wohi eher vorangegangen sein als gleich-

gestanden haben, da Plinius erst dieses, dann jenes Amt übernahm.

Ein sweites Beispiel davon , dass derselbe Mann diese beiden Aemter

«surcessiv bekleitiet. ist mir nicht vorgekommen; man darf wohl hierin

yv\uM wie in sriiipm langen Verbleiben in der zweiten Prâfectur

eineu H« ünden. daäs PUoius in diesem VerwaltUDgszweig sich

liesooders brauchbar erwies.

Consulat

Uass Pllnins in Gemeinschalt mit Comntos Tertullus das Con-

solât in ilt inselhen Jahje (lÜÜ n. (Ihr,) übernahm, in welchem Traiao

da^^ell»e /uiu dritten Mal verwaltete'), und dass sie im Mnnat September

alsConsiiiii tungirlen-), sagt er uns selbst; andernseilig steiit fest, dass

bereits am 29. Dec dieses Jahres L. Roscius Aeiianus und Ti. Claudius

Sacerdos die Fasces führten^). Demnach haben Plinins und Tertul-

h», wenn das Consulat damals dreimonatlich war, vom 1. Juli bis

30. Sept, wenn bereits zweimonatlich, vom 1. Sept bis 31. Oct

des Amt verwaltet^); die uns erhaltene Dankrede ist also entwe-

der am 1. Juli oder am 1. Sept. im Senat gehalten worden. —

fSMf. 60. 92 md soast

Orelli 782, welche nacli der Bezeichnoog Traiaas Mb, pat. UU eoi, UI
étti^. //// nofhwemlifc Ende 100 fr«*srtzt mnss.

>arh Borjrhrsis Ausieht ist das ronsiilat noch /u Traiaiis 7.v\\ drr He^el

narh \ ieriuouatlifh gfwcscn: dicscllu' stützt sich auf die lit^chrift H<'ii/rn fi44R,

«ekbedie vollständigeo Fa^teu des J. 92 eotbält uod, abgesehen vnn 'hm l iir

dfQ Kaiser aui 13. Jan. einzeln eintretenden Consul, neue Coiisiul{)aare nur am

I.Bhi and am 1. Sept. aufführt. Jedoch was über die Fasten des J. 100 feststeht,

ytstt X« dieser AnuliM aielit, sondern dier sa^n swebnoulKdffii Cim-

fldit éer spüeren Zeit, das Brtniliteli (ife com, Rom. nudata raüone S. 16 ff).

Malb anf Traian xaroeklShren will. Aneh naeh den nengeftiBdeaen Arval'

fngmt, das Henzen annall dell' Inst 1867, 273 nüttheilt, sind, wenn nicht zwei-

oa^elie, doch aiindeslens kürzere als vienioniftliehe Consulate bereits in den

QiterenJalu^n Duniitians vorgekomioeo, in dessen Zeit (nicht in diejoiiig:e Vespa-

siaDs, \^ t'- ^rrh mit Bestimmtheit zeigen lässt) dieses Bruchstück geàërt Hier folgt

chmikh auf ein Opler vom 22. Sept mit der Uatimog (iA^eJiw eo». eine andere



92 MOMMSEN

Von InteresM wt t& fonier so yreit mfli^ich festzastellen, wann die

Designation und die Renuntiation der Considn erfolgt sind, um so

mehr, als wir hierüber Torzngsweise auf die bei Plinius sich findenden

Angaben angewiesen sind. Wir entnehmen aus denselben, dass es

pleichzeifig mehr als zwei designirto Consuln gchon konnte uiul ins-

besondere im Januar 100 es deren wenifrstens vier gah, unter denen

sich die zwei im September d. J. fungirenden befanden Andererseits

zeigen die Kaiserdenkmäler, dass die — hier natürlich immer auf die

ordentlichen Consulate zu beziehende— Bezeichnung cos. ilss., wo sie

sich findet, regelmässig nur im Laufe und, wie es scheint, gegen den

ScUuss des der Bekleidung des Consulats unmittelbar voiheiigehen-

den Jahres sich einstellt; womit öbereinstimmt, dass, als Plinhis als

Consul seine Dankrede hielt. Traians Uebernahme des Consu-

lats auch für 101 dem Senat norh nicht mitffethcilt war-). Daraus

erhellt» dass die Désignation der ordentlichen Consuln am Schluss

Geraionie ait der Dttfanng PloHo Grypo com. ; welcher Grjpm der vos

Statiu iilv. 4, 9 genaoiite ist, der Sohn des von Tadtiis nehmiilt erwShoten

ffMehoanigea Pritors vom J. 7(1. IMese zweite CeraBouo kann nldlt ia das

Polgqalir hinaliserâekt wordon, theils weil es nsfIsnblicA ist, dass die Arvalen

von 22. Sept. bis vom Jabresschlass nirbt zasammen getreten sind, tbeils weü

die ersten Jannarceremonien, insbesondere die Feier der vota am 3. Jan. die

ordentlichen Consuln fordern, zu welchen Grypns nicht gehört hat. In dem

fraglichen .lahr«> also trat ein neues f'nnsnlpanr nach dem 22. Sept. nn. Der An-

tritt d<'rsell)on inürhtt' eher auf den 1. Ort. als auf den 1. , -/n setzen sein,

da Domitians (ieburtstag (24. Oct.) pewits von den Arvalen geleiert worden ist.

') ep. 2, 11, 19: Cornufus TertiiUus cos. des. . . . centuü .... adsrnsfruril

ronsules desifinati. Der eine von dieseu ist nach 2, 12, 2 Afutius .Nerva Fli-

niu9>, der als Aakiager fangirt, stimmt nicht mit und ist also hiozuzurechtien.

Demoadi gab es damit «ndtstans vier dcsignirte Gonaaln, sehr wohl aber kaan

di« ZalU noeh grüiser gawesea sein. Dagegen Inlins Perox cp. 2, 11, 5, den

an gawUinlieh nach anler den far 100 dMigairiin Coasahi aaffiihii, hat das

Am siehar sehoa 99 bekleidet; denn swisehea der Sitsany in Jaa. 100 and der-

jenigen, ia der er eis designirter Coasnl saerst stiauate, liegen aitabar Mo-
nate nnd wer im J. 99 ab cor. tfsr. iai Seaat stiaiait and nicht sa den OfdinarieB

oder dodi denen des ersten Nandiniun des .r 100 gehört, kann, da die n^eeü
der spiteren Nnndina des J. 100 erst am 9. Jan. dieses J. designirt wur-

den, nur im .1. 99 die Fasces geführt haben. Uebrigcns ist über Feroz, den

wir oben (S. 48 A. 1) als ctiralor nlvri Tiberis im J. I'M fanden nnd den Plinius

ander.swo (ad Trai. 87) als Statthalter erwäboti noch sa vergleichen Borghesi

opp. 2, 213.

^} Der Bitte des Senat» nm nhermalige Lchcrn.ihnie des CoDüulats gedenkt

der hedncr c. 78. aber die Lut^scheidung steht üucii aus.
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des Vorjahres, die der sufl'ecti eiihveder gleichztitig oder, was auch

möglich ist, iu den ersten Tagen des Amlsjalu'es selbst statt-

gefunden hat. Für die letztere Alternative nun ist entscheidend,

Has soust über die senatorischeu Comitien sich ermittein lâsst. —-

Bekanntlich haben die Kaiser die Wahl eiaes Tbeils der republikaoi-

flehen Magistrate in der Webe an ûcb gezogen, àM ne eine Anzabl

der Candidaten den Wählern, das heisst In dieser Zeit 'dem Senat

empfahJen nnd dieser Empfehlung gesetzlich bindende Kraft beige*

legt war*). Aueh hinsichtlich des Ckinsulats wnrde so ferfahren^

uiid wird dcu uui auch die Ernennung dazu gtaadczu als suffragatio

m curia btzeichnet^); nur dass hier der Kaiser alle Ernennungen an

sich Zug und also nicht, wie hei anderen Aemtem, candidati principis

und in gewöhniichem Weg erwählte Consuln unterschieden, sondern

die Consuln in dieser Zeit sämmllich als cahäiäati prindpiM gewählt

wurden. Wenn abo sich bestimmen ISsst, wann der Senat in dieser

Epodie die Wahlen vornahm, so wird man unter diesen Wahlen auch

die oonsolanscben Designationen begreifen dürfen; wenigstens hat

es grosse WahrscheinUchkeit, dass von den beiden so eben bezeich-

neten Wahiacten, der Consuln des ersten iNundinuni mut der aufftcti^

der eine luit der allgemeinen Hauplwahl der Jahresbeaniten zusam-

menfällt Dieser Wahiteruiiu nun ergiebt sich theils aus dem Pa-

neg)Ticus des Plinius, tbeils aus dem Verfahren der späteren Zeit

In der sehr ins Einzelne gehenden und streng chronologisch geord-

neten Schilderung der von Tralau als Consul 100 voigenomme-

oen Acte^) finden sich diese Comitien und die ihnen unmittelbar

*> Die rechtliche Grund la^<' tlirses \ erfahrens Hndeu wir iu dem Gesetz

über \ fspii«»iaiis Herrschal tsrortit
: nti quos tna^iêtrtUum . . . pelentcs scn/rtf/f

populiMjue Hoinano cmnuirniitirrnl ijuibii.sfpif sf/ffrairatinnem sttatn deä«rit

promiserii, ecrum cotnilù'x ijuilmsque e.iiiu ordtJiciu rutw haùeatuT.

^ Bccker-Marquiu iit 2, -i, 2U2. C. 1. L. I, 3b3.

*} paneg. 92 : tu eotnüiis mstris yraesüUtref tu nobiê .... carmen pramre

éignatuÊ m, im iudkio emuulei jacU im «oe» rmtmUati mmuf, ut idem hanort'

huê moäri» êuffragtUor Ir aaioy àt eampo étUarator «seMtrat, womit sn ver-

^oicbtn 4m. c. 77 : iUr äh' . . . campumimm eomâfo «mmuIm» oftM ^mv:

Infwm «ar rMwUiatioMjmmm vobq^aHt quantum friuêm detUnaHoiu m^pMoI

«od c 95: V09 {pàtrM «wiicfytf> dBttmaUotimn conadatut mat . , adUmtaUoni^

aifrebaeUHe. Hier whii noterschieden das iudkûtm- des Kaisers oder die suffra^

gath in curia ciaenoits, 4af i»t die Deaignation, aedereraeitt die HemetiatioR

•ef deili Marsfeld.

*) PUuioe Mhildert naeb eie&ader die UeliemaluM (c. 59. 60)$ die Destei-
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voFiu^ebende Meldung beim Kaiser veneichnet nach den vota^ die

am 3. Jan. stattfanden, und vor der Verhandlung über Marius Pria-

cm, die ebenfolls noch im Januar erfolgte (S. 39). Dazu stimmt

vollständig, wenn in einem Document des fünften Jahrhunderts, dem
Kalenilpr dos Silvius, zum 9. Jan. bemerkt win! : suffecti consules de-

signaninr sire praetores^). Also bereits in tiaiaiiisrher Zfit rrfolffle

die Ih'Sigiiaiioii (Irr Coiisuln in der AVeix'. da>is »Ik Chdiiiarien aai

Schiuss des Vorjahrs, die mfftcti am 9. Jau. des Ämtsjahres selbst

in der Curie auf Vorschlag des Kaisers vom Senat ernannt wurden.

Demnach wurden Piinins und Tertuilus zu Consuln designirt am
9. Jan. 100.— Daas mit der Designation zum Consulat die forma-

len Gomitien auf dem Blarsfeld und die Renuntiation nicht sofort

verbunden waren, sagt Plinius ausdrücklich^). Dass aber die Re-

nuntiation, die nicht dem Kaiser als solchem, sondern dem zur Zeit

fuügirenden Consul «»hlan;, nicht dem jedesmalig'« !! A inl^>Wechsel urj-

mittelhar vorauffjinp, sondern sich, wenn auch nicht nniniltelhar,

doch an die Designation anschloss, geht schon aus seiner eigenen

Designation durcb Traianus selbst hervor^; und deutlicher noch

lun^ der Collcgen (c. 60—^63); die Reanntiation (r. 63) nebst dem Eid (c. 64) {

den Antritt des Consulats auf den Rustris (c. 65) ; die erste Scnatssitzun§^ aai

1. Jan. (p. ^\^\\ \ i\\c votnratn ininmpaU'n ir. Cm C<^\ Mr beLanntlich «nf den Ii Jan.

füllt; dir \!» der (iantlidaten bei dem Kaisrr * or der NV'ahl (c. Ky. 70): die

Leitung der ( uiuiticu iui Senat (c. 71 — 7f)); die Leitung der dreitägigeo

Sitzung, in dt'f, wie aus ep. ^,11 (besondei s § 10. Ib) sich ergiebt, die Anklage

gegen Marius Priscus entschieden xsard [i-, Tti): endlich die Rcnuntiatiun der

designirten Beamten auf dem Marsfeld (c. 77) und am Ende desselben Tages

das Reehtipreeheo auf dem Tribaoal (c. 77). Wo er von der ehronologischen

Folge alvweîcht, wie bei der ErwÜhnaog des Eides iKim Rücktritt, bemerkt and

eoteebuldigt er dies.

') C I. L. i, 335. 383, «o ucb oachgewiesea ist, dass Synaiaehas Menit

abereiastiamt Die Designation der Qirïstorea folgt sodann am 23. Jan. Diës

also sind die comiUa^ die Pünins in dea Briefea Sfter erwähnt (ep. 3, 20* 4,

2*. 6, m.
Obea S. 93 A. 3: lantum eut reniwtialioiw quantumpriuê ex detUnatime*

*) Traian behielt freilich im J. lüO die Fasces etwas länger, als bei Kai-

sern geNNöhnlich war (paneg. bl : lumc tibi praect'ituam mt/mm ftri.ixr cxtendendi

cmsulafus tuij ut duorum comtttlafus mnplprterttur voUegamqar tv nov mn da-

re^); aber sicher liegt doch zwisclicn Ihm und Plinius ond Tertulluî. ^^e^lgsteus

noch ein consnlariscbes l'ollegiiiui. — Dass, eine kürzlich pefundene Ar-

valtalel gelehrt bat {&. dic^ie /eitsrhriit 2, 54. G3), ^ero uui 4. März 51 als

ordentlicher Consul für 5S reanatürt ward , bat mit den regelmässigen Reaun-
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leigt der Panegyriciu, dass iwischen der DeMgnatioii mà der

Rentuttiation der sii||%cfi' fllr 100 iwar die dreitägige Yeriiandlimg

Aber Maiiiu Priaeos sich einachob, die Zwtschenieit aber doch nicht

mAr betmg ais einige Tage'). Man wird also annehmen dürfen

dass der Designation am 9. Jau. iV\e Renuntiation sämmtlicher guffecti

des Jahres h^ld und in der Regel gewiss uocb in dem&eiben Monat

Januar gefolgt isU

Aagnrat

Daas Plinlus um daa i. 103 oder 104 Augur wurde, haben wir

oben gesehen (S. 44), wo auch achon bemerkt ward, daaa diese Re-

fSkrdenmg den Verhflltniaaen entaprach.

Cora alvei Tiberif et riparna et «loaetrea orbit.

Dass Plinius dies Amt vermuthlich im J. 105 übernommen und

bis zum J. 107 fortgeführt hat, ist früher (S. 47) gezeigt worden.

Sein Vorgänger scheint ü. Julius Ferox Consul 99 gewesen zu sein,

den wir im J. 101 als Curator finden (S. 92 A. 2); aehi Nachfolger

— wenn aach vielleicht nicht unmittelbar— war C. Miniciua Natalis

Consul 106 oder 107^. Das Amt wurde seit Tiberius— ähnlich wie

die ewra aquarum von einem Consular und zwei Beisitxem senatori-

schen Ranges — von einem Consular und vier Beisitzern aus den

niederu klai»seu des Senats verwaltet ; den Titel des curator aivei aber

legte sich, wie es scheint, gewöhnUch und namentlich seit Vespasian

nur der Vorsitzende der Commission bei^), welcher immer ein Consu-

lar war*).

tistiftostarmiDeB «ewiw oiehti so tboa; «I« dioM DatifBidoo eine auserordest-

Hebe war, war es oboe Zweifel aodi die fteoanliatloa.

Tnioo anss aoeb in J. 100 wohl ooeb im Joooar dedergolo^ babeo.

Den oadi der io dieiea Mooat falleodeo Verbaodlooy fiber Priiew bericbtet

Plinioe (e. 77) oor noch die ReonntiatioA «od das zu Geriebt Sttxeo mit deo

Worten : rdifUM part éiei trUmnaU dabatur, so daae dies Min leCxler eooiola-

rischer Tag ffeweseo su sein scheint; dann folgt sogleich die Bitte um ahenna-

des Consulats. Sein fooftee Ceoaolat 103 batte TVaiao mm
Jan. bereits niederprr !« p:t (Beil. D).

*) Heozen 5450. \ i;! S. 46 A. 5.

•*) Vç]. die Krörtt rung (]. I. L. I p. 180. Caratoren in der Mehr7;ihl k(im-

neo wohi nur vor auf der dort angeführteo Inschrift der fünf Ouratoren aus Ii-

berios Zeit und auf der Inschrift OrelU 2276 aus der Zeit des Claudios^

*) Heoiaa MSO. 8or||i«« età dl Gieveaale p. 17 opp. 5, $1
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Legation von Bithyoien.

Lijfoiui pro praetore provindae Pon[ti et Bitkyniae] cotisulari

poteHaie d» earn promndam elx «. cJ) ab] imp. Cauare Nerva Tra-

ioM ÀugHHo Germaulieo Daäeo minuÊ] faeiBst Plinius bekanntlich auf

seiner ^uptinachrift; and ea iat bereite oben (S. 55) die Epocbe die-

aer Statthalterschaft auf 111 und 112 oder 112 und 113 bestimmt

worden. Dasjs diese Ernennung etwas Besonderes hatte und mehr

als die gewöhnlichen eine Vertrauensmission war, deutet die Insclirift

an und snçrt Traiaiius &v\hi>i uiter-). Dies hängt sicher damit zusam-

men, dass die Provinz Bithynien-Pontus vermuthlich bis dahin, min*

desteus noch zwei Jahre vor der Ankunft des Phnius, unter Pro-

oonsuln, das heisst duich das Loos auagewfthlten Senatoren ge-

standen batte^, Pünius dagegen dabin vom Kaiser und als kaiser- «
lieber Legat gesandt ward. Ob es Traians Absicht war nach Pli-

nius Rückkehr die Provinz wieder durch Proconsuln oder auch

ferner durch kaiserliche Legaten verwalten zu la&&eii, ist nicht völlig

Diese Er^^auzuag ist uicht sicher. Die ehemals gaoghare et [Thraciam]

itt mtmSglicli and rollt âueh mat étm feUerliaftea Te&teAUmU. Ich liabe früher

9M wira mrUm oder audi mUra ordünm gedacht; doch wird die jetst vor-

gesehiagiM beaser paaaea an der Im Text vertheidigteo Amicht, daaa Pliaioa

awar der erate haiaerliohe, eher nicht auaaerordeotUcher, Modern ordentiidier

Statthalter von Bithyoien geweaen iat. Daaa der Uehergaog einer bia dahin ae-

oaturiachen Provinz auf den Kaiaer furinell dnrch einen Senataheachlnaa er-

folgte, wird keiner Recbtfertignng hedörfea.

') 18: electum te esse qui . . , mei heo mittereris. 117 : ego ideo prudett'

Uam iuarri ela^î, ul formandis istiits prnvfnciae moribus ipse moderareris et ea

ConxfiiuereSf tfuac nd iterpetuain eius jirovi/icine quipipin rssfn! prnfuttira. 32:

inctnincritmis idctrco te in istttin provinvimu /m.-^su //i
,
iiiniinam iiiiiUa in m einen-

daiida apparuerint. Lnler lioii Missbraucbeii tritt besonders hervor das Trei-

ben der CIi]bs und fcchcimeu Gesellschaften (34. ^3. 90. llt>. 117), allerdiagü

aber auch das schlatfe und iucousequente Regiment der jährlich wechseludeu se-

natoriachen Sutthalter (31. 32. 56. 57) und die in Folge deaaea aunentüch in

der Geneiodeverwaltung eingeriaaene Unordnung (17. 18. 38. 54).

^ Wo Plinina in AUgeneinen von aeinen Voigingem aprieht, nennt er aie

iawerjNveoiMtife« (47. 48. 88. 72. lOS) md daaaelbe gilt von den einaelaen, ao

weit aie heaeidinet oder beatinunlHir aind. Unter dieaen war P. Servilina Cal-

vna (56. 57), wie Haason richtig bemerkt, wo nicht der unmittelbare Vorgänger

dea Plinius, dodi weniger aia drei Jahre vor ihm dort Statthalter. Die 31,

5 neben dea Proeonania genontea iegaU aiiid die der froconanla, aichl iLai-

aerüche.
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ausgemacht, jedoch die letztere Annahme bei weitem wahrschein-

licher; denn theiJs tritt unter Tiaian und nach Plinius noch ein

zweiter kaiserlicher Legat Ton Bithynien auf^), theils wörde Tniianus,

^cua er ein« vorübergrhenil« Mafsregel beahi^ichti^^t halte, sich wohl

(laroit begnügt hahf n, den Plinius als Proconsul citra sortein und <'l\va

mit ausiseror<lpn iüi Iht Machtvi)llk(jniinrnh<'it in div \*vo\\m m srn-

den^). — l»io trag»^ l»l<'ibl zu bt'aatworlen, in welchem Sinne i'iiaius

als Statthalter von Bithynien die ' consularische licwalt* beigelegt

wird. Es wfire veri&eiirt in dieser Bezeichnung eine jedem senato-

risefaen Statthalter auliommende Attribution und nicht vielmehr eine

eieeptioneU dem Plinius beigelegte Auszeichnung zu snchen; und es

Usst sich auch zeigen, dass der kaiserliche Legat, selbst derjenige con-

sularisclien Ranges, im Allgemeinen keineswegs consularische (fewalt

gehabt hat. Man wird sich daiaii /u erinnern haben, dass d'w k.user-

lichen Statthalter durciigangig don Titvï pro pratlure mal nur fiinf

Fasces» die senatorischen dagegen durchgängig den Titel pro comuU

*i Cowtu Tertallof, der um die J. 105—107 mtndor via» Amnûk» (S. 47)

nad darmifkaieerltcker Legat fiir die SekiUiuiiP A^uitanietts i^ewesen war, giag

sodano als Le^at Traiaaa naeb Pootns und HithyDica (Orelli 3659; Beil* A.).

Diese Statthaltersehatt kann, wie Borghesi (upp. 4, il 7) richtig bemerkt, nur

Bäch derjenigea des Plinius fallen, da dieser als seine Vorgänger nur Prucon-

suln nennt und nicht davon hiiltc schweiften können, wenn auch Cornutus als Le-

gat vor iJun dort gewesen ware. Ks ist sofjar nicht unwaliischeiulich, ^üa» dieser

in Bithynien unntittelbar auf l'liuiu.s geiolj^t ist; (iaclius Clemens wenigstens, der

auf Grand einer laLscben I.,csung ad Trai. 51 tur Pliuius uüchüten i\achfoIger

gehalten worden und mu h in die Fa&teu geralhcu ist, gehört sicher nicht hie-

htt. A«f keioea Fall aber ist Grund vorhandua die Legation auch des Cornutus

für eine aassereideetlieke ni kafteii. — Damit ist übrisena niekt anagesehleaaeo,

dM» nictt fp&ter weitere Wandelaafea eiagetreten ttiid. Hadrian a^int die

Pravias anfanfB deai Senat anrSel^g^bea, dann ^leidi Traian einen Iwsondera

kevolLnXektigten L^len znr Oidnang dereelben dabin entsandt, aber anfrleich

dieselbe auck für die Zalmnft nnter die Itaiaerltchen überaemnien nnd den Senat

aût Lykien und Pamphyliea entscbidigt xn beben (Dio (iO, 14. 1. Gr. 4033.

4034). Seitdem finden wir meist Lrgaten dort, jedoch auch, es scheint unter

Caracalla, wieder Proconsuln (Orelli 77; C. I. L. ill, 2d4; vita Max. et Balb. 5).

So verfahr wenipstons Augustus in Beziehung auf Kypro«? (Henzen 0150).

Einiges Bedenken macht der /e^ifv/Zw-v SjTvilius Pudcns, dessen lanj^e erwartete

Ankuult in Niconiedia Plinius an Traian meldet ^25). Da wohl den Procousulu,

aher nicht den Legaten des Kaisers Legaten /ukommen, wird man annehmen

müssen, dass Pudens nicht in Bithynien, sondern in ir(;end einer Machbarprovinz

Legat dieser ih oMm ^iclbst oder auch einer Licgiuu guviesea und durch xHico-

nedia nur dnrcbpassirt ist

fisnasa Di, 7
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und entweder sechs oder gar zwölf Fasces führten, wie ich dies an-

derswo gezeigt habe*). Als Bithyuien toid Senat an den Kaiser

Abergtng, roodite es dieser zweckmiTslg finden, wenigstens den er-

sten von ihm ernannten Statthalter in den Insignien seiner WOrde

nicht geringer auftreten zu tossen als die bisherigen Proconsidn^, zu-

mal da diesem von selbst die Obliegenheit ïuûel die zerrüttete Pro-

vinz zu ordnen uikI die neue Verwaltiiii^'sweise festzustellen. Wenn
also Plinius, obwohl legatus pro praeiure, dennorli die sechs l asers

führte, so war für eine solche Anomalie die Bezeichnung legatus pro

praetore consulari potestate die angemessene^), auch wmn, was sich

mit Sicherheit weder behaupten noch in Abrede steilen lAsst, mit

dieser Steigerung der Insignien eine Erweiterung der Com]ietenz

nicht verbunden war. — lieber die Dauer der Legation des Plinius

sind wir nur insoweit unterrichtet, das» er fiber ein Jahr dort ver-

weilte und (luss auch in den Bricfeu aus der letzten Zeit und wo die

plötzliche Ahreise der Frau, die ihn dorthin begleitet hatte*), dies so

nahe legte, mit keinem Worte auf die bevorstehende Heimkehr h'm-

gedeutet wird. Dies in Verbindung damit, dass solche kaiserliche

Statthalterschaften zwar von unbestimmter Dauer waren, aber in der

Regel mehrere, oft drei Jahre währten, macht es wahrscheinlicliif dass

er noch eine Weile nach dem Frühling 112 oder 113, wo ungefähr

unser Briefwechsel schliesst, in fiithynien geblieben ist oder doch

bleiben sollte.

. Berichte der adis. Ges. 1852, S26fg.

*) Pliidiis, der im Uebrifen, tQsaer den moverneidUeheii RriegatribaMt,

darehaiM keioe anderen Aemter ab litaptstiidtiicbe ttbernonnien hät und ludi

als Saehwalter Uraaehe hatte provisnUile nnd Mjhet Italisolie Verwaltangspoeten

abmlehnen, nag wehl zu der Stattlialterfehalt von Bithyniea nad damit sa «ner
weiteren Parallele mit seinem Vorbild Cicero gleich diesem sehr unfreiwiUif

gekommeo sein und es sieht ihm auch gleich, d«ss er eine gewisse Entschädi-

gung für dieses sein Cilicien in dem sechsten Lictor fand. Aber man würde

Traian Unrecht thun, wenn man das Motiv zu dieser Mafsregcl in seiner AÜck*

sichtuahnic <'mt' solclio (lomüthsstinimungen seiner Beamten suchen wollte.

\\ enn Doniitinn honnrpm praeturae arhanac ton sufari potestfite suscepii

(Sueton Dom. I ; Tai i ins hist. 4, 3), so heis^t das aualug, dass Domitian als

Kaisersohn, obwohl praetor urbtuiuSf doch zwölf Fasces führte. Die formale

Incongruenz einer solchen Titulatur ist in dieser Zeit nicht mehr anstöfsig; auch

der Kaiser übernimmt das Consulat neben seiner proconsularischcn (jewait.

*) Dies war damals erlaubt (Marquardt Handh. 3, 1, 265).
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Tod.

Mit dem Schhiss des bithyiiisclien Jiriefweclisols eüdigen un-

.-««Te Nachrichten ulwi i'linius; sie i cii Iwn iiirlit <'innial hiiial) bis

zu der Abreise aus dir IMoviiiz und der Rückkehr nach Rom, dereu

Vorbereituog and Vornahme nach dem sonstigen Charakter dieser

Gorrespondenz darin iinmöglicli fehlen konnte. Man nniss ateo ent-

weder annehmen, dass unserer Sammlung der Schluss fehlt; oder

dasB Flinius dieselbe während der Legation selbst in Bithynien

hmnsgegeben hat; oder das9 ihn während der Legation fem ?on

Uum der Tod plüizlich ereilt hat und diese Briefe vielleicht von ihm

selb>t ziii- lieraus^.il e vorbereitet, aber doch <'rst nach seinem Tode

von seinen Freunden iierausgegelit ii witnien sind. Sicher ist es, dass

er nach der Statthalterschaft kein Amt weiter bekleidet hat, da die

naeb seinem Tode gesetzte Inschrift diese an letzter Stelle nennt;

wabrscbeinlicb, dass er vor dem J. 114, also in der Frovinz oder

bald nach der Rückkehr starb

Obwohl die Beziehungen, in denen Plinius zu seiner Vater-

stadt Comum und zu anderen Gemeinden gestanden hat, für die

Chronologie nicht besonders ausgiebig sind, wird es doch ange-

messen sein, auch auf diese hier schliesslich einen Blick zu wer«

fen. — PUnius spricht nicht von munlcipalen Âemtem oder Prie-

sterthâmem, die er in seiner Vaterstadt bekleidet hat; wenn er

iudess auf der Inschrift, die ihm die Gemeinde Vercellae in sei-

ner Ueimatii errichtete (Reil. A.], flamen divi Tili Au^usti heisst, so

^ Dia THdatiir àn Kaisers ia der nack Pliaias Tode gesetnea laschrift bt

üe bis» i. 113 eîaaeUiesaliek giatige{S.66) ; und obwohl es ae Beispielendafür

•kht fehlt» dass die Titulatur sidi nach der Bpoehe der in Rede steheaden Tbat-

sMbe riektel, so folgt sie doeà gewüluiUch deijenigen, die snr Zeit der Errich-

taag des Deakaals In Geltung ist. Ausser den zahllosen Füllen, wo bei Erwöh-

ttnog voa Aemtern oder Decorationen der verleihende Kaiser divus heisst, ist

ein sehr flagrantes Beispiel einer solchen Prolepsis die genfer Inschrift HenzM >

.

6770, wo Nerva in seinem zweiten Consulat, das er bekannllii h unter D^jhitian
^

im .1 90 pcrdhrt hat, imperator ^mannt wird. — Dass Hieronymus <l«ii PtUiius-

ufltcr ilfm .1. Abr. 2124 (oder nach der Handschrift von St. Arnaud 2125)«=

n. Chr. lUb (oder 109) auif iihrt (i>tt/*w<# Secundus insignU h<fei9ff)i v«r- ^ ,^

Nnnieipale Besieliangen.

àieat kaoia der Erwähaan^.
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kann dieses Priesterthum, nach seiner Stellung nicht neben dem ka-

gnrat, sondern ausserhalb der gesammten Staatswürden und hinter

denselben, nur ein municipales gewesen sein. Es kommt hinzu^

dass die auf den Cult der divi bezüglichen römischen Priester-

thûincr im Ganzen als S( ilaliiaUii auftraten') und die iiintihalb die-

ser allerdings, weau aucli h;eUeu vurkouniu üdeu Flamines sich legcl-

raäfsig adjectivisch bezeichnen^), wogegen die oben gegebene Be-

nennung die in Muuicipien gewühuliche ist. Auch ist nicht aufl'aUend,

dass Plinius in seiner Heimath ein solches Priesterthum übernahm;

vielmehr finden wir in Comum selbst seinen' Grofsschwiegenrater

Calpurnius Fabatus als flamm dm iii^iislt (BeiL einen anderen

angesehenen Mann vom Ritteretand giieichfalls als flamm divi Tüi

Augusli Vespasiani% Man wird also auch bei Plinius dies Priester-

thum niit W ahrscheiulichivtii auf Cuiiiuni beziehen. — Gleich seinem

leiblichen Vater (S. 60) und dem Grofsvater seiner Frau*) machte

Plinius bei Lebzeilen suwuhi wie von Todes wegen seiner Vaterstadt

Zuwendungen verschiedener Art, die von seinem Keichthum sowohl

wie Ton der echt italienischen Anhänglichkeit an seine Ueimalh zeu-

gen. Die wesentlichen darunter smd in seiner Haoptinschrift so

aufgezählt, dass zunScbst die im Testament verfiOglen, dann anhangs-

weise die zwei hauptsächlichen bei Lebzeiten gegebenen verzeichnet

werden. Die Zeitfolge der letzten erhellt aus den Briefen, da an die

ErfülUmg (1er ersten Gabe die Zusage der zNM iien uuniittelbar auge-

knüptt \\àn\. — Noch unter Doaulian schenkie Plinius seinen Mit-

bürgern eine Üihliütheli^), zumWerlhe, wie es scheint, von einer Mil-

lion^) und stiftete zugleich zur Unterhaltung und Vermehrung der-

>) £ÎM AoMahnie machen N«rva und Traiaa: dt«M hatten fUtmbtet (Plinios

paoeg. 11} Orelli 3135: fiamtm VfyidU), aber Sodalen konaiea niebt vor; und

dass wenicat»M Nerva keine erUdt, neigt die aagefnlurte Stelle des PUnlos.

«)Orem 3669 ^4906.
*) .5, 11.

A 8.

Dies folgt aus dem Bricfo ö, 7. SatarniDOfl setzt zu Erboa ein den Cal-

visiu.^, den Plinius und die Goinfiude Cnmuin, letztere aul'deo vierton Theil und

in \ crhiuduug mit üiueiu IMücejitiousle^'at \ (in -lUdiiOO Srsterron , das an die

Slrllf ili's lùbtheils selbst treten sollte. IJei EiluUunf; dieser" \ erfüguug, deren

jurl^tl^che iiedeutung ich anderswo (in Uudorffs Zeitsehrilt fui Ucchtspcsehiehte

7, 314%.) erörtert babe, würden Calvisius uud Pliuius mit Aus.sebluss der Ge-

iaeiade Comiuu die ^auzc Erbscbalt aaeh Mafsgabe thixr Erbjiurlioueu unt^r
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selben fin Capital von 1 00.000 Sostrrzrn. DicB<»schaffpnhHt drrGalx»

ist für Plinius bezeichnend; wie er denn auch zu der dem Professor

der Rhetorik in Oonnim ausgeworfenen Besoldung den dritten Theil

b«izatragèD Terliie8s>). — Die zweite in , derselben Rede, mit der

Pliiiîus die fertig gewordene Bibliothek einweihte, den XitbOrgem

mgesagte Gabe^ bestand in 500,000 Sesterzen zur Alimentirung von

freigeborenen Knaben nnd Midchen^; nnd zwar wurde diese Summe
in drr WVise sichergestellt, dass Plinius eines seiner Grundstöcke

auf die Gonif imip ühertnia und dann dasselbe Ton dieser zunick-

erwarb, nicht zu vollem Eigenthum, sondern als Erbpacht unter Auf-

lage eines von dem jedesmaligen Besitzer jäbrtich an die Gemeinde

m entriditenden Kanon von 30000 Sesterzen, Aer^% jener Summe
kam. Ton dieser Spende kennen wir auch die Zeit insofern

bestimmen, als jene Emweihnngsrede bereits in dem ersten unter

Nervi im J. 97 bekannt gemachten Buch der Briefe erwShnt wird;

und dies ist insofern von nicht geringer Bedeutung, als es die An-

sicht, dass die Alimentarinstitntion in Balicn nicht auf Traianus, son-

dern auf Nerva zurückgeht, auf das liesümmleste bestätigt^). — Der

Aawenduog des Accreseeozrechts sich gethcUt, also beispielsweise, wenn Cal-

ym» wf*Att Pilnins avf eingesetzt wir, jener % dieser % empfangen haben,

pieg^gea sie wie deo übrigen Legatiren iiire Legat», so «neii der Gemeinde Co-

mtm die vennaebten 400000 Sesterien je xn ihren Theil zu inhien gehabt

inMen. Wenn also Plfidas sagt: metäde meo tetUriktm teievtei eonAttf, Auls

fmadrmgmfvnm mSUam pmU» ampHus tertimn partem eae aimUicio demgmnt
a* hebst das. dass er bereit ist von dem ihm aas dem Testament des Satarai-*

MS migefallenen Erbtheil von reichlirh einem Drittel das darauf lastende Legate

also reicblich ein Drittel von jenen 4001)00 Sesterren, 7.n znhien, um so mehr,

da er von <Jetn Srini^en bereits früher derselben (Gemeinde 1,600000 Scst. zum

Geschenk, geiuai ht h it n Dir in unseren Ausgaben panf^hare Acnderang unde-

des oder dt^xrics ^weil 4U0in)ii 3 etwas mehr als 1,000000 «der 1.100000!)

ist ein Armathsxeoçniîis der Fhiiolof<ie ffe|çeniiber aneh recht ci ufaeben juristi-

schen Diogea. — Von der Summe, die hieoach Pliiiius damals für seine Heimatb

bereiu aoTgewandt bat, fallen 500000 Sesterzen auf die AHmente, 100000 aaf

4ia f^dimng der Hbliothefc; die fehlende Million kann nichts sein als der

Warth der Bibliothek seibat.

4, 13f 5. Eine andere Gabe erwShnt er J, 6; ob nach 9, 99 sieh auf Ca-

ms bezieht oder aaf Tiferanm, ist angewisa.

Sbeue varfohr Pabatos 11): td iniUmn imnnw tSbandÜMii usti cmt-

ntmntatio prion's.

=») /. ^. 2, 5. 7, IS.

*) Aach Heasen aaaali 184<1, 10 entscheidet sieh mit Aecbt für diese Aa-
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Zuwendungen im Testament sind gleichftHs zwei. Einmal wird eine

Summe, die wir nicht kennen, zum Aufijau von Thermen, danohen

eine andere von niindi^stens 300,000 Sesterzen zur inneren Einrich-

tung derselben derdemcindc ausgeworfen, endh"ch zur Instandhaltung

dieses Gebäudes die Zinsen eines Capitals von 200,UUU Sesterzen be-

stimmt; die grosse im Mittelalter naeh Mailand geführte Inschrift des

Pünios hat, wie sie selbst angiebt, ursprünglich an diesen Thermen

sich befanden.— Die zweite Zuwendung besteht in einer Capitalstif-

tung von 1 366,666^^ Sesterzen ') oder, zu dem oben TonPlinius seihet

angegebenen Zins von G'i berechnet, m einer jidirlichen Rente von

112,000 Sestc^ï'zen. ï>ie liesüniniung der Zinsen dieses Vermächt-

nisses ist zunächst die Versorgung von hundert Kreigelasseiim des

Testators^ mit Jährlichen Alimenten, so dass also auf den Mann 1120

Sesterzen kommen, späterhin, das heisst wohl nach dem Ableben

der sämmtlichen FreigeUssenen^), die Ausrichtung eines jährlichen

Schmauses für die gesammte Plebs. Diese bei den romehmen Rd-

mem sehr gewöhnlichen Stiftungen, die neben der Versorgung des

Gesindes des Testators oft auch noch die Instandhaltung seines Grab-

mals und die Perpetuinmg dvr üblichen jährlichen Gedächtnissfeste

zum Gegenstand hatten, sind wolilbekaunt insbesondere aus dem

latne, gestntxt «uf die MBosen und das Zeui^its des Victor segeaSber de»

Schweigen Xiphilios. Vielldeht gehürt hieher aach ad Trai. 8: cum dimu pater

iuus ef oratione pulcherrima et komdiuimo eaeemph omnes eAwt ad mumfi'

eentiam esset cohortatus,

') Der Bruch fehlt, sei es, dfiss der Schreiber der fnsrhriff ihn wepNarf, sei

es, dass die Absi hrcibcr die Z«*ichcri S ~ als ihnen unverstiindhch we^ licsscn.

^) Wahrscheinlich ist dies so zu fassen, dass aus der grösseren Gesaiunit-

7.ahl der Freipelasscneu nach go^issen im Testament festpe.«iteIUeii R^ela hun-

dert Persuneo in die Siiftungsplätze ein- und später nactirürktcn.

Die Regel war bei Legaten dieser Art, dass 7.uuäch:>t alle \ on dem Testa-

tor im Testament namentlich aufgerührten , dann (d. h. nach dem Tode des letz-

ten von jenen) die abrigen cor Zeit des Todes des Testators lebend« Frei-

gekssenen nad deren Kinder ersten Grades an der Stiftvog partidpirten; mit

dem Aassterben dieser Rati^rie war das Legat als solches erloschen nod trat

die Eventnalbestimmnog ein (Dig. 31, 32, 6). fiine solche wird nicht leicht ge*

fehlt haben; übrigens herrschte darin nntnrlidk grofse Verschiedenheit. Haofig

fiel das Capital an die Hciinathsgemeinde; aber es kommt auch vor, dass der

letzte Fideicominissar dasselbe zu freier Verfiiping empfangt. In anderen

Fällen ergänzen sich die zunächst Berufenen kraft testamentarischer Bestim-

mung^ durch Neuwahl (fwr n^ffragiai OreJü 4366), so dass die Stiftung blei-

bend wird.
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Testament dt*s Dasumius'), das nach Stand uüil Zeit dP8 Testators

dem plinianischen nächst verwandt ist, und aus demjenigen des Fla-

ms Syntrophus^), deren Herausgeber weitere Beispiele in Menge

beibringen, im Besonderen kann man damit vergleichen einerseits

die in den Digesten^) erwfthnte VerfiRgung, dass L TiHm Hhertii «m£i

clkftr^a et vesüaria mmita eertonm tnmimortifli rdiquitt andererseits

die ebei^llg daselbst vorkommende^), dass die Zinsen des den Frei-

gelassenen Vermachten denselben bleiben sollen, so lantre noch einer

\on ihnen lebe, post cuius decessum ad rem publtcam Arelatensium

pertitiere volo.

Dass Plinius femer schon in Drüber Jugend Patron von Tifernum .

Tifaerinum ward'^), in dessen Gebiet seine Familie bedeutende Grund-

stöcke halte» nnd dass er hier anf seine Kosten einen Tempel erbauen

und darin die Statuen der diot* aufstellen liess» ist früher schon

(S. 34 A. 4) rar Sprache gekommen. Ebenso ward er in Folge der

Vertretung in dem Prozess des Massa I'atron der llaetiker®) oder

auch nur der einzeln«n khii:f'fii!iron(len Städte dieser Provinz, Der-

gleichen Fhrenbezeugungen sind dem eiollussreiclien Sachwalter ohne

Zweifei auch von anderen Orten noch manche zu Theil geworden;

seine Inschriflen aber schweigen von diesen geringfügigen Ëhren.

Advoeatar und Schriftsteller«!.

Nicht die littcrarische Stellung des Plinius soll hier ge^-ürdigt,

sondern lediglich untersucht werden, in wie fern in den von ihm er-

iiaitenen Schriften deren chronologische Folge in dieser Beziehung zu

Tage kommt Blit dem R^erongsantritt Domitians, vielleicht sogar

Bodi unter Titus war Plinhis zuirst als Advocat auf|;etreten (S. 78);

damit stimmt äberein, dass er in unsem Büchern, deren erstes sech-

zehn Jahre später unter Nerva herausgegeben ist, von Haus aus als

fertiger und gefeierter Sachwalter^), so wie als lierather und Be-

') ^ach der ^^()hl geiuagfeoeo Kestitution Hudorffs Zeitschrift für gesell.

Aechtattiss. 12, 370 fg.

*) llemen 7321

.

3) Paulus Dip. 34. 1, 12.

*) Scaevola Dig. 33, 2, 34 pr.

*) 4,]ji : oppidum eMt praadU* mêtri» vidmtm nminê Tiftrm TtbêréUf

fÊodmêjpmnt mßmt fummm patrmtum cooptavü,

«) 3, 4, 4$ VfL 7, 33, 5 Old T^tw dial. 8.11,

9) So t.B.i, 7.
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Schützer der jrinj^ftren Ailvocatcn') erscheint und die Erinnerung an

seine frühostrii Hrden l)ereits in ferner Vergangenheit liegt-). Den

Mittelpunkt ï^chut 1 iiaiigkeit luldet das Krbschaflsgericht der Cen-

tumviru^); voa andern Privatprozessen ist wenig diefiede^) und noch

weniger von den gewöhnlichen Criminalprozessen vor den PrâtoKB,

Tennuthlieb weil bei tUeBen die Yoraehme Weit der Hauptstadt wenig

bethei]^ war^). Dagegen eiaeheinen die Criminalprozesae gegen

Senatoren vordem Senat als der Gipfel derAdvocatur, den aber aneh

Plinius, als unsere Sammlung beginnt, bereits erklommen hat mit

der Anklage des Baebins Massa im .1. 93 (S. 41) und mit dem Ver-

such, der freilich sclieiterle, nach dem Sturz Domitians im J. 97

den Ankläger des Heividius IViscus, den Publicius Gertus in An-

klagestand zu versetzen (S. 37). Von den späteren Vertretungen

der Provinzialen gegen die Statthalter Priscos und Classicus und

der Statthalter Bassus und Varraus gegen die Provinzialen, die

sSmmtlich gleich der Anklage gegen Massa im Auftrage des Senats ge-

führt wurden, ist oft schon die Rede gewesen. Im Allgemeinen spricht

der Schreiber der llrioie bereits in den früheren Rüchern die Absicht

aus, sich v<»n dem Fdrum zui lu kzuzirhen und uiinscht die Zeil her-

bei, \vu die .lalii e c:? ihm verstatten Nvürdeii sich mil Anstand zur Ruhe

zu setzen^) ; in der That ist in den letzten Büchern von wirklicher

Prozessfûhning wenig mehr die Rede^).

Plinius war nach seiner eigenen Angabe mit der erste, der

wirklich gehaltene Reden, bevor er sie herausgab, noch vor einem

Kreise von Bekannten verbs'^) ; jedoch auch diese Recilationen sind

') 1, 18. ^,33.29.
~

If IS eram acHaruâ adaleteentulta . . . tÜla aeUo mihi auret komimm^
ülß iamiani fatnae patefeeit.

6, 12: /;/ harena mea, hov esiapud cmfiinirtrnx nnà sonst sehr oft. Vt.ir-

tial 19 : ioUui dtä (Fiiuios) telricae dies UiitenaCf dum centum »tudet auribus

virorum.

*) Am iiK'istcii iHirh den in \>rtrptung der Stiidle geiührteA Prozessen,

wie 2, 5 für (^oumiu, ü, Ib für l iriumu. Vgl. /, 18, Ü. 6*, 33, 9.

*) 0, 33 (oratio) pro .'titia I iriola . . . diffnitate personae .... i/tsiffftis:

femina splendide nakt^ nupta prtutww viro. V gl. 2, 14, 1,

*) 2^ 14, 14: nos adhue ei vUtäat amieerum et roHooMU moratur ae re-

Hnei . * . tumut tarnen «oCtlü rarioreSf queä inHdtm ettgradoHm éeeùwndL 8,

1 1 : intérim veniam advocat^ pele.

^, 25 : nunc me rarum aetus motfibe, eed tarnen diHringiL Vgl. 8^ 12, 3.

21, 3. 0, 23. 40.

•) 7, 17,
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liereils im Valien Gange, als nnaer Briefwechsel anhebt*). — Die

Heniugahe der einielnen Reden, oft nach längeren Zivîachenrimnen*)

nnd sut starken Zusätzen und Aenderungen^), hat anch bereits tot

den Beginn unserer ßriefe ihren Anfang genommen*) und zieht sich

durch die ganze Sammliini: durch; auf die Aufforderung des Titinius

Capito sieh derlieschiciitsi hrpîbung zuwidnipn, antwortetPlinius, dass

er zunächst die gehaltenen Ueden herausgeben wolle').

Ausser als Redner*) hat Piinias sich auch als Dichter versucht,

jedodi, wie er selbst sagt, erst in späteren Jahren^) ; und swar ist er,

wie sich leîgen ISsst, erst nach dem S, tOt ab solcher Öffentlich aul**

getreten. Nor als fatmim bezeidinet ihn Hartial in einem ver-

mothüoh im J. 96 oder 97 geschriebenen Epigramm, mit dem er ihm

seine Gedichte übersendet (Beil. Q; und noch iu den ersten drei

Böchem, das heisst bis zum J. 101 giebt er sich nur als Liebhaber

der Poesie un<l Palron der Poeten**). Dagegen als Dichter begegnet

er uns vom vierten Buch an, das, wie wir sahen, 105 herausgegeben

isii auerst, indem er dem alten Arnus Äntoninttö Uehersetzungen

seiner griechischen Epigramme luschickt^, sodann mit dem Vortrag

and èer Heramgriw einer selbstständigen 'Hendekssyllaben* betttel-

ten Sammlung deren Uebersendang anstatt der gewohnten Reden

^) 2, 19. 18.

4, 9, 23. 0, 15, 2.

/. .5. .3 .?, IS. 13. 23. 28, 5. Vpl S. 4(» \. :\

/. ? Die Hede f?ep<»n PnbliciDi» Certus in der S«i'h<' di s Hi l>i(liiis Prisous

[tiffvUi de ultione Hekidii 7, 'M). ,9, 13) wird schon 4, 21 als Iruhcr herausgegeben

erwähnt and köonte hier wohl (gemeint sein.

*) <9, 8, 6: magnas et graves causas; has . . . destino relmctarCf ne tantus

tl» labtr wum» . • . mteùm ptarUer MenÜkt.

^ Die Lebechmll oder Biographie des jungen Vettricius Cottins (d, 10 vgl.

if 7) wM HM tieh In der Art des taeltelfebeii Agricole sa deokes halieii. VgL
Tidtw diel 14 «nd Hübner in dieser Zeitsehrift f , 4it.

•) i, 16. 15. 21. 4, 8.

4, 18. 5, 15.

4, 14, 2. 8. 10, I. 7, 4. Oer letzte Brief giebt die genive Gesebiehte

dieses einigennarsen spät eingetretenen Liederfrühling'.^, den erstrn Bcsnch der

Mïise während eines verfehlten Mitt!»tfsrhlärrhens und die Fnirht di("jpr Zusam-

menkunft . rerht hiîlzerne Hexanx li r iihrt- die l'oeiue (Ücci'üü. l'rtn/s'ii <ui eln-

<fOJ(: hos qumftie nùn rui/uiit celrrrh')- t'.rpUrui. .'fddîdi imnhtts (so ist /u lesen statt

aUüs., vgl. Tacitus dial. lU) favüiUiie nirrnpltu. Deiiide in ttrhcni rt-versus soda-

Ubus legi', probaverunt. Jude [tlura meim . , . iempUtvi. Postremo pUmiil . . .
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die Verwundrning der Empfänger erregt') und manchen Tadel findet

l>ei strengen Aichtcrn, die den vierzigjälvri-ren (^onsularien zu ihrer

Verwunderung auf einmal betrafen in 4len Pfaden Catulla^. Später-

hin hat Pliniua noch eine zweite Samralàng kleiner Gedichte in ver-

schiedenen Mafaen wo nicht herausgegeben, doch wenigstens vor-

getragen und zur Herausgabe vorbereitet; von diesen ist in den bei-

den letzten Büchern der Briefe häufig die Rede^.

Endlich ist es auch in chronologischer Hinsiclit nicht ohne In-

teresse die Beziehungen (h*s iMinius zu Tacitns î^u verfolgen. Tacitus

trat bekanntlich ebenfalls zuerst als lledner auf und hat bis auf Do-

mitians Tod wahrscheinlich überhaupt nichts, gewiss aber keine histo-

rischen Werke herausgegeben. Die Historien, wetehe die Geschichte

Roms vom Tode Neros bis sum Tode Domitians behandelten, wur-

den in dem zu Anfimg der Regierung Traians herausgegebenen Agri-

cola^) in noch sehr unbestimmten Umrissen angekündigt ; sie waren

vollendet und publirirt bei dem Beginn der um 1 15 geschriebenen An-

nalen, sind also zwischen c 98 und c 115, vermuthlich äuccessiv.

i/mirn séparaitm hcndevasynnhnruin valumm absolvfTP, »»w papiiifH : hs^üur de-

scribifur cantatiir. Von der jun^jcii Frau — übrigens der dritten - - \\ n d es selur

gut aiit ;;e H O Hirnen, dass sie ihres Mannes \ erse sinpt ii, !9, 4; vgl. 6', 7, l).

') 4, 14: lu J'orUis.sc orationcin ut snlcs . . . p.rprc{as. nf r»o , . . ItiSHs meo»

tibi prodn st hoc upuM ulunt iiosiruni aat puÜssinium fs.sv( mit solain^ ftit-

Uisse iMsxet durant cideri dicere 'quaere quod agas : moUe el humanuni est 'hebtet

quod agas.

3) Ô, 3. 7, 4. 9, 9. Die jungen Dichter éerZeît nrthcUteii natnrUch «adera

*) ^,21. VgL 7, 9, 10. ^, 10, 2: poematû eratmit (nicht fitjMoavtf). 16.

25. 34.

*) Die Hereiis^be des Agricola setzt nto meisteai vor Nervas Tod, weil

derselbe c. 3 nicht divus hcisst; aber dieser ZtiMts iit| namentlich im histori-

schen Räckblick, oiehts weniger als uoerlässlidi'— man vergleiche zum Beispiel

Plinius paneg. 35: imperntor Nerva . . . quaedam edicio Titi adstruxeral und die

ähnlichen Stellen |.anpp *^ 10 cp. 4, 9, 2. 17, 8. 22. 4. Tingekehrt zeifçt diese

Stelle sowohl wie uoch bestimmter e. 44, dass, :\]s Taritns den A^rieola srhrifb,

.\erva nicht mehr am [U'i^iaieut war. Wer plautu n k.inn, dass Tacitus unter

iNcrva schreiben konnte, sein Schwiegervater habe gewnuscht dieses glückliche

Regiment zu erleben ac prmcipem Traianum videre, hat die Stellung des Caesar

sich nicht deutlich gemacht, die viel mehr vom Hronprioîteo als vom Mitrcgca-

tCB aa sieh hat, und vor allea Dingen nicht erwogeni dass die BezeiehniiDg prin'

eep$ eben nur den AngaatnSf niemals aber dem Caesar sokomnit uad dass» avch

wean den Augastos der bisherig Caesar saeeedirt^ priaoefi mutatw (Tadtqa

ans. 1, 10).
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Torgetragen and verAffentUcht worden^. Halten wir damit die Brief-

Sammlung des Plinius zusammen, durch die bekanntlich in ihrer Ge-

s.-înmîlu^il das VerliaUiUö> zu diesem seinem älteren Freund und Vor-

bild hindurchgeht-), so prsrhf»int in den ('i>t»Mi vi«'r Büchern, also

bis zum J. 105 Tacitus durchaus nur als berühmter Redner^). Da-

gegen findpii sich im sechsten Buch (bekannt gemacht 106 oder

t07) üittbeüongen über Voigânge aiu der Periode des Titus, die

Tadtofl als Material für sein Gescliichtswerk erbeten hatte im

siebenten eine ähnlidie Nachricht fiber Vorgänge aus der leti*

ten Zeit Domitians, um deren Aufnahme in das 'unsterbliche Ge-

schieht s werk' IMinius bittet'). Danach v.'m\ es mindestens sehr

viahn^cht^itilicli, dass Tacitus die früheren Hücher seiner liiütonen um
das J. 105 wo nicht herausgegeben, doch den Freunden mitgetheilt

und öfientlich vorgetragen, die späteren aber, für welche jene Mit-

theilnngen bestimmt waren, in den Jahren 106 fg. verfosst bat; wie

denn auch die Bücher des Tacitus, deren Uebersendung zur Durch-

sicht Plinins im siebenten und achten Buch erwähnt^), Itanm andere

sein können als einzelne Bftcher der Historien. Ja, der schon er-

wähnte raerk^ürdige Brief des fünften Buches, in welchem IMinius

die ÂuHurderung des Maecenas dieser Periode, des Tiuaius Capito,

') Nipperdey Eiol. S. VIII ffç.

') Tacituâ fährt ^ ohl dco älteren Plioius an, nicht nîxT die Schriften seines

Freundes and hatte auch dn/n in den uns erhaltenen Büchern keine Gclef^enheit.

Wohl aber ntörhte (Ins zirtniich aüifrru' (lesfhichlchen \*>n d^Tii firsirhtf* dos

(.urtiiis Unfiis ann. 11, 21 aus (Inn Jiriefe des PÜiiius 7, 27 «'iitiehiit sein, )n dein

qimrstoris (— {) ) wahr.s('h( iiiiirh vor obtinenti JJ rmini nuspefallcn ist. üb deui

Tacilus auch bei der Er/ahluiig \ on Pallas nnn. 12,53 der Brief des Pliaius é^i

6 ini SioQ gelegen hat, liisst sich nicht entscheiden.

') Dem \^er|;iaias Rnfiis hSlt naeh seinem Tode die Gediditiiissrede Tacitus

htMnr do^enüuimtt* {2, 1,6). Im Proxess des Priseiis ipridit TacÜu ekn

fmHüstPM et quoä eapttdum wu oratùmi inettf Offtvmç (2, 1 1). Lehrer und

SiMUcr der Redekonst driliigen sieh um üin (ecjpMi «tei&iMonnn . . . mllv

eimtraäüne ingmU Udeommiä^ oimI er wird am seioeo Rtth gefragt biaeicbt-

Hcfc des in Cemiim von Gemeinde wegen nnsastelleiiden Lebrert der Bered*

ümkett (d, \% Mit ibm eHirtert Plinliis die Priaeipten der RedekitBst (i, 20).

Vgl 7, 20, 4.

^) 6, 16 : peU» ui tibi avuncuH m» oxiitm scribamj quù verius tradem pet-

ttrUpossis. 20.

*) 7, 33 : auguror , . . hùiorùu tua* immoriale$ Juturan, quo magis Ulis . . •

üueri cupio.

•) 7, 20. Ä, 7.
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ils Gescliichtscliretber sich su versticheii, nicht anbedingt, aber zur

Zeit noch ablehnt^, mit (lem atülaehweigenden EingestSndniss, dass

ein grosser litterarischer Krfolg nur auf diesem Gebiet zu gewînnpïi

sei, ist allem Anschein nach geschrieben unter dem KindriK k, (ien

der Vortrag der ersten Bücher der Historien auf die ^eluldete Welt

Roms nothwendig machen musste, und geschriebeQ mit dem Gefühl

eines SchriftateUenf der einen bisher neben ihm und wesentlich gleich

atebenden GoUegen plAtilich in michligem Fluge aich erheben and atlle

biaberigen Genossen ao weit hinter aich laaaen aieht, daaa die Rivalität

veratummt oder irenigstena aich selber vertrtetet auf spätere Tbateii,

• BEILAGE A.

INSCHRIFTEN DES PLINlüS.

Ausser der oben S. 60 angeführten Grahschrift, die den leib-

lichen Valer des Plinius uebst seinen beiden Söhnen zu nennen

acheint, giebt e& von Plinius folgende vier Inschriften, von denen die

erste und zweite nach der Uebernahme der Curatel der Tiber und ?or

der Uebernahme der bithynischen Statthalterschaft, mithin zwischen

105 und III, die vierte nach Pliniua Tode geaetzt iat.

1. 'Cémi hHtabat in ignobtU domo gradnu imbi promeus;

nunc in templi maximi exteriore ttructura posita est^ Bened. Jovius.

Dort, an der Ecke der Cathédrale befmdet si< h der Stein noch jetzL

c * plInio < l • f

OVF CAECILIO
SBCVNDOCOS
AVG'CVR ALVEI» TIBER

i ET RlPar et ctoaeAr VRB

Nilcli meiner Abschrift. Die Inschrift ist aufgefunden von liened.

Jovius, der t496 eine in vielen Handschriften auf'uns gekommene,

^ Sié^aint «p. 4, 92 liiit den C. Cornelias dem C. Secnodu dtm Rath ge-

ben V0m Briaftdireiben car Geschicbtsohreibung überzugebeD uod dann selbst

das thun, wtl tr dem Freunde gerathen. Er kann hiebet nur den Brief an den

Capito in Sinn ^faabt haben; mehr als verwirrte Frinnerung durf man hierin

übrigens nicht siirhen. Ebenso iinvA isseml •iju-icht er 4^ 3 \ on den beiden Plimii

vel iV'ttnrulus vel Sevandiis — er katuite also «ii n iilfercn nîîp unserem Brief-

weehsel, ho er nie anders »b avunculus |^cnauut Hiitl, uud \«usste nicht einmal,

dass auch dieser v>ecundu9 hiess.
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ZUR LEBENSGESCaiCHTE DES JÜNGEREN PUNIIJS 109

aber nie gedruckte Sammlung der lnüchiiftoii vonComo abgelaMt bat,

und wobl auf seiae VeranbMung am angegebenen Ojte eingemauert

Cedfnckt iel die Inachrift zaerst bei Catanaeua vor aeiner fueiat in

MaOaod 1506 erschienenen Ausgabe dea Pliniog ferner bei Apian

80, 1 und mms\, jedoch in keine der grossen üunhrifteaaamndungen

aufgenommen und niemals richtig gelesen.

2. ^FeffH quae Cantuariensis pagi villa est, in seviiruta Juliani

aede nuper reperta Alcialus. Fecchio ist ein kleines Dorf bei Canlii

unweit Gomo. Spter kam der Stein nach Mailand in die Sammlung

Aichinü und kûnheh mit dieser in die Brera.

C • P L I N l 0 L /.

0 V F • C A E C
i
< Z 0

S £ C V M O O (e/O S

AVCVR • CVa • AlV • T»
CLOAC • VRB

SAT PRABF

AER •MH\jpr. tr. pl'^m?
SEVIR • EQj R • TR^M^L
LEG • ni • GALL • X • VIRO

"

10 SIL • IVO • FL • DIVl • T • AVG

ft f< r4p^% ETC

VERCELLENS

Nach meiner Abschrift. Der Stein wurde aufgefunden Ton

Aldatos, der ihn in seiner handschriftlich erhaltenen Sammlung
m

der Mailänder Inschriften I. U f. 42 mittheilt. Auch Joviiia giebt

ihn m den NachtrSgen zu aeiner Sammlung mit der Bemerkung:

^Andreas Alciatvti primum reperit exscriptumque nobis transmitii; de-

inde hör anno, qui rs! IChi:^, lo . Anlumus Vulpius adolescens maJiu

sua depmxil mm ipsts qiwque rimis ac confracluris. Aus Alciatus

ging der Stein über m die schon erwähnte IMiniusausgabe des Cata-

naeus so wie in die Sammlung Gruters 454, 5 und in viele andere,

iabua und die übrigen Neueren, z. B. Maur. Monti storia antica di

€mo (Mailand I860) S« 181, geben die obere Uilfte nach dem Ori-

gjoal, beachteten aber nicht, das» auch die untere, obwohl von jener

getrennt, in der Sammlung Archinti sich noch vorfindet Was die alten

Abschreiber mehr haben, beruht offenbar auf Ergänzung und verdient

*) k dem altesteo alr varlicgeedeB Abdraek (Venedig 1519) ftaht ùcLl,
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so wenig Beachtung wie die wunderliche Behaupiung der Comenser

Gelehrten, dass die VerceUenser , die den Stein dediciren, nicht die

Bürger der bekannten Gemeinde VerceUae, sondern die BewobiMr ir-

gend eines Dorfes bei Comum seien.

3. 'Com* in aedi$ D, Mariae wttrU ttrato* Bened« lovius.

XAECll

\lDoj

Bened. lovius in der ahm erwähnten handschriftlichen Samm-
luDg t 47 b. Ungedruckt

4. *Apud Mediolmim ad antiquam Atnbrosii . . . aedem mar-

moreas inter confractas tabulas ab mteriori sepnkhri parte compo-

sitas Cyriaciis bei Olivieri. */n S. Ambrusä jano in lapide marmoreo

levissimo in IUI parles accisas diviso et in tumulum nunc constrncto'

derselbe in der Handschrift von Parina und wörtlich ebenso bei Mar-

eanova. 7n temph S» Ambrosii, Marmor in guaftuor paru$ inmum
et pro tunmtto r$ginae {üa mägo oocont) eon^tUmn m*st ab hi$ qm
iÊpukrum ingrediuniwr Ugi non poteH^ quia imperiiiuimu$ quadraith

rius txirinseeiu omn memae partem appomerit, qua» eoUda et nnUi»

literarum formulis concisa erat* Alciatus. Jetzt verloren^) bis auf

das erste im 1 i ihling lb5S in derkirche S. Ambrogio wieder zum Vor-

schein gokünuueiie HruchstCick. — Dass der Stein, sei es durch die

comensischen Steiumetzen, sei es in anderem Wege, im Mittelalter

von Comum nach Mailand verschleppt ist , sah schon der sogenannte

Anonymus Laudensis ein: "^ammadvertendum ett hone marmoream

nmeam oUm Comi /Wim et emn urbs ilia .... d^a a Med^flanen^

iiNis txtüieeet, ttlam uti inur proidam Mediokmum adioeettmi.

TV'nch der Vrr.sirhorunp des nie /im ( rKissigcn Aldiiii (ninrini Comcnsi

]i. 102) VI ill iii ilit'scin Sarkophn^; lioui^ Lutiinr Mtn Italien (t 950) beigresetit

uud ;iuchte üchuii Cardiual Fed. liurrumeu 1612 veiigebeDü nach dem Original.

Digitized by Google



ZUR LEBENSGESCHICHTE DES JÜNGEREN PliNIUS 11

1

»

Das eine noch Torbaadene Fragment 211 Gesicht sa bekommen

habe ich mich in Mafland mehrfoch» aber vergeblich bemüht; gedruckt

ist «8 bei Monti a. a. 0. S* 179. — Der Text ruht ivesentlich auf der

fon Cyriams im J. 1442 genommenen Abechrift; Ton den cyriaca-

nischen Exemplaren sind hier die Varianten der fünf besten: der oli-

Tierischen Aiisi^alx der Commentarion des Cyriacus p. 28 (nach einer

jetzt versciioikiu^n Handschrift), teinei der Parmenser (f. 108), der

Aedischen (f. 78) und der Chigischen (I. VI. 203 f. 41) Handschrift

so wie der modenesischen desMarcanova (f. 106) mitgetheilt worden.

Dasg noch Aldatns die Inschrift sah^ ist nicht zu bezweifeln; der

sogenannte Anonymus Yalerii, der nach meiner Meinung kein an-

derer ist als Aldat selbst, weist die Verschlepi)ung des Steines Ton

€omo nach Mailand also ab: quod mihi nee verisimile fit, cmn ta*

hii!a ip!^(h quae has habet litteras, lancae fuerit inaymtudims, ut non-

nisi maxijno labors pot^ierit moveri und sagt weiter: snperior'ibns

ditbus nostro labore inventnm est . . epitaphmm . . . mensa marmorea

est incuria maiorum nostrorum in partes qucutuor divisa et ideo qw-

Hidom ica^eUo exesis nolKft's, fuae in divi Georgii aedicula AmbrO'-

ämi fam mem eeMtaphä pranUU. Allein da Alciatus auch den Text

des Cyriacns gekannt und die Inschrift in seiner Weise sehr wiUkAr-

lieh behandelt, insbesondere alle Lücken fibertüncht hat, ist mit seiner

Abschrift, deren Varianten Wer nach der besten jetzt in Dresden be-

findlichen Handschrift (f. lOj luit^i ilieilt sind, nur wenig anzufangen;

gar nichts mit derjenigen des Tristano Chalco, wenngleich auch die-

ser vielleicht die Steine sah, so wie mit allen übrigen, die lediglich

auf den alteren Texten fufsen. — Gedruckt ist die Inschrift zuerst

wohl Ton Catanaeus in seiner Ausgabe der Briefe des Plinius von

1506, sodann bei Gruter 454, 3. 1028, 5, OrelU 1172 und sonst un-

iShlige Male, im Wesentlichen immer nach Alciatus. Der von mir in

den mméU âêlf InUihao 1854 p. 42 (danach bei Henzen vol 3 p. 124,

in der Gesamintausgabe der Borghcsischen Werke 4, 112 und bei

Monti a. a. 0.) gegebene Herstellungsvei&ui h isl zu* isl witdcr aut die

besseren cyriacanischen Texte gegründet, im Uebrigen aber auch noch

mebrlscfaer Berichtigung bedürftig.
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114 MOBIMSEN

Ich fiige hinzu d'w In kaante Grahschrift des Cornutus Ter-

tuUus'), dessen Laufbahn mit derjenigen des PHnins aufs engste

verflochten ist, mit den völlig sicheren Ergänzungen Boiighesis:

CÎVLIOPF-HÔR
CORNVTO • TERTV//0
COS'PROCONSVLI • PROVlNCIaf a$iaê

PROCONSVlI • PROVINCIAE • NAR.BO««MÜ

i LEGATO-PRO • PRAETORE • DIVI «TRAIANI -partkiei

PROVINCIAL • PONTI • BT • BlTHynla«

BIVSDEM - LBGATO • PRO * PR««f«r«

PROVINCIAB • AQVtTANta« - C«NSV«M

ACCIPIBNDORVM • CVr«TOrl •

10 ABMILIAE • PRABFBCTO • AERARI * SAUM
LEGATO • PRO • PRAETORE • PROVINCiM

CRETAE • ET • CYRENARVM • Aêttef

INTER • PRAETORIOS • A • dIvIs \'ESpaétano

ET • TITO • CENSORIBVS • aEdIlI • CErtaü

11 QVAESTORl • VRBANO

EX • TESTAIÄENTO

C • IVLIVS • P •/. ANlCIVS*VARVS*CORNVTVS>WMrt

ferner die Inschrift des Grofsvaiers der dritten Gemahlin des Plinius,

des oft von demselben genannten Calpurnios Fabatus^);

/ CALPVRNtVS . L . P • OVF

FAEATVS

/ ivtR nnvta i d praep pabr

/ LI // HR* / V LEG XXI RAPAC

ft //A8P COHORTIS VII LVBITAN

// NATION GAETVLICAR SEX

qyAE • SVNT < IN •NVMIDIA
/LAM •mvt AVO«PATRUftONlO He

T P I

0 Lesley sah sie bei Rom inter Labicum et Montem Pwrtium m portieu

pMä cumt Mbfto; auf setner AlisehrUI berokt naser Text (Maria! Arr.

p. 729; Orelli 3659; Borshesi opp. 4, 117).

*) Der sehr schwer so leseade Steia ist jelit ia Ceaio ia 4er *Sa»«laag

Giovio; ich gebe iha hier aa^ aieiaer Abschrift; dea Aalhag der viertea Zelle

sa eatsifera ist aiir aicht gelaagea. Die biiberigea Fablicationeo (Grat 382,

6

«ad aadertwe) rahea alle aaf Beaed. lovias, dessea Teit ich beifSge^ obwohl er
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ZUR LEBENSGESCHIGHTE DES JONGEREN PUNIUS 115

BEILAGE fi.

DER SUEBISGH-SARMÂTISOHE KRIEG DOMITIANS UND
DER SUEBISCHE KRIEG NERVAS.

Den sucbbch-sarmatischen Krieg DomitianB finden wir unter

dieser Bezeichnung auf drei Inschriften, erwähnt'); bekanntefmafseD

sind «Uese in der Regel bei Gelegenheit der MiÜtärorden begegnenden

Kriegsbenennnngen fest und olBcielL Mit dieser kann, nach Anakigie

nun Beiipiel des armeniacli-parthisehen Krieges des L. Veras, nur ein

soleherDoppelkrieg gemeint sein, der gegen die Sueben begann und so-

dann zum sarmatischen wurde. Vergleicht man hiermit die historische

Uebprlieforung, so ist diese zwar in wenigen Abschnitten so zerniltet

wie Iii der (ieschichle (icr Frldzuge llüiuilians, abfr \v;is [gemeint ist,

dennoch deutlich zu erkennen. Die Lygier, erzählt l)io% eine Völ-

kerschaft des freien Germaniens, etwa im heutigen Schlesien, bitten

Ton Domitian g^n die Sueben Hilfe begehrt, der ihnen auch hundert

Reiter geschickt habe. Dies habe die Sueben veranhsst mit den

Jazygen Bflndniss lu raachen und Ober die Donau m das rAmische

Gebiet einzufallen. Diese Sueben sind also die Bewohner des Reiches

des Vannius, die Reste der von Marbod na* h Höhmen geführten Sue-

ben oder Marcomanen, nach dem Sturz der einheimischen Fürsten

unter Ti!)eriu$ zum zweiten Mal aus ihren Sitzen weiter östlich geführt

offenbar inlerpolirt ist : L. Calpumius L. f. Ouf. \
Fahatus | f^h'ir Illlmr i. d,

pr. m. praef.
\
praet. tribu . m. leg: XXI rapac.

\
yraef, cohortis f^ll Lusi-

tm.
I
et nation , GetuUc . Arten.

\
quae sunt in Numidia

| flam, dtvi Aug.

>) Oreltt 3049^ Henxen f. 2gS : Anrneb ,...^Ug.XIC. p. f., leg. IUI

F.f^ r Mûtêd,^ Iv.m a p. f., m» dMo imp. MflMO jiug.

iSenuHie. ob beBum Dmek* frMb* prtnetfünu .... ianato

(«I Mhan AmMw»»] «I Sarmatie. HesKen 6766: . . tfrtf» Q,f. Hitr, Sep.., to

.... Mhmo mÜitum l[eff, eeefundae ediutricis p. dont* [mitt\taribtts beSo

Suebieo e[(\ SamuTtiea.\ HeoMi 6912: . . [BêUieio] P. {/.] Siel. So[ller]ti .... Ic^.

kf* XIU [^Mm.], donat. don. militarib. earpediL Sueb[i]c. et Sitrm. Dast der Kai-

9er, voD dem die Gexrhenke herrühren, nicht genannt oder unter der Bezeichnung

'prioffif prt'rirtp^.i versteckt wird, weist deutlich auf Domitian, auf deu anrh die

tiuicrea chronolo irischen Merkmale dieser drei Inschriften allein auskoniinm,

') 67, 5. Die W orte tr rj/ Ahoirt vor Jvyioi rühren von dem unwissenden

Aoâxa^'mucher her. S. Reimarus z. d. St. und Zeuss die Dcutj^chca S. 119,

£aen früheren Krieg zv. i^jciteD den Lygiern und diesen Sueben an der Donau er-

dUt TMitw aaa. 12, 29; aaeh hier ertcbebiea als Bojide^^nosaeo der letst»-

IM die Sormotm lasu^et.

8»
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und an demMarchfluss angesiedelt unter demQuaden VaDnius als ihrem

neuen Fürsten Denselben Krieg hat neben anderen Tacitus im Sinn,

wenn er in der InhaltoûbcrBicht der Historien die «oerftw öi no9 ^or-

mMnm et S^bonm gmua anfiOlirt'), so «ne Sueton und die Dich-

ter dieser Zeit, die einer Yon den Sarmaten niedeigehauenen Legioa

und mehrfach einer Siegesfeier Domitians filier die Sarmaten erwah*

nen^). Die Legiouiii, die den Inschrilkii zufo!j;e an diesem Kricf^e

theilnaliiiicn, die // adi'utrix und die XJIL gemma, bind auch boiist

bekannt als zu den Donautruppen gehörig. — Was die Frage anlangt,

wann dieser sùebisch-sarmatische Krieg geführt ward, so i^^t diese

wenn Überhaupt, wenigstens nur im weiteren Eingehen auf die Chro-

nologie der domitianischen Zeit au beantworten; dass er nach dem
wahrscheinlich auf 8S anzusetzenden Aubtand des Saturoinus und mit

den ersten ernsteren Kämpfen gegen die Daher ungefähr gleichseitig

fällt, sehen wir aus Martial (S. 120 A. 3).

Der suebisch-sarmatische Krieg Domitians entscheidet zugleich

über den suebisehen Krieg unter .Nerva. Erwähnt wird dieser ein-

zig in der Inschrift eines \vegen seines Verhaltens in diesem Kriege

decorirten Kriegstribuns der legio l. adiutrix*). Henzen, der allein

sich mit demselben beschäftigt hat^), sucht den Schauplatz dessel-

ben in Obergennanien; allein dagegen sprechen nach meiner Ansicht

entscheidende Gründe. Sueben treten in dieser Periode unter diesem

Namen am Rhein nicht auf. Ebenso wenig wissen wir von Kriegen

gegen die üUerrheiuischen Deutschen seit dem Chatteukrieg Domitians;

*) Tacitus auu. 2, 63. 12, 29. Plinius h. n. 4, 12, 81.

^) 1, 2. ZimMchflt ist freilidi der Krieg unter Vespasiaa feneint, VM de»
er selbst Utt 4, 54 tad Josephits bell. lad. 1, 4, 3 bericbtea; alleia die Seebeft

spielen bei diesen, so viel wir wissen, keine Rotte.

^ Sneton Dom. 9: «aepmiäiimM . . . tuseepit tpctOe in Cattot, itecMMUio

mam in SarmnbUf bgione cum ie^o nmul eaêaOf in Datoi éuoê .,,ih CntO»

IkKüqm , » d^iiSemiriumfknm iffä'y dé Üwmnfi'i huream modê C^iMbto loin

niiulÜ, Den verscbmäbten sarmatiscben Triumph «rwïluun auch Mart&Üis

(besonders ep. 7, 6. 8, Ib) und Statins silv. 3, 3, 170: quae modo Hareomanos
post horrido belUt vagosque Samnmaku LaUo mn rsf ^ifirntda triumpho\ nacb
der \>rhindunp, iu der sie hier aafVrelPn, könnfn die Marcomanen kaum an-

dere sein als die Sueben fî<'s \ ?inuius, die ^^ 'Tii^rstens (!t Dichter sehr wohl so

nennen durfte Aurh die Ouadcn und Mar» onianeu, die i>io 67, 7 in Verhiiidunf

mit den D iL i n aultulirt, werden wohl hieher gehören.

Uenzen 5439: Q. Mo T. f. Maec. Princo .... Mb. rniL kg. I adh/friv.,

dotds donato ab imp. Aerva Caesare Aug, Gvrm. beUoSuebic, Vgl.Eckhti 6, 4U0.

*) ioniU 1862, 146.
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àm pnsstfte Asststenz der Trappen des Spnrniiui Ijei der Ka- «

lastrophe der Bructerer (S. 39) kann doch nicht mitzählen. Das

Schweigen des Pünius in seiner Dankredi' steht in diesem Fall einem

ausdröckh'chen Zeugniss dafür gleich, dass in Germanien unter Nerva

veder Krieg noch Kriegsgefahr stattgefaodea bat und dass der von

^ma und Traian im Herbst 97 angenommene Titei Germanicus sich

eher aof attes andere bezieht als auf Vorginge in den Provtnxen, wo
Man damals persönlich befehligte und bd denen er also mehr oder

nnoder betheiligt war'). Dagegen war, wie eben gezeigt ward, unter

Domitian lange tmuI harlnäckig mit den Sufl^rn, ihis heisst den Ger-

manen an der iJonau gefochten worden. Ks ist s( Ikhi danach imab-

weislich das bellum Suebicum unter Nerva und ebenso die Annahme

des Titels Germanicus auf den Wiederanshnich dieses Krieges an der

Dooaa zu beziehen. Dies wird in entscheidender Weise bestätigt

dorch die bekannte, aber oft falsch bezogene Nachricht des Plinius^),

dasB an demselben Tage, an welchem Nerva den Traian adoptirte, das

hdsst im October oder No?ember des J. 97/ihm eine Siegesbotschaft

txPannonia zugekommen war, unzweifelhaft diejenige, in Folge deren

ersieh die Bezeichnung imp. //. und sich so wie seinem neuen Adop-

tivsohn den Siegestitel Germanicus beigelegt liat. Wenn Traian nach

Nexvas bald darauf erfolgtem Tode nicht sofort nach Rom kam, son-

dern den Winter 98/9 an der Donau zubrachte^), so hängt auch dies

flcher mit jenen hriegerischen Vorgängen insofern zusammen, als

Man diese Expedition unternommen haben wird, um sidi auf dem

Iriegsscbauplatz selbst der Ergebnisse des letzten Feldzugs zu verge-

bi denselben Zusammenhang gehört .es wahrscheinlich,

dass L. luHus Ursus Servianus*), Statthalter von Obergermauien, als

Nena im i. 98 starb^), unmittelbar nach dieser Statthalterschaft

') lusht 'iiidere zeigt dies c. 9. -

^ pnneg. S.

^ PUoius panef. 12. 56.

Er wir feboren nai das J. 47, Coasnl zum dritten Mil 134 nod ward«

IM neandgjäbrig hio^ericlttet (IKo 69, 17. Vita Hadr. 15. 23. SS).— 'Sein Por-

tritt, eine Mamorbüst« mit der ^riechiech gefaseten Aofaehrift L • VESFU '

COS'ni\ CRBSCBfiS 'UB (abgebildet bei Monges ieonogr. Ronaiae Taf. 9,

y 4) befindet sieh jetst im Besits des Herzogs von Wellington In Apsley-Honse

ja London.' Hübner.

*) Vita Hadriani r. 2 und dazu Ourgbesi opp. 3, 75 nnd besonders Hennen

mali 1662, 147. Da ein Beocficiarius des Scrviaous en^i äbnt wird, mass dieser

daaib Statthalter gewesen sein: nnd da Traian sieb damals in Untergennanien
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die voo Pannonien übernahm'). Dies war gegen die Regel, da

die gennanische im Gänsen als die höhere galt, auch nicht leicht

iwd 80 wichtige Provinzen unmittolbar nach einander venvaltet zn

werden pflegten^); «aber die onnihigeii ZustSnde an der Denan, die ja

bald KU einem ernsten Kriege führten, veranlassten ohne Zweifel diese

Ausnahme. Am 1. Jan. 102 warSerrianus wieder in Rom und über-

nahm das zweite Consulat als Beluluiung für die am Rhein und an

der Donau geleisteten Dienste.

Noch mag hier erinnert werden an ein Ereignis« aus den frü-

heren Jahren Traians , das man auch geneigt sein könnte auf diese

Suebenkriege zu beziehen, das aber nicht hieher gehört Wir ent-

nehmen ans Plinlus^» dass Traianus unter Domitian die Legionen

aus Spanien nach Germanien geführt hat und zwar in der Weise,

dass der Marsch die Pyrenäen, die Alpen und den Rhein be-

rührte. Man denkt hiebei in der Regel an den Cha ttenkrieg ; aber

es leuchtet ein, dass in diesem FaJl die Truppen son der spa-

nischen Clenze auf Mainz dirigirt werden mussten und ako die

Alpen nicht berühren konnten. Diese Schwierigkeit fällt weg^ wenn

man die Stelle auf den suebisch-sarmatischen Krieg deutet; aber

dann wäre als Marschziel vielmehr die Donau statt des Rheins und

Pannonien oder Moesien statt des so viel näheren Germanien zu nen*

neu gewesen. In beiden Fällen ist es 'seltsam, dass nur von dem
Marsch die Rede ist, nicht von irgend weldier Theilnahme an dem
Kampfe. Alle Schwierigkeit dagegen verschwindet, wenu man die

Stelle auf den Aufstand des Statih.tltiTs von Obergermanien*) L. An-

tonius Satuminus bezieht. Denn der Sitz dieses Aulstandes war nach

der Angabe Suetons das Standquartier der beiden Legionen Ober^

germaniens^) und zwar ein Standquartier dicsseit des Rheines, da das

entscheidende Treffen dadurch zum Nachtheil des Antonius entschie*

ofliielt, Serviaaus aber deo Tod des Nerva früher erfiihr als er osd ihm deoiel-

beo melden liess, so kano seine Provinz nur Ober^ermaoien gewesen sein.

') PMniiis ep. S. 2^, 5: (Sertianum) h^atitm iltmiuf 4vHus) tribiinus äa H
inlellexit et cepit^ ut cx Germania in Panrioniaui Innisru/itpm non ut coninii-

UtOy sedul cornes adsectatorque sequerclur. V gl. da/n ilnr^hi si und Hrnzen a.a. 0.

') Vg;l. Plinius panof^. 9: quid entm, si proLmaas eu ^nni/iciis, pjt helh's

ùella manäartit ' Dm ü2, üJ; ovô' ênttÀXtikovi tùç ftfi^ovç iiyifÂOVût^ oi^ai jiat

TiQoatiXfiv âiâoa&ttu

*) pan. H.
*) Soeloii Do». 6. Victor ep. 11.

*) Sveton Don. 6: gmuinmi hgiimum eaära fr^iämä nee plus qumt m&9
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den md, das» der Iiis dahin mit Eis bedeckte Rhein plAtsIich aufging

und den Uehergang der Ton Antonius zur UnterstQtznng herangezo-

geDen Deutschen verhinderte '). Hiemit ist für jeden der Verhältnisse

Kundigen auf das deutlichste Vindonissa bezeichnet, das ja bis auf die

Zeit der Flavit^r biuab nachweislich das Hauptquartier der olicr^t rma-

nischen Truppen gewesen ist"). Dass des Saturninus Besieger L. Ap-

IMUfl Maximus Norbanus von Yindelicien und Raetien aus heranzog,

sagt Martial^; ohne Zweifei war er ako Statthalter Ton Fannonien nnd

ab der nficbste zuerst auf dem Kriegsschanplatz, den man hiernach

nicbt woM anderswo suchen kann als in der Gegend von Bregens oder

Chor. Dasn passt auf das Beste die in der Rede des Plinius ange-

deutete Marschroute von Spanien über die Pyrenäen und die Alpen

an den Rhein. Da auf die .Nachricht von dieserEmpörung auch Domitian

selbst mit der Garde von iioin aufbrach*), ist es um so mehr begreif-

lich, dass die spanischen Legionen Marschbefeh] empfingen; indess sind

sie sicher, ebenso wie Domitian seihst, lu spät gekommen. So er*

kUrt es sieb also auch» dass Plinius nurvondemHarschconunandoTra-

lens spridit— Die Legionen, die Traianus heranführte, waren ver-

mntblich die /. aéUvUrù^) nnd die VII gemiHa% Von der sweiten

steht es durch ein vollkommen sicheres Zeugniss^) fest, dass sie in

Germanien gewesen ist; es wird nichts hindern dies auf das bellum

Germanicum^) gegen Saturninus zu beziehen. Von der / adiutrix

èerMatmnamumalim» fkÊudmneeiiitseeUamw

>) Soetvn Dom. 6.

Vgl. meine Abhan41iuif über die Schweiz in römiscber Zeit S. 11, we

ibrigei nach dem hier Gesagten manches zu berichtie;en ist.

•) 9, 84 : cum tua sacrilrp'os contra , Harham , ßirnres staret pro dommo

Cauare tnncfa pdes nip tibi f indeticis Haettis /larrabtü i/i oris.

*) Plutarch Aein. Paul 25 Darauf bezieht sich die Inschrift des Aijiious,

der al? Präfert der 2. prälorischcn ('ohortc im 'hetUnn iu rvtanicutn' die Mili-

tärfesthtuke empfing (MafleiM. V. 120, 2), da anderweitig fcsUtchl (annali 1830,

262)} da&s die&er Alpinus in die Zeit Domitians gehört.

*) Von den drei Legionen, die im J. 69 in Spanien standen, der / mlûârùv,

der yi vSdrùe und der X g^mmät aind die beiden letotea s^en 70 ven dort

abfcenrfeo werde« (Tadtu hiit. 4, 68. 5, 14. 19), elao die erste wibrtckeiiilich

Beaichst dert geUiebeii.

) Diese ateiid Mehweislidi bereits im J. 79 in Spanien (Grat 245, 3^
C. I. L. H, 1477) ond ist seitdem dort stntionSr, -wis natürlieii vorübergehende

Abwesenheit nicht ansschliesst.

^) Fabretti 140, 149.

•) So heissl dieser Krieg in der Inschrift Orelii î72 sowie in der des Alpinns.
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giebt os eiD solches Zeugnisse nicht ; wem wir dieselbe aber so eben

unter den Legionen fanden, die unter Nena gegen die Sueben au der

Donau fochten, so liegt die Vermutbung nahe, dass sie von Oberger*

manien nicht nach SjMinien zuräckgegangen iat, wo sich weitere Spu-

ren von ihr nicht finden, sondein bei don btfld nachher ausbrechen-

den Suebenkrieg an der Donau ihre Terwendung gefunden hat —
Welche Stellung Traianns damals inne boitte, ist nicht gewiss; wahr-

ßcheinlirh war er Legat einer jpner zwei Lpfrionen und führte als

ältester OftizuT oder auch kraft besonderem Auftrags auf dem Marsch

den Oberbefehl über beide — Der Zeit nach ist der Aufstand des

Situminns nach dem Chattenkrieg und vordem Beginn der Kriege an

der Donau^ so wie auch vor dem J. 91^) ansusetzen, vermuthJidi mit

TiUemont um das J. 88, da Martial in demselben Buch, das dieses

Krieges erwähnt, der Sftcularspiele gedenkt^). Dazu stimmtauch,

dass Traianus im J. 9 t ordentlicher Consul ward, was vielleicht durch

seine bei dieser Gelegenheit bewiesene Tuclitigkeit und Ergebenheit

veranlasst ^\ordeo ist, auf jeden Fall aber später fallt als die bezeich-

nete Expedition.

BËIIAGE C.

ZUR CHRONOLOaiE MARTIALS.

Die ebenso verwickelte wie historisrh wichtige Chronologie der

Epigramme Martials ist kürzlich von L. Friedländer (in den königs-

berger Programmen 1862 und 1865) und 11. F. Stobbe (im Philologus

Bd* 26 fi. 1) erörtert worden. Mit den von Friedländer gefundenen

Ergebnissen bin ich im Wesentlichen einverstanden, nicht aber mit

den Anvtzungen Stobbes; insbesondere vertrfigt sich die von diesem

^ Wer den Traianus wegco dieser Expedition zum Proconsul in Spaaieo

macht, schreibt von Dingen, die er nicht versteht. Aber auch Legat einer der

spnnischen Provinsen kann Traian nicht wohl gewesen sein, da die {Statthalter

nicht ausserhalb derselben vrrwendet zu werden iiOcpten. n.igegcn giebt eine

passende Analoj^ie dns Couimando des M. Claudius Fronto bei dem armeuisfh-

parthischen Kriege des Veras (Henzcn 5478). Traiaims war damtl« Prätorier

(Vita Hadr. 1), konnte alsu füglich eiue Legion coiitiuandiren.

Das zeifît Martial: er erwähnt den Chattenkrieg schon 2, 2; den Aufstand

des Saturuiilus 4, 1 1 (iiu Rückblick 7, 7, 3. 9, 84)^ die Aoninge des dakisoheo

Krieges in Bach 5 nnd 6 (1, 22 gehSrt nicht hieher); die aarmatiscbe JSxpedition

ednnn im siebenten Bueh.

s) Die 67, 11 vgl. 12.

*) A, 1, 7. TOIemont Nete 8 «her Domitinn. JL Friodländer de temporibus

iOrorttm MarUalii (KSnisiberger Programm 1862} S. 7. 8.
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aa^tenie BehauptuDg, das» Hartials Gedichte bis Ende 102 hinab-

reicli«D, nicht mit der oben (S. 43) angenommenen Zeit seines Todes.

Es wird daher angemessen sein über die Piililicationszeit der drei

letzten Uuili»T Mnrtials — die Epigramme aus der Zeit DoniilKiii.»

liegen diesen Uutersuchiuigea lern — hier das ^öthige in moglicbster

KOrie beizubrinr^en.

Um Tom Sicheren aussugeben, ist die \ eröfientlicbung des. elften

Bodies von beiden Gelehrten ohne Zweifel richtig in den Anfiing der

Regienmg Nenras und zwar m die Zeit der Satamalien, das heisst in

deo December des J. d6 gesetzt worden. Nerra hat sein drittes Gonsnlat

anf das J. 97 wo nirhi angetreten, so doch bereits dazu sich designireu

lassen (ep. 4V. dem l' n i lienius, dessen Ermordung; durch die Pratoria-

nerMilte 97 zu der AdojjtionTraians im Herbst d. J. führte, ist das Buch

gewidmet; auf Traian wird mit keinem Worte hingedeutet; das Ihich

mit seiner selbst bei Martial beispiellosen Frechheit stellt sich ausdrück-

lich unter den Schutz der Licenz der Saturnalien (ep. 2. 6. 15).

Dass auf das elfte Buch die zweite Bearbeitung des zehnten ge-

folgt ist*), haben Friedlflnder und Stobbe ebenfalls richtig erkannt;

wenn aber der letztere die abermalige Herausgabe anf Anfang 99 be-

stimmt, so dürfte dieselbe vielmehr Anfiinp oder Milte 98 zu setzen

sei«. Nena kommt nicht mehr vor^), wohl aber Traian (ep. 6), und

es werden sogar einzelne der von diesem ausgegangenen \ crffigungen

erwähnt =*); also ist das Ruch gtsrhrieben nach Kervas Tod und als

Traian nicht mehr blofs Kronprinz war, sondern bereits regierte.

^ Das» die nns vorliegende eioe solche ist, sagt der Dichter selbst ep. 2

(nota legres quaedmn . . . pars nova n/f/if>r pril). Wenn es d.ipopf^o 12, 5 heisst:

Long-ior undecimi nobis deeimùftw l I
i Iii ttiiatus Itibor rst et hrevo mnnsU (so

nach Haupts einleuchtender Verbesserung,' statt rasit) opus: plnra Ir^ant tacui

haec le^0 tu, (\if'Xfrr: forsau et illa Icj^es, so hat Sjohho v,nhl mit Recht

dieji gefasst aU Begleitgedicht zu ciaeiu blui»& dem Kaiiicr übersundten Aufzug

aus den Büchern 10. 11 , worin vielleicht die ärgsten Zoten woggelassen waren.

D«as das Gedidit 12, 11, dardi das PartheDios eraocht wird den 'brovù l^tBui

den Kaiser za aberreiclieD, mit dem fuDÜen sasaaiiDeiigehSrt, ist eioe wabr-

scheinlielie Verandiiiiif Stobbes, die er ucbt wieder bStte fallen lassen sollen;

danadi ist also der Kaiser, an den die Sendung ging, Nerva, «ad fülle dieselbe

vor die Erraordang des Parthenios im Laufe des J. 97. Dass diese Abkiirsiing die

voUsländigeo Bächer nicht ersetzen sollte, sagt der Dichter selbst.

-) Denn ep. 72 aaf ihn und nicht aof Traian xv bexieheo, sehe ieb keinen ge-

nagenden Crand.

^ Ep. 2 t vgl. mit Fiiniu.s paneg. 42. Aber dass der betrclTcode Krla.ss erst

nach Traiaos Rückkehr nach Rom ergangen sei, folgt aus Pltnius Worten nicht«
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Aber dass es vor dem Schluss des Jahres ($eschriebeD ist, geht meines

Erachtens daraus mit Bestimmtheit hervor, da» in den einleitenden

Gedichten, welche nach Martials Weise immer in der muiittelbaren

Gegenwart stehen^ Traian noch am Rhein erscheint, während es fest-

stdit, dass derselbe den Winter 97/8 in Germanien am Rhein, den

Winter 98i/9 in Pannonien an der Donau zugebracht hat. — Daxu

pahbi auch, dass darin das zweite Consulat des Frontinus ge-

nannt wird'); denn Frontiuus erhielt sein zwtiits Consulat von

Nerva^), fungirte also entweder im Jahr 98 oder wahrscheinlicher

bereits im Jahr 97^). Andere chronologische Indicien finde ich

nicht^). — Dies Buch ist bekanntJich herausgegeben unmitfelhar vor

Martials Abreise von Rom nach Spanien, welche danach ebenfalls in

das J. 98 zu setian ist; das Geschenk, das Plinras dem Dicbter vor

seiner Rfickkehr in die Heimath machte ,
gehört wohl gleidifalls in

diese Zeit. Hervorgerufen wird dasselbe zunächst sein durch das

neunzehnte Epigramm dieses Buches, womit ursprüuglicb Martial dem
Plinius sein elftes Buch übersendet haben mag.

^) D«r INektcr ladet aeine Frewide auf nlfsigei Wein ein nit den freilick

rwàothtÊtn Worten 10, 48: lagommf qua» bit Froniùw eatutih firima fü&,
Haiift Terbcflsert trima and bemerkt daxn: *Mma mit Heinalns, der aberfwU
* nickt kitte antasten sollen, statt einfach den Jakrgang nein«« Nomcntaoera an*

'zugebeo, nennt Martialis das jabr in dem er fit feinere zongen trinkbar war.

'seitdem ist er nocb älter und beffW geworden, zwar sagt Atheoaeas i f. 27 1> ô

'fî^ Nnt'utt^uvnç àxtutLH rc/r y«î nno frotr n^'iTh nntifioç ^(nn\ andere aber

'na Ii ate u es wohl nicht so p'nau. derselbe Athenams sn^ft vorher vom Sabinen

*ùsib hiâv émà i/iijri'^fi'^'; Ttii faOui uf/tn -:if-vir/.vA^)r/.u, lioratius aber Carm. i

*9 beni^ms deprome (jimdi-imum Sabtmu <> ThaUaixhf, mrrum dintn. der land-

'mann aberEpod. 2 47 trinkt hcurigeo.' Un l ruatiuus nicht der epunynie Consul

des Jahres war, so kann er hier nur stehen, weil sein Consulat in die Monate

der Lese fiel, vermvtblick In der Weite, dien die Weinlese nntar dem Conrnl

Firontinos, nie Hnrtinlii dienet Epigramm tehrid», die letzte vorbeigegangene

wer end er nito die Freunde einladet nnf einen na letzter Lese drei Jnkre nit

aad to eben trinldwr gewordenen Wein. War alte Frontinnt im Herbat VI vm
sweitea Mal Contai, to gekSrt dat Epigramm in den Winter 97/ 8.

Plinina paneg. 61.

3) Borghesi BoUett 1853, 187. An 96 ist niebt wohl za denken, da Nerva

die für dieses Jahr von Domitian bereits vollzogenen Detignntionen tckwerliok
É

catlirtbat; auch sind die Consuin Hir d t. d J. bekannt.

*) In dem Tonsiiî Paulus des zehnten Kpif^ramms erkennt Borghesi (opp. 5,

53T) den 1-, \ etHus Paulus cos. tttff. im J. M; was an sich schon nicht prosse

\Va!irsrh( inlichkeit hat, aber vor allen I)iii|;e» üesswegco zu verwerfen ist, weil

d.is l^jiij^raram einen ordiimrius fordert {lauri^erù annum qui fascibus iatras).

Da UU5 die Eponymen der Liste alle wohl bekannt sind und kein passender Paulus
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Da» das zwölfte und letite Buch der Epigranuiie in Spanien and

nach dreijftlirieer Pause pnUkirt ist, sagt der Dichter in der Vor-

rede. Es (tthrt dies, wenn man dabei von der Umarbeitung des zebn-

ten Buches absieht, auf den Schlnss des J. 99; wenn man die zweite

Aasgabe des zehnten Buches mit in Ansatz bringt, auf das J. 101.

Die letztere Annahme hat schon an sich die grofser« Walir^du in-

üchkeit fär sich, da nach der Angabe des Dichters das zehnte Buch

m iw«fter Bearl)eituttg zum gröfseren Theil aus neuen Epigrammen

bestand. Sie ist aber auch die einzige, die sich mit den sonstigen

dvoaologischen Herkmalen in Einklang bringen Usst — Dieses

Bneb, ?on dem bereits alternden Dichter in Spanien zor Feier der

Ankunft eines banptstSdtisclien FVeundes in wenigen Tagen (pauftt-

stmt's diebus) zusammengestellt, trägt einfn anderen Charakter als die

jjl riijen; es steht weniger unmiiu ll ar in der Gegenwart und enthält

manche Epigramme aus früherer Zeit — so neben einem auf Traian

(ep. 8) auch solche auf Nervn (ep. 6 vgl. 5) und Farthenius (ep. 12).

IHe Zeit der Herausgabe hängt im Wesentlichen ab von dem im

dritten Epigramme erwähnten Consulat des Stelh^. Dieser, bei

Stalius und Martial 5fler genannt als Dichter, daneben auch als Quin-

dedravif^ »acri$ faenmdi» und bereits unter Domitian als Aussicht

habend auf das Consulat*), ist sicher nidit yerschieden von dem L.

Amin Ii US Stella, der nach einem bekannten Patronatsdecret der Ge-

meinde Ferentinum*) mit L. lulius Marinus am 19. Oct. eines der

früheren Jahre Traians, bevor dieser den Titel Dacicus annahm , also

Tor dem J. 103, die consuiariscben Fasces geführt hat Die nähere

Siek darin indet, m bleflbt aichts übrig als die AHUlime, étM Martitlis Uer nicht

êem wirUiclea Nauen gesetst liat Aveh befreifk aan woU, wariiiD gerade die-

ser Paalos des Martialis, der lehibige ud sdt feiner Serviiitit den GISenten

Ceneerrens naebende reiche «nd vornebme Hann, «ntnàbneweiie paeodonym

ift. Chronolegiich itt anf keinen FnU etwas mit llua aninfnagen.

*) Stobbe fiiMt die eoniumaeiaina Mumii ieiSdSa vom dreQSbrigen Ver^

weilen in der Provinz ; aber dietùiUitinacta des Dichters lieft nicht darin, dass er in

Bilbilis lebt, sondern darin, dass er den Ladnn^ea der Muse widerstrebend feiert

Noch willkürlicher ist die Annahme, dass das Dedicationsscbreiben vor diesem

Bncb einer älteren und kürzeren, nicht der uns vorliegenden Bearbeitung angehört.

') Ihi'jt . . . Rovtnm nunc perc^Ti'ne Uber .... graHirrp Siibura^ atliß naU
iUic consiiiis alta met; laurigeros habüat facundus ütella pénales,

») SUlius süv. 1, 2, 178. Martial 9, 42.

*) Orelli 784. Die richtige Beziehung dieses Décrets haben Boi^hesi Ballett«

1644, 120 uod Ileazen Aooali 1844, 40 dargetban.
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FeBtsteliuiig dieses Jahres kann nur daraus entoommen verden, dass

jener Ehrenbesehluss gefiisst wird in Folgie des auf die neue Alimen-

tarinstitution bezOglichen Amtes, das Traian dem T. Pomponhis

Bassus übertrug. Die Institution selbst geht , wie schon gesagt ward

(S. 101), auf Nerva /iii fick; Traian scheint sie erst nach seinem Ein-

treffen III liaiicii in der zweiten Hälfte des J. 99 energisch in die

Hand genommen zu haben'). Die Ernennung des Hassus zu dem

fraglichen Amte kann auf keinen Fall vor die zweite Hälfte des J. 100

gesetzt werden, iheils weil vor Bassus schon Cornelius GaUicanus

in derselben Gegend die gleiche amtliche Stellung bekleidet'), theSs

^) T)aranfführeDderPtne^ricusde$PIioiasundDio.HenseiiaDD. 1844,11. 13.

^) Borghesi Bullett a. a. 0. ood nach ihm Henzen a. a. 0. S. 40 meinen,

duss Gallieanus vielmehr auf Bassns gefolgt sei, aber gewiss mit Unrecht. Diu
die am Schluss der Tafel von VeVIa verzeichnete obligatio prnodinrum facta

per Comelium Gallicanmn älter ist als die Ilnupturknnde, ist ovidcut, da in jener

Traianas bloss Gennanictis. in diesrr Gennanicus Dacicus heisst, auch io dieser

jene mchrlarh vorauspesptzt wird (Uenzen ann. ÎM4, 12). Die Hiiuplurktindc

aber setzt uicht blofs die durch GaUicanus, sondera auch die durch Pompunius

Bassus abgeschlossenen Alimeotarverpfändungen voraus (3, 12. 53) und nennt

diesen in «weiter Stelle (3, 12: äedi§ßto tMiigaH tt ù quM ante CmwfHtu Gtßi'

eamu ei Pompaniut Bouw o6%mmvnQ, wofür doch nicht wohl ein anderes

Moment als die Zeitfolge bestiininend gewesen sein kann. Aneh war Cornelias

GtUicnmis bereits im J. 83 prStorischer Legat, also sedmdkn Jahre splter ein

Mann in vorgerSditem Alter, wie er fnr diesen Posten gefordert wird. —
Ucbrigeos fehlt es bisjetit noch an einer bestimmten Auskunft über die Beschaffen-

heit der von GaUicanus und Bassus bekleideten Posten. Borghesi ood Henzen

nehmen an, dass Traian sie als jiraefecft aUinrntonim mit der Fundlrung dieser

Stiffmipen in Italien beanftrogt hat, so dass diese Prüfecten nicht, wie die spä-

teren des Aliraentarw esens, auf einen der durch die Italische We^eordnung j^epc-

bcnen Sprcnpcl 'v^I Dig. 32, 41,5: fuiidinn in Ipjßia) beschrankt fjcwesm seien.

Dafür spricht allerdings die allgemeine l'urmcl des fcrcntinatischcu Décrets

{demaudata cum ab imp., qua aetemilati Italiae suae prospexit) so wie der Um-
stand, dass fiassns sowoU in Veleia wie in Penmtiavm in dieser Beatehuog thätig

gewesen xa sein scheint. Andrerseits aber steht es fes^ dass die Fnndlmng der

Alimentarstiftangea groppenweise erfolgte and es scheint damit die Annahme

sehr nah« gelegt, dass, je nachdem die dafür bestimmten Gapitaliea lisaig

wurden, die verschiedenen Regionen Italiens dergleichen Stiftungen erUeltea

vnd also die Verknüpfung dieser Geschäfte mit der Wegecuratel nicht erst fiir die

Beaufsichtigung dieser Stiftangcn eingcfölirt worden ist, sondern schon von der

Gründung selbst herrührt Damit könnte man weiter in Verbindung briogeo,

dnss wir unter Traian einen Curator der aeinilischen Strasse nicht, wie sonst

dnrrhaus, priitorischeii, sondern coiisularischcn Hänfnes linden (S. 47 \. das

\*iirde sich erklären, wenn damals mit dieser (Kuratel das \> ichli^e (ieschäft der

t'undirung^ der Alimi'Dtarstiftuo^eu verbunden war. Eine sichere i^ntscheidung
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UDci bauptï^âchlicb , weil lias^us uachwcisiich nuch wenigstens am
Ende des J. 99 als kaiserlicher Legat von Kapi^nfiokion und Gala-

üen fuBgirt bat*). Somit erfolgte die Bekleidung des Bassua mit

dem AJimentaramt nicht vor Ende 100 und wahneheinliclier ent in

dem J. 101. Das Gonsulat des SteUa nnd Mariniu kann hienach,

da im J. 100 svischen den Gonsulatra des Plinius und TeituUus im

Sept und des Âelianus und Sacerdos im Dec. sich ein weiteres Con-

suJpaar nicht einschieben lässt, frühestens in das J. 101 gesetzt

werden. Andrerseits aber wird auch an diesem festzuhalten sein;

wird wohl erst duiia sich gcbca lassen, wtuo der AiuUtitcI des liaüsus oder âet

ütflücauuä irgendwo zum Vurschciu koinmea «olite.

^ ikhtt T. Pomponiasllassofl ils Legaten vod Rappadokien und Gatatleo hat

6. Perrot (deGdlaHaprov6wiaRinnana?%ri» 1867 p. 110 tg.) die erhaiteoenNack-

ridUen verstSadi^ xosammeagestellt £« gidit von ihm eine Inschrift aas der Ge-

gmid y9m Aokyra (Ballett, 1862 p. 6S » C. I. L. lit, 300), welehe den Traiao die

Titel M. pot p. p. CO*. II beilegt, alsoy da Traisa im J. 98 zum «weiten,

im J. 100 zum dritten Mal Consul uar, dem J. Ü8 oder 99 angehört; rcrner

eioe beträchtliche An/.ahl von Münzen (Eckhel 3, 190; Mionnrt 4, 412, 33—35.

413, 45. S. 7, nü3, 35. 36. 609, 57. 58; Borghosi Biilh-tt. 1S44, 120 und

frpp. 2, Ui). In Bmehung auf diese habe icli mich der l nlcrstiitzunr 'irr ccstcn

Autorität auf diesem Gebiet, des Hrn. NN aiidinjrton, zu erfreuen gehabt und gebe

Im folg^euden da<j \Ves»'Mt liehe seiner durchaus auf Autopsie der fraglichen

Münzen bernUcndeu MitiliiHungen wieder. Pour ce qui regarde l«s mcdailieit de

Pompo/iuis UassiUf celle de Vannée \é\ de Domüien n^est pm^ d'une lecture

certaine i l eJcempUiire décrâ par Mionnet me soêMê flutoiw Un IB^^Ladat»

16 de Domämn «si cvrfoûie. — CMb de Nena eH ceiiame, — La pièce 4e

Trajan^ frappée a dearie {Müwnei CappatL n, 45) aoee 6ni*BACCOY-
€T' r, Meitt^Argie\ se trowte au Cabiiuis ta teciure en eet eertaine, IHe

Mtaies dieses Sutlkalters reichen also vom 15. Jahre Domitians his sum drittea

TniiBs; et fragt si^ indem weitw, von welchem Neiyahr diese Jahre zählen.

Wach der von Eddiel und Ideler gebilligten Ansetzung Bellcys (mrm. de PJcad*

des inscr. t. 35 p. 62*)) beginnt das kappadokische Kaiserjahr mit dem 13. Dec;

Waddington dagegen setzt dessen Anfang auf den 22. Sept. Er bemerkt, dass die

hochslen auf den Münzen von Caesarea begegnenden Ziffern seien für Titus III;

für Domitian XV Î für Antoninus l'ius \\1\ : für L, VerusVII; für Septimius

Severus XVIII ; für Macrinus H. Ces monnaies de Macrin, tngt W addiugton hinzu,

qiti sont assez nombreuses pour la seconde année , tandis que je n'en connais

pas pour la première^ montrent qu^on comptait probablement à partir de l'equi'

noxe d'automnef commencement habituel de Vannée en ^sie Mineure. Dass fSr

Pins (10. Joli 138 his 7. Marx 161) 24 Jnhie geiShlt werden, setst wenigstens

dns ausser Zweifel, dass das Neiyahr swischen den 10. Jnli and den 7, HSrs

ait. Daaadi würde Traiaas drittes Regiemngqahr, wenn als das erste der

ZeÜraom von e. 28. Jaa. hie 22. Sept. 08 betrachtet wird, vom 22. Sept. 90 hia

Ml 21. Sept. too lanfta.
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denn während anderweitig dieser Ansetzung nichts im Wege steht

lässt sich die AngabeBlartials in Betreff der dreijährigen Pause nur unter

dieser Yoraussetzuiig aufirecht halten. Dass Stella das Consulat schon

wirklich angetreten hatte, als Martial sein Buch nach Rom sandte, ist

nicht erforderlieh; es genügt, dass die Designation erfolgt war; nnd

da die Herausgabe des Baches im Winter oder im FMhling erfolgt za

sein scheint'), so wird man dieselbe in die ersten Monate des J. 101

setzen dürfen, nachdem die Namen der am 7. Jan. 101 designirten

Consuln in Spanien bekannt onlra waren. — Dazu sliirimt recht

wohl, dass Bassus in dem vierten im J. 105 herausgegebeoen Buche

des Plinius als ein bejahrter Mahn geschildert wird , der nach rühm-

licher Amtsfuhning sich von den Geschäften zurückgezogen hat^;

ermuthlich war er knrz vorher von der Leitung des Ahmentarwescns

surflckgetreten.

Ist also das lettte von Martial herausgegebene Buch im FirfiMing

des Jahres 101 erschienen, so hindert nichts seinen Tod, wie oben

geschehen, in eben dieses Jahr zu setzen.

BEILAGE D.

DIE ORDENTLIOHEN œNSULN DER J. 103. 104.

Die traianische Clnonologie hat Horghesi in seinen netiesten

Untersuchungen in der Weise aufgefasst, dass als erstes itegie-

rungsjahr der Zeitraum von seiner Ernennung zum Mitregenten

Herbst 97 bis zum Tode Nerras £nde Jan. 98 betrachtet und sodanh

von diesem Todestage an die Jahre weiter gezählt werden, so dass

der Kaiser hei seinem Tode im August 117 Im 21. Regierungsjahre

stand. Diese Zählung wird jetzt allgemein als die richtige betrachtet

und auch von mir ist dies noch in diesen Blättern (2, 61) Ivürzlich

geschehen. Indess ist es mir seittlem sehr zweifelhaft geworden, ob

niciit bereits Traiao, wie sicher sein Nachfolger that, seme Kegie-

^) ßurghesi setzt das Coosulat des Stella in 102, es scheiat «ins kf int'ui an-

deren Grunde, als weil er für 101 bereits sechs andere Consuln na r[] w eisen za

kSnnen meinte. Aber abgesehen ilavuu, dass diesf Iben gröl'stentherlii mit l nrecht

in dieses Jahr gesteilt sind, steht es nichts weniger als fest, dass das Coiunlat

in dieior Epoche nidkt bereits drei- odersweinoMtlidi wir, alao acht oder twilf

Conmlo mal das Jahr koanea.

Ep. 1: kam nec mtUoa esf.

smrcâiM mwrtf fotemguo se reifUbUcof fMrnHu daotM ^Mkrtt,
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niüg.sjahre vielmehr vom 1 . Jan. an, also die Zeit von Herbst bis Eude

97 aJs das erste gezählt hat. Der effective Unterschied beider Ansätze

ist, wie man sieht, mir gering; ausser im Januar üaUen sie im Ergeb-

niss immer imammen. Doch verdient der Gegenstand wohl eine

iiDg^ende Erörterung, da er mit einigen der verwickeltsCen chrono-

Ifigttcban Fragen dieser Epoche in engem Znsammenhang steht.

üeber wenige Jahre in der römischen Zeittafel herrsdit so Tie!

Streit wie über die Jahre lU3 und 104. In unseren handschrift-

hchen Listen sind dieselben ali>o verzeichnet:

C h r (p n n iz r a p h

V V 11
'} 4 :

103 Traumo V el

Maximo II.

104 AfiUM UH

Idatias:

Traiaint / et

Mauntno,

Suburmo II §t

UareéBo,

Paschal-
ehr o n i k:

T{)i<turov Avyov-

aiov to ë nuà

Prosper:

Tt'utano / I

Maxituo.

Smi9ekmttt€t

Sur« iL

OirkmdMàr-
ee89.lUttçxûlou.

Sehen ^^h\ wie billig, von den Ausschreibern des Prosper, Cassiodo-

rius und anderen späteren Chronisten, ab und zählen Idatius und die

Paschalchronik als aus derselben (juehe gellossen nur einmal ^ so

hieiben immer noch drei, nach allen sonstigen Anzeichen wesentlich

ima einander nnabhängige Verzeichnisse , von denen zwar das des

Prosper arg int»polirt Ist — wie denn aach hier zwischen 103 nnd

104 ein gefälschtes Consulat steht —, dagegen das erste und im

Gamen audi das zweite sonst sich durchaus als glaubwürdig erwetssn.

Von diesen hier durchaus öhereinstimmenden Zeugnissen in wesent-

lichen Stücken unci namentlich in dor Reihenfolge der Consuhiti' ab-

zuweichen, ist im äussersten Grade bedenklich oder vielmehr schlech-

terdings unzulässig. Vichts desto weniger geschiebt dies jetzt durch-

aas in der Weise, dass man Traians fünftes Consulat in 104 statt 103

und umgekehrt die für 104 angegebenen Eponymen In das J. 103

tenetst Die Urheber dieses kühnen Platawecbsels sind Neris und

Fabntti, insbesondere auf Grund einer Hanze, in der Traian Gtm,
iheieiu ff. f. TIlAnp, III! cot. //// des. V p. p, heisst und die aller-

dings mit der überlieferten Liste in keiner Weise in Einklang zu

linngen ist; denn wenn Traian das fünfte Consulat 103 Obernahm,

tw) kam ihm aU cos. des. V, das heisst in der zweiten Hfilfte des J, 102,

nach jeder Rechnung die sechste, nicht die siebente trihunicische

Gewalt zu. Aber die Münze ist nichts weniger als gut beglau-

bigt: sie steht bei fickhel und noch bei Cohen auf die Autoritit von
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Vafllant') und wird ohne Zweifel bei Seite zu werfen sein^. —
Grftfiere Schwierigkeit als diese Münze macht eine erst in diesem

Jahrhundert in England zum Vorschein gekommene Urkunde, derschon

obon (S. 42) ei wiihntc Sold.ii*'M,il)-,<:hi("d Yom 19, Jan. M\ Lahn lO

Maximo II Q. Glitio Alilio Agricola II cos., in dem der Kaiser be-

zeichnet isl als Germanicus Dacicus (rib. pot. VII imp. IUI cos. V.

Offenbar ist dies das in unseren Listen mit Traiano V et Maximo II

bezeichnete Jahr; wir sehen hier, dass der Kaiser bereits vor denn

19. Jan. niederbiegt und seinen tapferen Waflengef&hrten Glitius

Agricola an seine Stelle gesetzt hatte, während der andere Eponyme,

der nicht minder ausgezeichnete General Laberius Maximus, aus der

zweiten in die erste Stelle eingerückt war. Sowohl die ältere An-

nahme, die Traiaiis iiibuiiiciselie Gewalt von Herbst zu Herbst zählte,

als auch die spatere und der Wahrheit nälier kommende, die ihn die

Jahre seiner Alleinherrschaft von IServas Tode an zählen liess, fanden

in diesem ^Document die unumstöfsliche Bestätigung der von Xoris

vorgeschlagenen Inrersion^), und nach ihren Ansätzen folgerichtig;

denn die siebente tribunidsche Gewalt lief für jene vom Herbst 103

bis Herbst 104, für diese Ton Ende Jan. 103 bis Ende Jan. 104 und

^) Eckhel 6, 415; (iuheii méd. desetnp. 2,83 d. 539. Allerdings sahon diese

Miinrp auch Xoi-is, Fabrotli uiul Masson. der sîp sopar seihst besats (.1. 1U2§2);

aber sie küoueit, wie aueh lù'khd uiclit leu|;iK't, durch lalsrhe nder verlälschtc

t.\emplai'C f^etäuscht wordeu seiu. VVaddtugton, den ich wv^cw dieser Münze

befragt habe, hat sie cboafalls nicht gesehen und bezeichnet sie ;ils verdächtig.

— Die iinzweilelhatten Münzaufsthrilteii Genn. Ir. p. f I it/tp. IUI vos. fill

des. uud Germ. Bac. tr. p. I II imp. Uli cos. y sind in Ordnung. In der

eroteren AnfschrUt giebt zwar Cohen p. 57 n. 354 für eine der drei Varfetatea

(mit der fitzendea Fortuna) Tti-P' Vll statt TR'P'KI nach den Exemplar

des Periser Rabiaets; aber Elberliiif {publications de la toe. de Lwvemtourg' 20,

131) heaeri^t dagegeo: *ineia Exeaiplar liat deatlieh daoii folgt elaeSdileife,

'die matt ieiebt für eio zweites / halten kann*. Cohea hat dem freüieh wider-

aprocheo «od versichert, dass das Pariser Exemplar noxweifelhalt TR P f^H

habe (daselbst 22, 53). Indess die Münze \\ ürde in diesem t'ail vereinzelt unter

lavterfleichartigen mit TR - P - f l stehen und oberdies das einzige Denkmal seio,

Dacicus neben der U\ pot. f 'll fehlt, so dass man guten Grund hat bei Elber-

lings Lesuiif? stehen /u bleiben und, wenn auch die von Cohen richtig sein

sollte, darin einen SteinfieJfehler zu erkennen.

2) Die Inschriff Oreilt 78IJ, auf die Eckhel sich weiter stüt/t, macht keine

Schwierifiki it im hi . seitdem der Anfang des sechsten tribunit ischcn Jahres nicht|

wie Eckht l Ihat, ih Jeu Herbst, sondern in den Jaiiuai des J. 1U2 pesetzt ist.

^) 6u z. Ii. üui(^iicäi in den gesauuucitcu Schriften 3 p. 70 uud viele Andere«
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es konnte also das Datnm des 19, Jan. ir, fM»f. VU nm anf 104 be-

logen werden. Dies ist auch die Unache, wesbalb diese Hypothese

bd allem Schwanken Aber die traianische Chronologie unwandelbar

festgehalten worden ist. Aileiu die unöbersteigliclie Schwierigkeit

jener Umstellung bleibt dabei bestehen; diese wird nur vormiedpn,

wenn man Traians zweite tnbuniciscin' (lewalt vom 1. Jan. 9b und

somit die siebente Yom 1. Jan. 103 an zählt. Aisdana ist von dieser

Sehe alles in (hrdnong. Doch darf nicht veïschwiegen werden , dass

hiebei andere, wenngleich bei weitem geringere Schwierigkeiten sich

«theben. Einmal liegt unlengbar ein Anstofs in der Incongruenx der

tribunidflciien Jahre zweier gleichzeitig die tribunicische Gewalt füh-

renden Berrseher: Tiberhn sowohl wie Titus haben als Caesaren ihre

tribumcische Gewalt von demselben Kalendertag gezahlt wie Au-

gustus und Vespasian. Allein dir^ell r Incongruenz besteht für i\ern')

und man begreift die Ursache diest r Verschiedenheit. Uie iit-kieidiing

von Tiberius und Titus mit der Miiregenischaft erfolgte nicht im

Drang der Umstände und konnte also sehr wohl, wie es an sich na-

türlich war, auf den Antrittstag des regierenden Kaisers gelegt wer*

den; anders dagegen Terhielt es sich bei der gleichartigen Erhebung

Neroe und Nerra gar hatte alle Ursache diejenige Traians, nachdem

er sie im Spätherbst 97 beschlossen hatte, nicht bis zum 18. Sept.

zu verscbiebeD. Vor allen Dingen al>er ist dies«* Incongruenz eine

unabweisliche Thatsadn- niid vernia{; keine i Kombination Nervas und

Traians tri])unicische i.ewallen auf denselben Antrittstag 7.u bringen.

— Ein ernsteres Bedenken erwecken die Namen der beiden Consuln,

die die Listen für das J. 104 nennen. Von diesen ist der erste unzwei*

ftlhaftdeijenige Suburanus, den nachPlinius^ KaiserTraian eine zuerst

TOD L. lulius Ursns Serrianus (cos. // 102) entschiedene Grimmalsache

nochmals zu untersuchen anwies; derName ist beildatms richtig über-

liefert, anderswo in Urbatras, Surianus, Suranus verdorben*). In dem

zweiten erkannte Borghesi den L. Neratius Marcellus, den Bruder des

Hermes Î, 58.

') ep 7, H, 10. 11.

^\ Borghesi gciirieb früher (Bulictt 1851, > drin Jalirc 103 das zweite Coo-

culat des L, Lirîiiias Sura zu, so dass dieser, der uo/Aseifelhaft dreimal Coosul

gewesen ist, die drei ordentliche» (luu^ulate 1Û2. 103. Iu7 bekleidet ttUtte. Allein

spatere Fuode zeigten, wie er »alh&t noch aoerkaont hat (Annali 1860, 440), dasü

Sws im i. 103 eit. Ii, Im i. 107 to*. Iii, um erstes Coonilat aber kein ordest-

liete» genraMm nod dmMn Jtkr «st nicbt bekannt igt.

BraMia 9
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bekannten Juristen Nenitins Priscus, was zo dem von Hareellus im

J. 129 bekleideten zweiten Consulat sehr gut passtnnd «nch sonst alle

Wahrscheinlichkeit für sich zu haben schien. Allein mit dem oben Ge-

sagten ist es nicht in Kiiikl ni^^ zu bringen. Denn eben jent s enghsche

Diplom nennt als Legaten von üritannien den L. Neratius Marcellus : ist

dessen Dalum, wie eben gezeigt ward, der 19. Jan. 103, so kann der

Haicellus, der am 1. Jan. 104 und zwar damals zuerst die Fasces ge-

fährt hat, nicht mit jenem Legaten identisch sehi, faUs man nicht

gegen alle Wahnchehdichkeit annehmen will, dass Tralau das Ober-

commando der britannischen Legionen einem Pritorier übertragen

habe. Man wird also auf die Combination dieser beiden Marcelli ver-

zichten miiüscu; WAS «cN\iss, zujiml h<'i einem in so vielen vornehmen

deschiechiern geln luchiichen UeinanM'n, weit nrnidt-r bedenklich ist

als jenes Durcbeiiiaixlervverfen glaubwürdiger und mit einander über-

einstimmender Listen.

Trifli diese Erörterung das Richtige, so folgt weiter, dass über-

haupt neben Traians if. poL III (J. 9d) nur das zweite, nicht auch

das dritte; neben ir, pot» /F (J. 100) nur das dritte, nicht das vierte;

neben A*. poU VI (J. 102) nur das ?ierte, nicht das fünfte; neben If.

pot, XV (J. IM) nur das fünfte, nicht das sechste Consulat Tra-

ians stall [latt ist. Dass unter der grossen Zahl der Inschriften Traians

einige begegnen, die ge^n'ii diese Hegel zu fehlen scheineii, kann nicht

befremden; indess die derartigen mir bis jetzt bekannten Steine')

sind alle von der Art , dass ihre Lesung keineswegs hinreichend ge-

sichert ist. Fortgesetzte kritische Sichtung des vorliegenden reich-

ttchen, aber bis jetst wenig ravertiissigen fiiateriab kann hier alleinm
sicheren Ergebnissen fSAiren.

Als GoroUarium des Gesagten ergiebt sich, dass der erste dadsche

Krieg, der im J. 101 begann, nicht erst 103, sondern bereits 102 zu

Ende kam. Wir linden in den älteren Denkmälern dieses Jahres {trih.

pot. VI) Traian noch bezeichnet als imp. //-), welcher Titel ihm und

Nen a zugleich im J. 97 erworben wurde (S. 117); bis dalün also hatte

Traian als Kaiser noch keine militärischen Erfolge errungen. Die Be-

zeichnung imp. IUI erscheint zuerst auf Münzen mit ir. jp. Fi cos. Uli

In der Inschrift Grat. 24(î, 7 = C. I. L. II, 2352 hat die alte ücber-

liefcruDg tnh. pot. Ilff ms. III/, aber Nie. Antonio las blofs (v> . . . . Ancfc in

deo In»chriXtou aus ir. pot. I. N 2487 . 6261 «chwoakt die Le«iu^.

') / . iV . 6262 . — Orelii 7b3.

m
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des, Y die also sicher der zweiten Hfilfte des Jahres 102 angehöien;

und die Uebernahme des Consulats am 1. Jan. 103 ist, da Traian

dasselbe nicht abwesend zu verwalten pllegte, ein sicherer Beweis

dafür, dass er damals in Worn zurück war. Eben darauf fübrl mit

nicht minderer Bestimmtheit die Auszeii hnung der unter ihm com-

mandirenden Generale Laberius Maximus und Glitius Agricola durch

die Iteration des Consulats im J. 103. — Hiernach würde es aa

sich in der Ordnung sein, dass Traianos den Titel Dacicus be-

reits Ende 102 flbeniahm; nnd wenn die Münzen^) echt sind, auf

denen er diesen Titel neben cos. //// führt, wird man dies festhalten

nOssen. Indess dagegen spricht, dass die alexandrinischen Hünzen

am dem sechsten Jahre Traians nach ägyptischer Rechnung, das heisst

29. Aug. 102 bis 28. Aug. 103, den Kaiser blos Gennanicus neuneu'')

und dass es meines Wissens keine sichere Inschrift gieht, die den

Titel Daams mit dem vierten Konsulat verbindet. Tusore numisma-

tischen Freunde werden uns daher einen wesentlichen Dienst leisten,

wenn sie die keines Falls ausserZweifel stehende Echtheit jenerMünzen

einer gründlichen Untersuchung unterziehen, liehrigens ist auf die

Flrage, wann der erste dadsche Krieg endigte und Traian zurückkam,

die Feststellung der Epoche, von wo an er den Titel Dacteos fOhrt,

nicht weiter von Einfluss; nach Traians sonstigem Verfahren ist es

wohl begreiflich, dass er nicht auf die erste dessfnlli^e Bitte des Se-

nats den neuen Siegeslitel annahm. Der zweite dacische Krieg be-

gann sodann wahrscheinlich lO.^S und endigte 107; wenigstens sind

es die Inschriften aus diesem Jahre itr.p. X/), die zuerst den Titel

imp, VI zeigen, ohne Zweifel wegen der kurz vorher erfochtenen

Siege in Arabien und Dacien^).

Noch mag bemerkt werden, dass Nerra nach den ghiubwûrdig-

sten Zeugnissen die tribunlcisehe Gewalt vom Tage seines Regierungs-

^ BeUel 6, 416. IMnilw mit^* ///feUca und wir wissen uieht ein-

mal, welcher radere Slbg neben dem dicisehen Traian in dieser Zeit m
Theil ward.

Cohen méd. des «np. 2, 15 n. 78. 79 nteh Wieity ond £ciJiel.

Eckhel 6, 4M
*) Freilich fehlen uus bis jetzt luüehrifteu mit imp. / (denu die der Hrürke

von Alcantara kommt aus besonderen Gründen nicht in Betracht) mul rl^cnso

meines Wissen» Inschriften mit der Ziffer des J. lOH it rib. pot. A} ; du- MoglRhkoit

ij»t aUo nidit au:>gc^chloii«en, dass dieser zweite Krieg schon im J. 106 zu Ende

Ub. VsL oben $. 49,

9*
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antritts 18. Sept. 96, also bei semem Tode Ende Jan. 98 die iweite

gezählt hat. Dahin gehören zahlreiche Mänzen mit tr. // imp. II

COS. Uli ') und ähnliche Inschriften^), welche des Consulate wegen

sicher in das J. 98 fallen. Doch pfbt es vielleicht auch Inschriften

aus diesem Jahr mit der tr. p. III: so iuhrl iür die jetzt verlorene In-

schrift vom Forum des Nerva die bessere tebcrlieferung auf trib.

potest, III imp, II cos. IUI und auch ein Meilenstein aus den ponti-

nisehen Sârapfen scheint die gleichen Ziffern aufzuweisen'). Sollten

diese Ziffern sich ebenfalls als authentisch ausweisen, so wird ange-

nommen werden müssen, dass entweder schon Nerva selbst in sei-

ner letzten Zeit beide Rechnungen neben einander angewandt oder

vielmehr, dass Tralau, wo er nach Nervas Tode die von diesem an-

gefangenen Bauieii mit dessen NanieM bezeichnete, sich dabei der von

ihm selbst befolgten ZähU^ i-f^ der Hejrieruiigsjahre i>edient, also

Nerva vom 1. Jan. 98 an die dritte tribunicische Gewalt beigelegt hat.

Die incongruenz der tribunicisclien Jahre des Hegenten und des Mit-

regenten konnte eine solche nachträgliche Ausgleichung allerdings

herbeiführen.

Diese Auseinandersetzung war geschrieben , als mir Herr Wad-

diugtun d«Mi Aidaiig einer vor kurzem von den» englischen Architekten

Herrn Wood in Kphesos gelundrnen Iiisc hritt rnittheihe, die end-

lich die vollständigen ISainen der Ordinarien des J. 104 authentisch

feststellt. Die Datirung lautet : ^e^ti^ ^tzito ^ovßovgavw ro ß'^

TtW. ffiedurch ist es zur Gewissheit geworden, dass der Consul

Marcellus des J. 104 Yon dem Legaten von Britannien 103 L. Nen-
tius Marcellus durchaus Terschieden ist. — Was die beiden jetzt mit

ihren ganzen Namen bekannten Personen anlangt , so weiss ich über

Sex. Altiiis Suburanus dem obm Gesagten nichts beizuffigen. M.

Abimuä Marcellus ist ohne Zweilel ein Sohn oder Enkel des gleich-

Eckhel 6, 40'J.

Eioe vou dieiton (Labua epigr. Bresc p. 4) h^hù ich in firetfda selbst

^seliea.

Orelli l U. IbO und dazB Heazeu p. 1. 77, besonders aber ïio^si le antiche

meeotte p. 4b fg.
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namigeD Gansuk 54 n. Chr.*); im Uebngen wird aacli er aieloes

Wissens nicht weiter genannt.

BEILAGE E.

DIE ADOPTIONEN DES GÂMILLU8 SGRIBONIANUS UND
DES KAISERS NERO.

Uoter den S. 72 aufgeführten Fällen doppelten Geschlechts-

DanMiism dem eisten Jahrhundert n. Chr. wird man den Consul des

J. 33 n. Chr. Tennisst haben, der nach Boighesi^) M. Furios Camillas

Ainmtius, später auch noch Scribonianus hiess und der leihiiche Sohn

dee Consuls 6 n. Chr. L. Arruntius, der Adoiitivsohn des Consuls

8 n. Chr. M. Furius Gamillus gewes«^! sein soll. Aber die UehprUefe-

ruüg fuhrt zu anderen Kri^»'hniss«'n. Wo Camillus als (Konsul des

i. 32 ü. Chr. aul" gieichzeiUgeii lloeumenleii genannt wird und sein

Name nicht gelöscht oder weggelassen ist^), beisster CamiUui Arrun^

tmi^) und ebenso in der DaUrung bei Sueton ; dieselben beiden

Namen mttssen auch in den später gangbarenConsnlarfssten gestanden

haben, da unsere abgekürzten Listen, die bekanntlich den loteten Na-

men der vollständigen Tafel ausniwählen pflegen, diesen Consul nicht

anders kennen als unter dem Namen Arruntius^). Dagegen heisst er

in den neugefiindenen Arvalacten vom J. 38 in denen er fünfnial

{^f'iiannt ist, beständig M. Fnnns Camillus und diese Benennung liehrt

wieder auf fint'ni srhoii liHri^MT}»ekannten Fragment derselben, welches

seine Nomination au die Steüe seines gleichnamigen Vaters betriirt und

nach Vergleichung der neu gefundenen Tafel auf den Kaiser ('^liguia

und das J. 37 besogen werden muss^. In der Erzählung heisst er

1) Aagnhriiift kendelt über üm «nd sein GeseUrnkt Boif^ opp. 3, 350 fg.

^ AmuUM huHMo 1850» 306. Um folgt JVipimrder n Tadtas 0, 1.

«) S« Crem 669. 4033.

^ 8« die TesMrs G. I. L. I, 769 — Hemen 6165 mA die badiriftra

I. N. 2270. 4607.

Otbo 2.

') Oirono^aph von 354: Arruntio. Idatios: /fnmtiUo. PaschalcfaroBik:

jif^wxiov. 0ci Prosper nnd seinen Aaaacbreibern feUt dies Consulat.

Henzen annali 1867, 229 Z. 4. 13. 20. 27. 37.

*) Maririi Taf. XÎI: \bnp. C. Caesar 4u^ist]us Gennanicus [p. p. fratribus

Arvalibvx coUpiris] suis [Auiutem. In hrum M. Furii] CamiUi M. Fulrwm Ca-

nuUum fiitum fratreni ytrv]alcin coäegam [vobis noi/iino]. Die Ergiur/.ungen

rülirea weaentlidi von Marioi her, nur das« er das Bruchstück auf Claudius be-
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bei den Hbtorikeni, sowohl wo saines Consulats wie wo seiner Statt-

halterschaft in Ulyricom und seines Todes (42 n. Ghr.) gedacht wird,

Furius Camillus Scribonianus^), auch Camillus Scribooianus ^) oder

blofs Camillus^) oder blofs Scübuuianus*); sein Sohn bei Tacilua')

Fui'ius Sciibuuianus. — llienach fehlt i's durchaus an Beweisen da-

für, dasä Camillus die beiden Gentiiicia gieiciizeitig geführt hat; nach

den damals noch bestehenden Regeln wird man vielmehr annehmen

müssen, dass er im J. 32 sich Cîamillus Amintius, im J. 37 und später

M. Furius Camilhia genannt hat. Vermuthlich war er der leibliche

Sohn des Consuls 8 n. Chr., Proconsuls von Âfirica 18 n. Chr.*) H.

Furius P. f. P. n. Camilhis, dessen Tod nach dem oben Gesagten

wahrscheinlich un J. 37 erfolgte'), und wurde sodann adoptirt von

L. Arnmtius, der durch Vermöf»en wk liurch Ansehen in den spateren

Jahren des Augustus und den truhen'ii des Tiherius fast den ersten

Platz im Staate eiuuahni'') und wohl in der Lage war den Sprössiing

eines altpatricischen Geschlechts an Kindesstatt zu gewinnen. Dass

der Adoptirte sein Geschlechtsoognomen nicht als Cognomen, sondern

als Pränomen fortführte, ist gegen die Regel» dass die Adoption dem

zoßeii hal. Da der jüngere Catnillu.s schon im Jan. 38 als Arvale fuo^irt, Cali-

gula aber am IS. März 37 den Thrun bestieg, so gehört das Fragment, in dem
vor (iiVsfin ßripff dos Opfers vimii !7 Mai und davor citirr Codptation (vielleicht

dcrjcuiKfii des iumkmi Kaisers) Erwölioun^ pcschij-ht , in das Jahr 'M . Dasa der

ältere (>ainillus nicht zu den Opfern des Tiberius gehörte, deutet Tacitas

(2, 52 H Iv) im; wahrschruiiich starb er nach Tiberius, da Tacitus in dem erhal-

teuen Theile der Aunuieu seines Todes nicht erwähnt. — Vgl. auch Uenzen

6290: ThalmutM M. Furi CamäH ab hotrifiis).

<) Soflton CUnd. 13; Dio 60, 15.

*i Tacitai aao. 6, 1 ; Dio 68, 17.

^ Tacitns «nn. 12, 52; Snetoa Claud. 35, Otb. 1,; IMo 60, 15. 16.

Tacitiii hilf. 1, 69. 2, 75; Pliai» ep, 3, 16.

') Ana. 12, 52.

Tachas ann. 2, 52.

^ Ein anderer Sohn desselben ist, nach Borghesis \'ermuthanß, deijeaig«

L. Furius M. F. CamiMus, der, seiner Grabschrift (Gral, 912, 8) zufolge, zwölf-

jhlirii: starb; eine Tochter die \ or der Vermählnn^r, vermuthlich gegen Ende der

Kegicrunf; Vupusts, ftesloriieoe f{r;iut des (Claudius, die auf einer Inschrift

(Orclli TlTt) MrdiiUina CarniUi, bei Suetnn ((llaud. 26) fj'ria )fe(iiillwa, cut co^-

nutnen et Lariullnr erat, p g-merf antiqno fliefntnrts heisst. Doch ist weder

Idar, warum sie aul der Inschrift Ctnnäii sUtt taiiuUi /"., noch warum sie bei

Saetoa Lioia heisst.

_ ^ Taeitua ann. 1, 13 aad teoat
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kiude den \ urnameii ilfs Adoptivvaters gii'bt, aber iu dieheui falle

wohl erklärlich, da die Amintier zu den eines Cognomen entbehrenden

Geschlechtern geboren and also die Benennung L. Âinintia& Camülus

der Weise des Hauses, in das CamiUns eintrat» nicht entsprochen

haben wArde. Nachdem Stun und Tode des alten Airuntius im J. 36

kurz Tor dem Ende des Tiberius ist es begreiflich, dass sem AdoptiT-

sohn den Amintiemamen fidlen liess und wieder auf seinen ursprüng-

HcfafD Geschlechtsnamen zurûckgrifT, der dann nuf seinen Sohn sich

ven rlit«^. Der Ursprung des Beinamens Scnbuiiiaims, den die

Denkmäler bisher wemgstens nicht ergeben haben, isi ganz unklar.

Wenn oben (S. 63) von der Adoption gesagt wurde, dass sie, -

wo sie mit ?oller rechtlicher Wirkung auftritt, das alte Agnationsver-

hlhmss sentArt und demnach auch in den Katserinschriften nie ein

anderer Vater genannt wird ab der adoptire, so mag es nicht flber^

OOssig sein hinzuiufilgen, dass auch Nero in dieser Beziehung keine

Ausnahme macht. Bdtanntlich nennt derselbe in der ofßcieUen Titu-

latur als seiiKtii \ ater den Kaiser ('laudius , als seinen Grossvafcr den

Gertiiduicus, als Ur- und Urur^mlsvatci dt-n TiImm iu^ und Augustus^).

Als Vater erscheint also der adoptive ; dag«^}j;en sind in den cnü'ernteren

Graden die leiblichen Ascendenten verzeichnet , nicht die der Vater-,

sondern der Mutterseite, hier aber wieder mit Rücksicht auf die Ado-

ption, so dass als Grofsvater der Agrippina, der Tochter des Germa-

nicas, Tiberius, als des Tiberius Vater Augustus genannt sind. Dies ist

alles der Regel gemäTs; man hat sich nur daran zu erinnern, dass die

Adoption nur auf die Agnation wirkt und nur den Vater Sndert, nicht

aber die Mutler: si filiuui adoyiavtt im
y
bagt i^aolus^), uxor mea Uli

*) Tadtos 6, 4S.

^ Aaf ZütgflLm koBineii nicht blors figiùUÊê CanuUianae, spaterbin in kaiser-

liakeni Besitz , tandem aoch als deren frühere Eigenthümeria eine Amodia Ca-

mûla CamiUi vor (Borghesi a. a. 0. S. 306), ffills die Lesiinp richtig ist. Ist

dies rinf Tochter des Consuls 32, so s<'hlit'sst ihr Manie dem früheren Naiuen

des Vaters sich an; CamiUi wurde anch hier für CamiUi f. stehen, was freilidi

sonderbar genu^; ist.

') So auf der Arvaitutel Mariui XV und auf anderen Inschriften (Orelli 727.

728. 732. 3311). JEckhel 8» 367 hat sich hier in zwiefacher Weise arg versehen:

einmal indem er mf Orand tob Iwehrlfteo des Nero lolins Gernanici f. (Orelli

WS} den Rniier Nero Clmdiiia beaeholdigte sieh fiUachlioh for den Sülm des

Genuniens Cnesnr nosgngeben zv haben; nweitens indem er anf der Arviltafel

gsmnnfe»' CSmoHk n^poë als 'NeiTe des Gennaniens* 'fefasst and die so nahe

liegende Benehnn^ anf dea vlterliehen Grorsvatmr iUMndken Imt.

*) Dig. 1, 7» 23.

*
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matris foco non e$t\ neque enim agnascitur ei; propter quod nec cog-

nota «INS fiL Also auch nach der Adoption blieb Nero im Rechtssinn

der SoiiD seiner lelblicheo Blatter — wobei ee gleichgültig ist, dasa

die Agrippina xugleieh die Gattin aeinea Adoptivroters war— und der

Descendent seiner mütterlichen Asoendenten. Dass politische Gründe

ihn dazu bestimmten in den eutTeniteren Graden diese statt seiner

Täterlichen zu utMiiieii, ist freilich evident. Wie Caligula als leiblicher

Urenkel des Augustus den nach Erbrecht ihm gleichstehenden leib-

lichen Enkel des Tiberius in der Nachfolge auf dem Thron verdrängte,

80 ist ohne Frage Mero unter anderem auch als leiblicher Ururenkel

Augusts dem ihm nach Erbrecht ebenfalls gleichen leibHchen Sohn

des Clauditis in der Thronfolge votgezogenworden. EssinddieRechts-

titelder joUschen Dynastie, der neben denQaadiem besser It^timirten

Descendens nicht Caesars, sondern Augusts, die in dieser merkwür-

digen Titulatur voriiegen. Aber mit den rechtlichen Vorschriften ist

dieselbe in voUälaiiüigem Einklang und nichts dann anumai als die

ÂuswabL

B£1LAG£ F.

UEBERSICHT DER GONSULN 96—117*).

96

«7

849

850

Jan.l DonitXVI
Sept. 18 Nervt I

Sept. l»f«iervaU

Oet. Traiitaus 1

(imp. II; Germa-

aicuü)

Jaii.l

Oct. 10

Jan. 1

DioST.M. Vgl.

MW. IS^Mjluat. 1,61«C. MmHu9 ratmu
Ti. Csties Proate j

M. Odpamiiis Flteeot \

*

tus in ^

fU9UI
Sex. Tnlias Fronti-

nus II ?

. . Domitiiis Apolli-

naris 8. 87 A. 4.

P. Cornelius Tacttas 8. 3ft.

6. 38. TgL Aaadi daU*

laai. UtQi 44S.

8. ISO.

*) Z« Gnade lii^ die Borglieaûdie Liste, AaageacUoaees find wter Aadeni

Arrias AatoDioos U (S. 46), Sabtims (&46 A. 1); CaeUua ClenwM (S. 97 A. 1); Valerias

Panlintts (S. 45 A. 4).
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9S ^bl
I

8»3

i

Jan. ! Traianas II

[paier jxitrinf^)

Jaa.a.K :\erva t

J«i.l Tnuaaulll

Jan. 1

Dee. 11

Jan. 1

Imp. yarvaAugUê'
tut ir

[Imp. Nervo Traumtts

'T. Flaviui» Libo

. . Vestricias Spu-

rittM n?

I.

. Vettiie Proenliu

P. laliitt Lapflf

i^. CortuHut Ptdma

. Q. Pebina Barbanie

iaa.] Traiiniu IV

Aug. 14 \ A. CaectUue Pa«.

101 854 ian. 1 TraiuiaaV

118 855 Jan. 1 TtetmisVI
(iap. nn)

Sept.

Uee.29

Jan. 1

Oet 19

Jan. I

StlDOS

Ti. It!!iii>- FVrox

Imp. IS'erva Traiamu
Aug. III

Sejc. fulius Fromti-

ttUS III

Imp. Nerva Traiaous

Aar. 10

. . Vestrieiaa Spa-

rinnam?
. . Aeutiiis Nerva

€. PUnioB Gaedli«

Secondas

C lulias Coruntn«

Tcrtullus

1 L. Rosoiiis Aeliaona

/ Maecius CcJcr

/ Ti. Claudius Sa« erdos

i Imp. !Vervü Traianu*

I Q. Articuleiu* Paetu*

i L. Ammtiw Stella

I
L. Iilins MarinnaCae

f
eilios Slnplex

L. idendiu Sum I! J

iL. ivUuM Urtuê Ser-
[

I
vümus II

^

(Im Fabioa lufeua

6774; TgLPliuiu»

ep. 9» a, ai.

S. 40 S.

8. 3» A. 5. 8.M A. 1.

Uagvdniekita Kililto.

dipIOB.

«07.

8.M A 1.

ä. 45.

S 40 A. 2.

8. m A. 1.

8.91.

S 91 (TgLS. 76 A. 4).

S yi.

iieuMn 5068 (wro nach

Kenien» MiUbeilung II

liiatar PAETI tii«lit auf

dMB8l«Dat«hi).a6M.

AnoaU IMO^ UO.

0«Ui 1446; XaMX.
V. 31»,
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Jahr

D.

Chr.

Jahr

d.

St.

(Varr.)

C 0 n s a 1 n. Belege.
Jiltre.

103 S56 Jin.lTraianusVn

(Oacicus)

104
j

857

10Ô SÔ8

Jan. 1 Traiaa.VIII

Jan. 1 Traiao. IX

i«n. 1

Jan. 19

106

107

108

109

850 Jta.lTVuamtX

Jan. 1

Ja«. 1

il3

860

861

862

Jan. 1 Traianii.H .\J

(imp. \ i)

Jaa.1 TNiaa.XII

JaB.lTraiaB.Xm

Jan. 1

Jmii 12?

Joli 14?

Jaa. 1

Aar. 12

Jaa. 1

Juni

Jaa. 1

Imp. Nerva Traianus

Aug. F

aàmnu //

IQ. Glitlns AtOios

AfricokH

ML Appaleius Proculus

Ti. Caepio Hispo

. . Rubrius Gallus

. . Baebius Marfr

, . C Cncrilius Strabo

I

SeJT .4ttiHs S iramtsII
\

I M. Jsinius Mai cellus \

Ti. lulùis Candidus

IHariu* CeUus

C. AttUa» A. Mtuê
Qtiadrattts

G. lalins Baiana

I Ga. Afiraaiaa Dexter

I^CmtnAtêCommoéku

Auréiuê Ammu
! ( TUS

Tuccius Cerialis

L. Mioicîus Natalis

Q. Licinins Silvanus

GraDÎaauii

Acilius Rufîis

L. Ucfnitu Suva III

Q. Sosius Senecio II

C. MiBieiaa Pondaava

I CVetteaaia» Saven»

Ap,Anmu» TWteiiäf«

Gûûuê

|ir. AtSiiu MêHHut

Bradua

p. Aelios Hadrianos

' (später Kaiser)

' M. Trebatî"" Priscus

l'auiiaus ?

1^.
Curnt'liu.s Palma II

. . ßmlfiut TuUus

Inaohr. tob CIm im Nona*
tluil (Labu Ginlio Iü-

gonuo p,42): P^p. K«]t-

VII [Traiajno [Cttesii^

[Au« (J]cnii. [D»«.Vlir.
La[berio] Il oos.

HanMU M4S.

8.U A. 4.

S. 45 A. 5.

8. 45 A. 4

S. 4« A. 4.

S. 19S.

8.7«.

an A. 7.

8.4«.

s. 44. 4T. M.

iaJ. lOSodar iO?. 8.41

A. 5.

S. 48.

8.4«

8. 4«. 90

.107<

tOSw

Ueiuea 6840. 7166.

8.46 A. 5. ImJuiudtaJ.

lOK oder 109; aickt îm

JuU,wi»8.47MaV«f

Mh«B MiffBffeb«» iii.

8.0S^

Bnghail opp. 1, 4M.
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jaiir Jaiir

St Jähr.
0 0 n 8 u 1 o.

110

ni

11}

113

114

863 Jau. I TraL XIV

864

P. Calvisitts Tullns

B « 1 e ( e.

( im J. 109
'

i L. Annius Largus
( A. 6,

Ser. Scipio Saieidie-

iiOt a. M

S66

867

lib

m
868

869

117 870

JaD.lTrdao.XV

JaB.1 IVaLXVI

Jao. 1 Trat XVn

Jan. 1 Trai. XVIII

(•ptimua)

Jan. 1 Trai. XJX

Jao.l'MaB.XX
(PaitUeu)

Jaa. 1 Tnd. XXl
(t Auf. II)

5118.

Jaa. 1

Jan. 1

Jan. 1

Jaa. 1

Sept. 1

Jan. 1

Jan. 1

Sept. 8

Jao. i

Jan. 1
J

nus Orfittu

Febr. 11 \ M. Peducaeus PrUci-

mu
C. Calpmüu Pim

I

M. rêttùu JMana$
f

i«» »; Oidli um.

imp» IworVO i lviÊmmm

\ L. PuhUîins Celsut

I C. Clodius Critpmus
j

IQ.

Ninnius Hfuta \

P. Mmilius Fopiscus \

L. Lolliaoua Avitns
j

L. Messius Rusticus
j

L. f 'ipstwtus Messalla
\

M. Vtrgûùmu* Pedo

L* iMHia ÂéUamu
yêim»

6007*.

Nigw
Hull. ïaM» 111.

TH. MÖHNSEN.
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ANALECTA.

LXI. In Sophodis Tnchinib inde a v. 351 nnntiiis coromenta

Licbae ita coarguit,

%<t4utv lÂywftoç tèvÔQog eîaijxova* èyd,

noXktop naçérttav ^açTvçwVj tag ttjg K6Qr^ç

tavtrjç fKaiL Âeivoç Evçvtdv ^' ^'Aot

%ijv vipiTtvçyov OixaliaVf ^'Eçwç âé viv

^àvoç x^eûiv ^él^usv aixftàaai taôe^

ov %df$i ^vâoïç ovâ* èn^ ^Ofupdàfi népuip

loTQSVfiOW* ovô' 6 ^imoç 'Icpkov fiédoç'

^ Wrr Tea^dhaç aSroç efutalUv Xàyei,

ad ttltiiniiiii TersuiD sdioliastes adscripatt %àp içùnct avt^g àm»-
cä/ÄBvog tàpopfia Anw 6 ^Ixoç. pn^venint hanc expUcatiooem

com alii tum ipse etiam Hermannufl. sed nt primaria sit In antece-

dentibus amoris notio, tamen obsciiriiLs ita ciicitur, prafst^iuin cum

remotius iliud amoris vticabulum nan in adfectus signili( atirme se

contineat, sed dictum sii^'Eçioç jnôvog v^écSv. itaque rectius Liobas

repudiare dicetur ea quae aotea professus erat bine Ërfurdtius ov in

o, commodim etiam Schneidewinua in ü matare volait sed wiUa

opus eat matatione. Sp vw naçwoaç didtnr qoaai antea non iU-

yanoß praficeBsiaaet, aed Ad/oy. nulla est autem orationia, nimiram

Graecae, obscuritas: nam quod aimiil didtur Xtyei addach nos nt

X^ov cogitemos. non pauca similiter a Graeds dicta sont ffjpdç ra

orjfiaivofievov. sic in multo breviore sermonis ambitu Tliucydides v

47 scripsit tolg ôi ßorj^ovaiv nôliç
îJ

iitunovaa t^oq^x^kü

èftayyûilaaaw ßoi^^^tüv, xaè àniovai xarà tavtâ, ubi

podturo est quasi antea non dictum esset toig âè ßotj&avWt sed
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UUI. fix Adonide Dionysii Athenaeos n p. 401 hos Terms adfert,

aéa/Qùif htfiélsw ài^Qov itkÔ9iv

ersu priino docti homines ti)v scripserniit. praeterea nihil prolatmn

memini quo depravalissima verba possint videri esse correcta. Her-

werdeno Exerc. cri t. p. 77 haec, ut ait, teniplare iibuit,

Wfiq>wv vno OTnjXvyya t7]v avtàoxsyovy

tnç nléiat^ dnaçxàç dnQo^iPidio^i,

avayçov itotü» Mlaiov faôdiiffw t^Xvm.

ae«l ehumodi temptamentb vereor ae an emendandi in ludendi levi-

talnii Tertator. praeterea nt per linguae leges sic did potnerit, non

cndünle tarnen eat quemquam ita dtetunim ftiiaee ubi ultro aeae

ofaferebat baecmelior oratio, aïç nXfitn* ènéçyf.iat^ d-x.^o&wté"

^oftai. non dicam me omnia quae in his versii)Uîj corrupta sunt

pari prul>al)iliiate emendasse , sed partem certe veri adsecutus esse

Biihi videor cum conieci Dion\*sium scripsisse

WfAfpùv vno o/djkvyya ri^v avtoineyw

ovayQWf dnifékeiov ê^^qov, xAoviS^

àithàç T ànaçxdç dxço^ivtdÇiOfitu.

INodom» Sicolns nr 22 %w yoQ èy%wqiw %i»à tmnfyév^ h wtç

Äfft tovç noSaç dvttrtd'irai
%fj lAQuéi^udi, nai nçoarjXovv toïç

èfyâgeaiv. scholiuii m Ari>ioj)hanis IMutum v. 944 e&oç ijv rovç

yh^Qwvxdç riva ayçctv fuçoç ti rov S^rjçœ/névov
y

rj xr^v xéçjô-

X^v fj nôèa, nqnGt]kovv naaadX^t èni tivoç àivÔQOv sîç avTÎjy

Tîjv vXtjv TtQÔç ziftrjv fijç Siéçtéfiiâoç, Rhianus Anth. Pal. vi 34

Tè ^onaXov %f rittvi xai ioßoXov Ilokvatvoç To^ov xai xdrti^

tcvaâe nta^^fe néôaç Kai tatkap pûçvvw htavxhiàv Ta

wvdfxo» B^êp S^téifXi^ âwQa ovayQêaiaç, quo minns antem

de waibns Dionyni Herwerdeno adsentiri potni eo magis, postquam

cognoTÎ, sine mora profitendnm mihi est eum p. 74 praeoepiaae d'êoéç

quod t. Il p. 332 iii Criliae versibus scripsi.

LXIU. Vereor ne noadum recte emendata sint quae caprarius

Theocriti ni 27 ss. cantat,

fyrufy ftçdv ox' efioiys ^^fivafiivqf ei q>iXé€iç fie

oèâè tà trjXéfiXov nor^uJ^crro to nXardyijfta,
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scribebatur oiim oxa fiBv fiSfivafiévo) ^ eoque pertinet recentius

ficholion, i>t€ mifiûw d-éhovtàç fwv kaßeiv. probavit hanc ex-

plicationem Brunckiw staUdique qnaerendi tc) periculum fodendi

ngnificatioiiem. repetuntur haee in Thefituro Stepliani t t p. 1107, i

Hullo quidem alio eiemplo addito. nêqae mîram est: nam quod

inepte statoitur non potest confirmari exeropUs. itaqne cam scho-

liastae et Brunckii interpretationem non posse adinitli intellegereni,

emendandum esse olim junavi versum Theocriti eademqne Meinekii

fuit sententia. nunc earn opinioneni depouo. nam t-i iicel Latine di-

cere cogitatui mihi an me amares et Germanice als ich daran dachte

ob du mich Hebtest (neque negabit quisquam Ircere), quidni aimüiler

Gneee loqni potuit Theocritus? quaerendi sig;nificattoneui non ipaom

iUud continet ^sfiva/i/i^, sed nasdtur ea ex addito ut saepe fit

similiter, oeterum eßotyt non aptnm est, ut rede scrlpsisse Tideatur •

Ahrens $xer ftoi fis^vafiévi^ : ipsa enim codieum menda hoc magis

indicant quam quod oiim scribebatur oxa /uct- (.leuvafiivaf. quod
^

aulein Meineliio postquam alia tf inplavit denique visura est scriben- ^

dum esse ox* è'fÀOiye èaij^év(i) aut fr/a ôtôaaofuévcj ei <pi-

Xéeiç fi€ , id ut esset experietUi mihi num me amares
,
neque specie

mutationis commendatur neque sententia verbi. sdo enim fuisse qui

Uli veiho praeter notam et consnetam etiam experiundi vel sciscitandi

significationem tribuerent, sed rede id fecisse nego. nam quod Od« zvt

316 dicitur ^ot cm ywalxaç lyù Méaad'ai ayw/a nihil •

aünd est quam Mao IS nmUtTt» noiore, neque inquirendi sjgnificatio

isto verbo rectius attribuitur quam cum dicunt ïa&i esse etiam esh-

flora (luoniani Suphocles El. 40 ita loquitur, av luv fioldi' oiav

ot y.ai^ng fAoc'cyjj zio^uov aacj TiSvd* lOx^L nàv %o êgio/aevov^
(

'Oftojg av ùâcjg i^fiiv dyyeili^g aa(pij. neque magis in Od. xix

325 äonjaeai aut in Orphei lith. 312 ôa^fiêvai alia quam nosoendi

signiGcatione dicta sunt mox Trorcfioforo to ftlatdyfjfia consen-

sus Ubroram tuetur. ex paucis enim neque fide dignis codidbus ad-

fertur funifuidfiww nXoxdyfiot» quod m inpressis exemplaribus

Hsdiohmensibus et Aldmis legitur. conmemoratur id etiam in scho-

lüs, sed, utAhrens recte statuere videtur, non ab antiquo aliquo

interprète, verum a Zacharia Calliergo, istis, ut videtur, exemplaribus

uso. TtoTiua^âfÀivov passive sensu dictum olim non nullis placuit,

liodie nemo jÜud probabit. pl;i( en' polest et placuit Meinekio quod

Scbneiderus scribendum esse couiecit, ovôè to n^léqtiXov Tcori"

fwiofiéi^ nhmaffflmf, tarnen repudiandum est: &ctum est enim
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HAD antiquae et traJaticiae scriptune mutatiooe, sed coDiectone m-
peradditur coniectun. qaod vetens Ubri habeot legit etiam Aga-

tfaiaa» am epigramma (Anth. PaL t 296) primiis eontalit Toopiiia,

'BSàn Tr^X€g>ilov nXmayijiactrog vi%ha fiéfiftaç Faatéça fAWf

%ffOv ^a^ara xwavfiioi, "Eyviav œç (piXéeiQ fit, recte autem ad

etos iUud norefna^ccro to nXatciYrjpia Ahrrns rediit, etsi in Phi-

lolu^'u VII p. 431 iipque aptissinus txeutpiis liriiiavit neqiic dinn intpr-

preUlur uQOorjyeyy.ev, ctTiéôoxfv
, àneiéXeoev, unam prolulit ex-

plicationero , sed dues, quarum altera falsa est, altera noo adcurata.

aed iilecebra, quae inpactasonum edit, rectissime diet potest inpingere

crepitum. proximo tefsu miracula fecit Ahraos com recepto luntini

exemplam 8xn erron siTe pessimo commento acripeit all' t^taç o-

fioU fiûïïi néxsog lla^ua^cbo^i;, idque in praebtioiie minomm quae

ediditezemplariiiin ilaexplicnit/7r;^Xty of^al6g, euh&uipkmuuiÄeiH

que platagonio imposito el percusso sonum non reddens.* viderint phy-

sifi nil III tidrndum sit iiovai; isti doctriiiae, quae mihi quidem absoua

adnioduui esse videtur. sed pMo, non reddat somim cubitus si planus

est: nihiio minus ilia absurda sunt, sic enim caprarius quod non

aonuit iUecebra naturaJi causa ipse explicare innpteque infelix Signum

cooqoefmCiir. deinde naii néx^oç feni nequit, licet meliom aane

libri habeant ànu^ rtwi contra quod olim scribebatnr éna-

, 2^ mnl n&in anctoritate caiere videatur. aed ^ror/ cum genotiTo

• coniimctam a sententia abhorret, quae datinmi postulat, videturque da-

tivus in genetivum temere mutatus esse ut tolleretur hiatus, vitiosum

hunc hiatum esse iudicat Meinekius p. 35b; sed post iota dativi hiatus

rjuJlam habet reprehensionem multaqueeius exemplallermaiiiius attu-

iit in Orphicis suis; praeterea hiatus Uie in Theocriti versu tit in cae-

sura booolica. illud autem Meinekius rectissime intellexit, caprarinm

cabîtuin suum absurde dioere énaXàtf» itaqne p.472 scribeodum putat

esae aXl* ii^wç éftidàp natl na%90Ç ^^utçéi^, postes Aiit qui

(kalU^ piueferret, quod minus etiam probo* si enim quaerünus quod

rei maxime oonveniat, adparet €^wç esse sk sAie Muhk ea est pri-

maria et plane necessaria sententiae pars, ad quam pertinere debebat

quidquid adderetur. scribendum igitur esse existimo

êXX* avTioç crxaA^ frort nâxsï i^ëf^ta^âv&r}.

interpretantur vocem iiiam grammatici propter Honiericum àxaXaç-

Qilxao ßa^i^av ^Sàxaavoïo, schol. II. vu 422 wtakoifQêizao'

^aéxwç wi Ttqémç ^éovroç' dualoy yè(^ vo rjavxov JJyovaiv.

Apoiionitts in hsÉoù p. 20 27 étutlet^ti^* ffQéwç fétop" éMAè»
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yàç to tjovxov. Etymoiogirum p. 44 29 à/.aloç. e'ativ ?;xa to

Tjçéfia' èx tovtov yiverai naqayu)yov tjiialog, wg ntfinw né/4,-

TtsXog, xai apa äyekog xal ayyeXoç, wi xtnâ avtnokqp dtta-

Xoçy 6 ^<nfXOÇt ioç énaXoç ofiaXôç xS^aiifMç ôfiVsfWi, %è âi

^aAof nçofra^foSvP9rmp lôç néaaaloç Kdßalog Tâwwaloç*

iK v&v ùvp dsutléç yip9rai "ôxaiUr ngogéan^^ ifri tot r]avx(tfÇ'

ht TO0 oh éxalé ylverat ânaXaçQBitrjç, éç na^ %^ non^xrj

cntaXaççeitao ßa^vQQoov 'Qneavolo^'., àvti tot i^avx^Ç

^éovtog. particulaiu ilJani versus aytaXd Tzçnçéwv Hesiodi esse do-

cet Vossiaaus Gaisfordii codex monuilque Üiiiheius in Cydipp-i p. 40.

Hesychius àxaXaQeltao' änvfidvtov^ nq^wg ^éovtog et a/.akôv'

ijavxoyf Ttç^ovy {.laXaxév, sed memorabile est quod idem Hesy-

chius babet axoAa* mpoq^a, V^X^> yenie emendationi dxalä

mutile commeotam ^nala Schmidtitts addidit est autem atffo^

adcuratissima et Terissima iDterpretatio: neque enim dabitabimiis

ànaldv ad eandem radioem referre ex qua âxéwp et cnafv nata sunt,

illud autem nemo negabit, in Theocriti carmine aptissimam esse banc

sîgnificationem tov dxjfôçov. randi iu vocem Meinekius in Analectis

criticis ad Äthenaei DeipnMs<iji}iistas p. 218 restituere vult in vtrsLbui»

Sosicratis. leguntur apud Âtheuacum xi p. 474% ^Wa^x^onr^s Qti-

Xaàélgtoiç

X$fn^ 6è xvQtolg fyyMiaa xvfiaaiv

dispticuit TON» exünio lutltSg post ttQautg inlatum: quare xal iioht-

xc(>ç olim scripsit, nunc commends! xàmahag, quod Resycbium inter-

pn^lari dinl nonfoQ, ua).a/jôç, ijOv^iog. ai(jiii à/.ahoL; non inveui-

tur apud Hesychiuin. niilu vulctur ne(juc haereiiduiii esst- in nçâwg

xai xaXîiÇf quod est fere n^âuiç Aai avoxrifiovoig^ neque (XKaXwç

tttto tribui posse comico poetae. sed Theocrito àxaX^ tidentius re-

tribuo. Theognostus enim in Crameri Anecdotis Oxoniensibus t n

p. 49 16 baec didt, wMtkaqitn^ç^ é ^a^iaç ^ém' dwàkd» yâç

nana 2ixaAo2g ^isv%w, Sieuk» cam commémorant potest ipsnm

flium Theocriti Yersicdum in mente habuisse. iu soient grammatid

Âoolicam aut Boeoticam dialectum in eis oomnemorare quae in

Sapphus aut (.urinnae versibus legerant. ceterum non opus est ut in

carmine Tlipnrriti srribatur ày.aXôv. nam cum in crepitu efficiendo

non illecebrae tantum, sed bracchii etiam cui mpingebatur essenl par-

tes, potuit n^ypi^ç non minus quam tiiXé^ikov did dxaïÀg. in dis-
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ponendis cannmts lUhis pericopis nuper conpliirea vaMe ahidnati

buul: cam rem hie perscqui nolo.

LXIV. Clemens liomauus qui dicitur in Kpistula ad Corinthios

I 6 p. 9 Hilg. haec scripsit, si libro sane pervetusto qui epistuiaa

iUas conservavit credimus, âid ÇrjXoç difax^eioai ywaîxêç Ja-

yatâsç xai JiQ^at aixlofiota ôeivâ xoi wfâoM» nad^oîaott

kni %è» ttimêtûç ßißaiw êçàfwif xofifyri^at^ «cri èlafiop

yé^oQ Y9inHâoif al aa^wûg atSfiagi, Danaides üb» et Dircas

Ha expUcat flefelios, 'nemioem latet temporibus persecutionum nral-

tos martyres ad spedacula, ad cruentos ludos, ad bestias esse dam-

aalos, e. gr. Ignatium Antîochenum. quid mii uin, .si in hidis scenicis

complurcs feiniuae Christianae [M'i"souani Ihixe» induere coactae et

sic morli crudelissimae traditae suntt Dircen autem ab Amphione

et fratre eias Zetho coruibus tauri alligatam fuisse labttlae tradimt.

aliae virginea aea mulieres Ghristianorum fortam antetfttam necaban-

tor Danaidamm auppUcta ad cnidde plebia apectaculmnaiibire Tarta-

riqoe poenaa repraeaenlare debebant, et sic ante neceiii ipaam diulins

et nnütifarie crudabantor. einsmodi martyres nomine Danaidaram

et Dîrces tum a fidelibus tum a paganis insignitas esse dubitare vix

possumus.' non i.iiHinii si;iriii(()s ludos» sed otiam itrratum iiiud

Danatdarum coiidonabimus llt( ()Ni<.'o qui fortasse numquam legerat

quae Bentleiuâ ad UoraUi Tyndaridarum adscripsit, at non condona-

bimus ine)i(ias. ne<pie enim cnideie spectaculum» aed ridiculumet

absurdum exhibutssent mulieres aquam in pertusum dolium ingeren*

tes. non mnlto autem melius est quod Hilgenfeldius scribit sibi suffi-*

cere <iuod Christianae martyres Danaidum et Dircae craciatus re-

praesentare visae sint nam Dircae cruciatus perpetî martyres pot-

erant fortasse dici (neque difficile est hoc doctius exornare), cum

Daüaidum poena, id est cum labore perpetuo et irrito, sed iû-

cruento, marlyrum supplicia nullo modo poterant conparari. accedit

quod schptor banuu epistularum non solet fabularum cogoitio-

nem iactare. praeterea si illud Javatâêç xai Jigytai toleramus,

oratio arena est sine calce: desideratur enim oiwei Tel simile quid*

rectios olim emendatione opus esse intellectum eat. neque enim

potest dnbitari quia intempestiva fabularum memoria librarinm per-

turbaient, probabilttts aliis Davisius scribendmn esse coniecit ayval

t8 -xai âinaïaiy sed ue hoc qiiiilaiii veri satis simile est. ôl/miuc

quiilem placet, (juod in JiQ^ai nmtari jnodive erat postquam prias

vocabulum in Danaidum nomeu depravatuiu eat: sed scribendum esse
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guspicor ôià Ç^Aog âioïx&uaai ywaoLsg^ dftvld^ ôUaiai, alxi^

üfiiaxa ôsipà nai ot»6aia na^ovoai, non miütum inter se lîttera-

nun specie différant ^MNIJES etJjiNAUES. Oemens A]e-

xandrûaus Protr. § lt9 p. 92 P. ai tav ^eov &vyatéffiÇy câ dfi-

véâ9ç ai xalaL ad eandem conporationem pertinet quod Hesyehîus

habet dfivââsÇy naq&évovç. rj jiqoßaxa,

LXV. A|»ih1 IJotithiuin IMiil. cuûs. iv G haec vulgo h'giinliir, e$t

alius cuHCtis virtutibus absoiutus sanctusqne ac deo proximus: hanv

contingi quibuslibet adversis nefas Providentia iudical y adeo ut ne cor-

poreis quidem morhis agiiari sinat. nam, ut quidam me quopie txeel^

lêtUior aäf Mffog ïeçov aûfta Ôwàfius oixi^âùfwvot, sed Graeca

verbe sic scripta sont ab aiiqoo bomine qui litteras codicis soi, quas

non poterat recte interpretari, temere mutavit. noviciorum libronim

Utteras conmemorare nihO attinet ex libris duobus, uno Thnani et

altcro bibliothec4ie s. Vîctoris, Renatus \allinus haec prutulit ^N-
JPOC JinEPOY J JXSilt'EC O/KOJOMW^N, ((uibus-

cuia couâpirat vtlui? ank-K liil)iiolhecae Gulhauae. ploniora Vallinus

in antiquiore Thuani codicc iuvenil, ^NJPOC JHYEFOY Jyl-

TNA AIQEPEC OlKOJOMHCAN. in codice bibJUoihecae s.

Gaili qui Netkeri interpretationem contioet scriptum est andro9 de

feras dtmmoM àUttres icodomeson^ supra adscripta hacinterpretatione

Latina, viri anUm sacri corpus virhues êdificameruat i. imtiweniiil,

quae Notkenis ita înterpretatur» heiliges mdrntet Uchamm hâbent

tûgede sô gefésteitôt tdz imo nteht tdrôn nemâg. eadcm illa Laliiia ex-

plicatio «'liain iii aliis codicibus invenitur «(ui non babeut ôi vdftsiç,

sed perspicue AJ&EPE^, vduii <iollianus codex, adjjar^'l igitnr

antiquiori scripturae adnjixtam esse t x aliis libris recenlioris commenti

interpretationem. ex anti((ua autem scriptura hune versou eniinus,

àvÔQoç di) lëQov àéfiaç ai^éifig olxoôôfitjaa»,

quis ille sit qui hune versum protulit quemque Boetbius tanta laude

dignum existimaTit ut Pbilosophiam eum sibi praeferre faceret doctio-

res fartasse indagabunt: ego enun nihil adfeire possum pauUo Ten ^
similius.

LXVÎ. Fn Plauti Milite glorioso velus liber Cauieraiii iade a v. 21

haec fere prai het,

periunorem hoc hominem si quis viderit

OUI gloriarum pleniorem quam illic est,

me si6i hab9io, ego me mancupio dabo:

nm wmm m apuâ iUa êamiaua nefteiie.
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in altero versu quam ^IHc esit n'iiqui etiam libri hal)on(. rnnoium pst

nuper utj>o(e quod <'sset gio^seiiia scri[)tumquf; pro eu herde is qui-

dein : hoc euim vel aiiquid simile expulsum esse isto glosscmate. ego

vero et alibi saepe iimocenüssinia verba partimque talia qualia ne po-

taemnt quideiii interprelaiidi causa adscribi a PlantiiUs veisibaa ex-

tartma poetaeque in dicendo ubertatem eomicamque loqnadtatem

non recte circumcisam esse puto et hic nitllam pkuM cauaain ease

video cur negenras Plautom poatquam ad mentieDdi coDsaetadmem

gloriationis mentionem addidit potuisse iterare conparationis signifi-

cationem: nequf* opus eratui apoilosi, quae per se plana ac perspicua

est, herde is qnidem vei simile aliquid adiœret. proxinn) v^j su ego me

libri Ambrosianus et vêtus Camerarii habent, sed in Camcrarii libro

anle ego me supra ab alia maim additum est et, contra Ursini liber et

9§$ habet et deinde ab alia manu supra additum ma. in decurtato Ca-

merarii libro legitur «I ma. Ritschelius fortaase acribendum esse

dich éffo me ei. et sane et viz potuisse videtor omitti : sed pauUo aliter

scribendum ease puto. neque enim probo quod Ritscheliua niä ad

hune versam retraxit proximumque îta scripsit, unum $pitymm estur

insa7ium insane bene, in Aniluosiaiio coiUce liilschcliü post decern

circiter litterarum spatium , (pm epiUjrum . . absumplum esse putat,

adpaniil puiiinsanumbene, sed ut suspicetur minus recte pud se inter-

pretatum esse quod poliu« iur esset, a libri veteris Camerarii sen-

ptura, quam supra dedimus, reliqui iibri non multum discrepant:

habet enim decurtatus ntsi «mrai ^ßylir out ^pitf tHIa «sfurienf am
haiê^ Ursinianus um umm ipylir out opud ÜkteHurimi otta 6aiia.

tetigit hunc versum Varro de lingua Latina vn p. 363 Sp. verbis quae

in codioe Florentino ita scripta sunt, ajmd pUmUm ti tmtim epitifra

eriuer (hoc legit Lagumaröinus, non es/wer) insane bene epytirum (sic)

vocabalutn est cibi quo frequeniius sicilia quam HaUa usa. id uehe^

menter cwn uellet direrr dixit visnne. quod insam omnia fnciant (sie,

non fadmt «mtua) uehementer, iiUscbelius ut scriberel nisi Unum
• epityrum estur insamm insane benê adductoa est partim Ambrosiani

libri litteris, partim eo quod Vam non habet «ptid übrn, quod tamen

hl reliquorum librorum mendis latere videtur« sed in Ambrosiano

libro omnino peccaUim est aliquo modo, Vam autem omittere potuit

quod ad voces quaa Iractare volebat minus pertineret. magis mnum
esset si insanum omisisset aut si eodem idem vocabulum casu apud

Yarronera et in Plautinae labulae praeter Ambrusianum exemplaribus

hOercidiâset. potest autem in Ambrosiano imamim ex insane Daclum

10*
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esse, neque quod in Nmolaria Pîantus tlixit insamm valde satis per-

snadet in Müite eum dixisse insanum imam heue, deniqu» ap%id

ühm tarn ad flenlentiam aptum ac paene necessarium est ut non sit

veri simile Plautiim nihil eiusmodi addidÎMe. sed potest apud iihm

scriptum füisse pro alia voce caiiu eadem aed paullo mim» perspiena

erat significatio. «quid enim licet in his ?enil»u temptare, crediderim

pü€tain sciipsisse

periuriorem hoc hominem si quis viderit

attt gloriarum plmt'orem quam illic est,

me tibi habelo, egomct me ci maneupio dabo:

nisi mum epityrum iili estur insane bene.

Addo alios etusdem fidmlae Tersiculos ita scriptos ut mihi scri-

bendi esse videntnr. in quibua quid ab aliis aumpaenm dooebnnt com-

mentarii Ritechelii. a rationibus enamndis abatinui: aatia enin per

öc videbantur esse perspicuae.

306 nunc si indiciutn facio, inîerii; interii, « taceo, fanMH.

394 heu, iierde praesens sinnniumst: abi intro et conprecare.

60 1 si minus cum cura aut caute locus loquendi lectus i$L

678 liberoê $mt aedes^ Uhemm mOem me volo vivere.

863 mtiistit mm aliquo.

883 poar^uam ad(i6ara awru meae Afoa muriam orolMi.

888 eaibitNiiiofla2£f flwmonVMiNa^

898 lepidê hertU ornatae tncedunt.

1009s. quoins sum foras Causa egressa.

1071 quoiii ([iiae te volt eandem tu vis, coiif. L.^chm. Lucr. p. 271«

1 1 1 1 8. nae tu quidem Ad equas fuisses scüus aämissarius,

1261 ita animuê par ocuIm «moi meus défit.

1304 ^ommla cofipoila iMNl {MM domn»: antot
1328 *fonna enim iliiAit, «lorat, <mâmi» 0^

1337 a, fleo miitr,

1358 heu me, 9110m vmU mi in menim m mom «iitfamli sM.
libri haeum quom. de cœu dixit Lacbmannns Laer. p. 384.

Placidus in Glossis in A littera habet Aeu esi interiectio,

1424 verherone etiam an iam amittis?

LXVll. Plinius Naturalis historiae viii § 182 ik tam is lior nar-

rât, mdMWf ex imperio dmieatiU$ et idea matutratos rotari comibus,

eadmUiâ «pe^n OerumfHi regere, modo ioemuee tau ftumo loU^, bigeh

rwnpiie eUam oNtm eikOo t^nf mir^o« hiMere, hic rojiaro scriptum

est in libro Parisino 6795 a seconda mann, prima dederat qnod alii
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habeDt reg», inde inepte detain est ntwrgen quod vidgo legitiir.

mbendiuBi eat eotelat evc^' âieniMÇM regen.

Idem Plimas » ( 98 inter ea quae de ineecCia namt haec babet,

v^htare oHi magno cum murmure out mugiht, aUi foeot et prata cre-

6m foraminibus excavant noctumo Stridore vocales. Ir^ituj- prata

etiam in iibro Lavantino: niliilo miruis pt per se iiieptufii tîst et cum

focis inepte coniungitur. sed quod ouper pro eo confidenter scriptum

est portetM dnmeni nmtandi Jioentiam excedit. scribendum est jfrolO,

id est pavimeDta. venrpat ita stiati Tocabnlnm VitniTiiia 1 19.

LXVDI. GloBsariia Tetustis oUm hommes docü in explicandis et

emendandis Ubris' Latinis ditigenter nsî smit et non numquam adeo

praeter necessitatein t none saepe etiam ibi contemnnntor ubi utili-

tatem praebere atiiup ah errorihus retrahero }i(»ssunt.

Livium vu 2 4 non ludiones ex Etruria acciii, sed ludii, homines

ex Etruria aeciti scripsisse Madvigius in praedaris illis Emendatio-

nibns p. 140 contendit liidionisqne TOGabiilum prorsus inusitatum esse

dicit» pw 633 Latinnm esse negat nimium dicit Dionisius Halicar-

nasftfffff*f lot o 71 base babet, wd doiv ùStoi %ijg aofift^g ^ye^

fioveÇf naXoéfiêifOê nçèç aùvéh iTti t^ç natêtèç rijç éfiè Av-
ôtav è^ev^a&ai êoxovarjç Xvêlwveç, eîxoveÇf wç èfioi ôoxêiy tîav

ûaXiùfv. iiou [)(>test vocem iUam aliunde accepisse quam ex ore aut

libro aliquo Latino. It-^imus autem in fjlossis Cyrillianis aatvQiOTtjç

6 axr^vtxoç hidio. in Philoxeoianarum quae dicuutur glossarum

exempiari Parisino (Lat. 7651) scriptum est ludo aarv^umjgf sed

pfaeeedit hMrhm, sequîtur Mtcmm, neque dubitari potest de vera

fiomims forma, in alio glossario vetustissimo, quod editurus snm,

inter deorum nomina legitur KOYFHTAIC (scr. KùVQfjxeç) iw-

ditmee.

Symmachus Kp. ni 28 litteranim suanmi larditatis exciisationem

ita finit, desine igitur nnimum nosniim epistufarum spntatr metiri,

cum rebu$ potius quam verbis speaetur ajjectio. Grulero debetur

MrMt mêUri : libri seosrAola mereri habent. extitit autem nuper qui

mania profism quam eertae emendationis reritatem adgnosoere maOet

BBgHetque fingeie lioere nova vocabula. atqui non inauditum est se-

ritatls Toeabdum. inTenimns enbn in glossis Cyrilli fiçaôvrtjg mora,

femora, seriias, tarditas.

LXIX. Apud Corippum lohannidos in 360 inepte scribitur

ma^is cumulata est area facellis

et tamm ardor inopt nmptam satimur avaris.
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absurda sont quae MamccheUhis ut faedUi iltaä expliearet attidiL

ipse meinoravit lobannem de Bonis qui in exmioe quodam sao senr

pserit MMftir ef magmu (immo magnis) eummiatä est area eaceUie.

is igitur inlellexit ipu verbo Corippus usus esset, atque idem Corippus

de laudibus lustini iv 334 scri))sit Avgmn s^rvans pia gaza sace1h\

ubi gaza neutro genere dictum uon plane inaudiium est: \\,\hv\ ^mm
Commodianus n 13 12 non operas /acids, noji dämm gazo paratis,

30 14 in ^oso praeterea de labore mittere debee, soriptuiA est saeelloi

in libris Petronii p. 204 7 Buech. neque mutandom erat in eaeeeUos,

ist Excerptis gloasis Stephani est eaeeüarhu ßfüuoa/ttütpvloi. coins

Todènli sic scripti alia exempla Cangii glossarium pniebet

LXX. Ad Thucydidis sermonem intellegendum non prodest

caeca gravissiaii scriptons admiratio, neque, ut Hbere dicam i^uud

sentio, anxia et operosa inter]»retum (pionmdam sublilitns numquam

nocuit. multum aatem prodesi ioformare animo imagioem hominis

magno ingenîo magnaque sapientîa piaediti totamqne renim gestanim

perBcribendarum rationem ad artis severitatem revocantis, sed ea ae-

täte qua prosa Atticonim oratio nondnm satis excolta, rhetonmi

antem praeceptis modo confonnari coepta erat itaque et abutitur

oratoriis artificiis novitate tum blandientibus et luctatur quasi cum
sermone multaque coumitlit cjuae excusari possunt, laudari autem et

taiiii|u iin perfectae artis exempla commendari ueuli»juam debenl.

demousiraho hic orationis quandain speciem quae mihi quidem con-

cessam Graeco sermooi Ubertatem excedere videtur: certa autem res

est (nam minimum bis eodem modo loquitur Tbucydides), quamquam

fiigit interprètes, recentiores certe et quos noverim. lîbro i cap. 2
baec legimus %^ ^vtixrjv Ix vov ini nXeunw ôià to

Xefwéyeaiv dmaalaatin^ olaa» ^^çtaftoi ^maw ol avtol deL

coniungunt èx. rov im nlétatw, quo confinguut dicendi rationem

neque exemplis probatam neque per se ]irobabilem, quam voluot si-

gniticaro ah uninp/issinn's inde fempoiibus. ui cum iiibemur pariler

referre ad dozaaiaatov ovaav atque ad oï avioi àei (^hlow^ t'a-

oere iubemur quod Ûeh nequit. simplicius et rectius iudicavit sdio-

Uastes cum ad oèaav adscripsit énl vav elnti, nimirum doas

Thncydides orationis formas confùdit, alteram banc, v^y ycvr Idtti-

x^y ini nXiUne» dw %è XeméyeùÊP dataalanùw alcayt alteram

banc, Tiijv yovp ^dwmfcfjv ht, toB kftl nle'hvoiß été tè Xetno-

ysiùv daxaaLaatov uvul^ quemadmodum dixii i 122 t} ix rot;

nolXovg 0(fâlX&Lv %o èvayfiop ovofia âfpqoûvvVf fieiutvôfiaoïai.
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n 38 ^ ài yéfiog ix %ùv fi^ àvvua^i éfiSg (laliXo» Ç duHtfU-

iwfç hiâij dtifid^eir, eodem antem modo Thucydides particîpium

el mfinitifiiBi confodit 7, xai oê flovXofievoç avrovç été rd h
avrÔi xa&tjiÂtvoig ßaQi reai/ai, dyautßüjv ijye. dixit y.aÙrif.dvovg

quasi non dmsset aiit«'a ôià îd, quocum cougrueret xaO^fjOxtai.

Adda ni \m ex scheda quadam Godofredi Hermauni quod placi-

uu'uiii l'sse puto eis quorum opera circa Thucydidem versatur* Jibro vi

cap. 74 scrihilur bodie ànel&émeç êg Na§oi^ %ai <nav(^fia ne^i

%è ^Qasànêâw noiffléfim^i aîtcv duiUiioiw. aed libri hâ-

tent partim Iç vé^w «ai ^cnuxf tnwSuwfiaf partim ig nf|of xai

^^àxaç eravçiâfiaTa, Thraces inepte conmemorantiir lecteqne

xcrç delcvît Bekkerus. remaïuit taiiwii duljitalio nisi intellegimus .

quo consilio 'tody.nc; adscriplum sit. haud absurde Frandscus Por-

tas ^^a/Mç facluiji <.*sse ex x«Ç">t<^ff idque ad maLçiûfia intrrprp-

tandi causa adscripUuu fuisse putavit. fldtiua et verius Ilermaimus in-

telleiit latrre ^cJ^oxoç. utuntur ea voce interprètes Byzantii. scholia*

stes Anstophanis Yesp. 385 d^çMnero» }^ S^liPOi ^té^mugf %â

àwgtQéyfMma^ ^ tà ^a^imxcojuora* adscriptum aotem plnrali nu-

méro Séçentaç plurale eravçéfiowa commendare Tidetnr, qao Thn- -

cydides vu 53 utitur.

LXXI. Seneca de beneficiis iv 8 deum divinamque rationem toti

mundo in.s«Ttam multis diri posse docot iinniiiiibus: hnnc et Liberum

jMtfrem el Hercutem et Mercuriutn nostri putatit. Liberum patrem quia

owmhm partn» «tir, ^uodfrmim inveiUa seminum vis etty consttîtura

fer pohipiatm, HereuUm quia vi$ ehts inmeta $U çMondo^ UmAa
fitmt apertbu» edUis in ignêm rwermru, Merewrhm fMi« roHo fena

t0Mm toi nwmrusqM et ordo $t eeietiHa, scripta haec Ita sont etiam

10 ]ibro Nazariano, qui in usum meuin diligentîs«ime nuper excussos

est. sed intellegi n«'(jueunt quae de LibtTo pâtre dicuntur. neque

prohandum est qu^d llaasius post vis est aliquid excidisse significavit.

statui id posset si reiiqua per se singula rede dicta cssent, sed non

Gohaererent inter se neque congruerent. atqui absurde dicitur primum

inventa esse vis seminis genitalis, nihil vero deest, sed verissime Li-

psios intelfexit scribendiun esse Hhmm pairm qma mnhm parent

ftf, fuoâ per earn inventa aminum vit ttt, emmUtura per vah^atm,

quod plurali seminum nnmero Seneca atiiur, eodem modo loeutus

est K|). 47 10, vis tu corjitare islnm quem senmm luum vocas ex eis-

dem fpwiinfnt<i nrhun eodem fini caelo, aeqne spirare, aeque vivere,

aeque moriV similiter Ovidius Fast, iv 771 sitque salaso wries concepia-
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^ semina coniunx Reddat et in stabulo multa sit agna meo. ipse

etiaiD Cicero de divin, i § 94 çmd quod non àtUUegunt seminnm vim,

fÊUU ad si(pundmn ^enwuimnfM phirnmm vakat, fundittu toUi,

wuH^erii errori» en? ad Senecae verba LipaiuB ea adacripaîi quae

AngostiiiiiB de cîvitate dei vi 9 dicit, Idhenm a Uheramento adpeUor

tum vûîunt, quod mares in emmdo per eiue henefidam emietis smû-

nibns liberentnr: hoc idem ui feminis agere Liberam, qvam etiam Vene-

rem putant, quod et ipsas perhtbeant semina emittere: et ob hoc Libero

eandem virilem corporis partem in templo pom, femineam Lib*' me.

similia Auguatinua habet iv U , ubi de lave inter muita alia haec di-

Gantnr, ^^fraesU nomme Liberi niranm $miMbu$ ei nomine Liberaa

/MMoncM* vu 2 mutet Saturtmt propter ^mm samm, ibi Uber,

gut wwrem effuso eemme l^erat^ tit Libera^ quam et Vmermn ifohmt,

quae kee iékm benefiehm conférât feminae, tut etiam ipsa em«MO lemäie

liberelur. \ u ^ confert selectus Satumus semen ipsum, confert selectus

Liber einsdem semuii^ emissionem vtns, confert hoc idem Libera, quae

Ceres seu Venm est, feminis. — îanus seminis admissor et Satnrnus

eemitiis dator vel sator et Liber et Libera seminum conmotores vel

emùsorti, — quod ei reependehtr mniwn imtiortmpoteetatem habere

lanum et idea üÜ etiam qaad aperitur eoncaptai wm inmerito attribm,

et omiiAmi eemimtm SaHtmum et idea eeminatiimem qaaque hamùiis

lumpoeee ab eius operaHene seiunyi, omnium eeminum em^endorum

Liberum et Uberam et ideo his etiam praeesse quae ad s^ibstituetidos

homines pertinent etc. vu IG Liberum et Cererem pnn'pununt semini-

hus, vel illum mascuîinis, illam femtnuu's. velilhim Uipmri, illain vera

ariditati seminum. et hoc utique totum refertur ad mundum^ id eU ad

Imfem, qm propterea dietue est (a Sorano) proffanüor genetrixqne,

quad aaeniamma «o» ee emitterei etinee rechet, vii 21 iam vera

Eâbari jocra, qnm Uqnidis emimbtu aeper hoe nan eobun Uqamibut

fimetmm, qmrum quodam modo primaiim nimm tenets venm etiam

eeminibue animaHum praefeeerunt, ad quantam turpitudinem pervene-

rint pigel quidem dicere propter sermonis longitudinem , sed propter

istorum superbam heöetudinem non piget. banc aiitem Liberi et Li-

bei af laterpretationem Augustinum certum est siimpsisse ex Varrouiâ

libri£ reruin divinarum. Seneca cum dicit nostros illa putare sioicos

inteUegit» sed potest quae profert apad eundem Vaironem legisse,

quem in phyaicia theologîcîeqoe doctrinia atoicoa secnturo eeae con-

stat, addo phirali numéro seminum, quem Augustinus identidem

repetit, usum videri êtiam Varronen. cetemm animadvertendum est
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â^oecam vim kivictam Hercuiis uon sine sigoiücatioDe Bomiais Invicti

conmeniorm* quod noinen adgaosoeDdam rnit in Terra Propertii

o 20 23, al coMM Iwneti imifeniê prousÊtrM iiftra; errant enim qoî

wûft nivelle eoniangunt, corn aperte Hylaa inveaîs dicatur et eomes

Invictî. Domen adgnoscendam est apad Vergilinoi Aen. yid 393 » tu

nubigencu, Invicte, bimembm, Hylamm Pholumque^ manu, (y Cre$ia

maeias Prodigia et vastum Nemea mb mpe leonem.

LXXiL In Gemamci Phaeuouieuis inde a verra 710 baec

kgimtur,

fanu ut m eunru tràhiiur lâia tiarrihu» uUù

Mpiüos. haut totum csmet, tum integer ipee

im eaehm redit, at pan dextera mergitur WMfo,

vertice lucebif, teneros tnanus efferet haedos,

laeva lom's nmnx urn ero radiabit in ipsOy

proxmtn leilnri nascetur planta sinistra,

cetera cum gemiai» perfecta sidere surgent,

Tcrra pruno til Balmae debetor: in veteribus 10m et acriptiun eat.

1D0X in altero versu Grotius eximio acamine perspexit seribendom

esse non integer ipse : libri haben t cum interit ipsum. Arati haec

sunt V. 716, ftoiçT^ ye fiev ovk èrtl Tcnki] l4&q6og dvtiXlei^ ôi-

âvfioi ôé fxiv ovXnv ayovaiv. sed idem firotius eo peccavit quod

in proximo versu at scribi iussit : poterat enim sed dici, ol a sent^ntia

abboRet acriptum est autem in iibns redif pare, redUt pare^ redit et

pars: Oennanico hoc reddendum est,

haut iotum cernes: non integer ipse

ill rue!urn rediet {pars dextera mergitur undis),

Venice lucebit,

de fataro qaod est rediet non opus est nt molta dispntem post ea

quae Bnenemannus Laetantii p. 476 et 1285, Lachmannus in com-

mentario Lucretiano p. 207, Haasius Senecae t. ii p. ti dixenint. eis

i(uae Haasius ex Senecae srri|ai> ( ullt'git addo versuui UuUipi 504,

Oceanns clausum dum jlnrhbns iimbiet orbem.

Maiore audacia uteudutu est in depravatisaimo versu 268. scripta

haec sont,

hmtms tiofi ipiMe pHae eertaoerit astriSy

praedpua sed hmwre estendit tempera hina,

cum primum ayricolam uenius super immouet airi

et cum surgit hietm portu jugienda perilis.
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codiccä üaäileeusis et Parisiuufi habeut iliud aentus super immouet

atri, Bernensis et EinsideleDsis nentm iu^^nimmnet agri, in Leidensi

Grotios inveoit «enltaf mperimmimt aêttoi, quod rudern emendandi

conatum prodit umiliter atque quod exemplaria fionomensia annt

MCDtxsuv faabent, MOOm mper tmiutt muier, qualia feie aententia re-

quiratur et reliqui versus docent et quae Aratus dicit v. 265, o trtpia^

xal ^éçeoç xai xei'uaiog ctQX^uivoio JSt'/aaneiv l'/.ü.ti öty Lleq-

Xouivov r' dçôzoïo. iioii successit auiem Grotin emeudatiu cum

öciiboiidum putavit cum primum agrtcülum veniens mperimminet

aeitas: nam neque aestas latere potest in iUo atri vel agri neque

fi^pertmmtiMr aptum est. ioanues Henricus Voasius Arati p. 52 veri

simile putavit Germanicum scripsisae eimprimim agrieola» nuUuram

immmet aesku: alüa videbitur dissimülimuiii esse veri. equidem oen-

seo scribendum esse

Imnttie non nmUi$ pftVis certanerit atiris,

proefi^o sed honon oHmäii tmpwra ^tVio,

ewN ffimim agrieolam verous tepor admoDet agri

et cum turgü himsporui fngienda periUs»

Catullus carmine 46 dixit lam ver egdidos referî teporee, siquis autem

miretur admonei mutari potuisse in mmouet^ reputandum est ut am-

mifim ita etiam ammonere in antiquis libris scriptum inveniri. eodem

ailrnonendi verbo in eadem Arate.oruni parte Cicero usus est, hoe

tenues parvo labentes himme hicetit. At magnum nomen sty nt clai uni-

que vocatnr Propterea quoil et aestuîis primortÜa ciarat Et post hiherni

praepandens ternports ortus Ädm<mei ut marident mortales semina

terrie. verum Cicero Aratum pressius secutus vei^gilias sub biemis

initium sationis admonere dicit, Gennanicus vemo ortu aliorum ope-

mm rusticorum et maxime praepaiandae roessis. utrumque coniunxit

Avienus v. 614 ss. nom st te gurgite toUunt Vergßae, eurva» m flava

novaUa fakes Exercere dies; si eondunS aequore fiammas^ TeUurem

pressa proscindere tempus aratro. cum ven» utrumque ctiam Hesiodus

Cüuiuuxiiril Op. 3S1. nh^iûôiûv dvlaytvl(ov lnirE)loii€vâm'^!AQ-

X^aif dfÀTjtoVy (XQOTOio ôè ôvao(.i€vonx)v^ hau(l sant' alisurdc V<).<sius

sttspicatur Aratum quoque non minus messem quam aratiouem con-

memorasse neque integres esse eins versus: sed damnum sardre

frustra stttduit

Secuntur versus non minus depravati neque qui minore audacia

corrigi posse vtdeantur (270 ss.),
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fym Êtiam fyra Meremio iblecTa» deomm
fhtrimnhm aeupU jroh» coelo m'Iet orIb Ukon
iewanm iffyiem p/onla meta quoqtte deaaira

tempora tatua fnrmit torii tubieeta drae&nù.

absunt vprsus très priores a codicibus Basileensi et Parisino , omnet

(|naLluui dU Einsidplcnsi. pdu tmulum acceple prohs habet Ul('rm'ii>is,

plurimuluui acceptae pn>lis m Leitieiisi osse non tantum exGrotii ;ui-

notatione colligitur, sed acceptae inde etiam Biirmannus adscripsit in

etemplari Synta^raatis GrotiaDÎ GottingeilBi. tum plantw meta qu9-

foe éeaBtra Bernenflis» phHûa m«taq^ dextra Leidensis. puto 8cri-

bendnm esse

^mn eftiwi lyra Merewriù iHeeta^ deanm
moltimi accepta epulis, caelo nitet ante labere

defectam effigiem, planta qme erecta sinistra •

tempora laeva premit torti subiecta draconii.

quod multum feci o\ nionstroso illo plurimnlum ali((uain veri siiuiii-

tudinem nanciscitur &i conidmus confusa esse muUum et piurmum,

sjnonymas voces » et quod confiuum erat deiode esse depravatum.

aeeeftaeprohê et accepta epuUe non tam inter se divena simt ut ista

veri vocaimli depravatio incredibîlis sit. sententia autem aptissima est

floratios Cann. I 32 13 o deeus Phoehi et dapihw evpretni Grata te-

$tudo lovis. conf. 11. i 601 ss. defectam scribeiiduni esse me docuerat

verbUb 65, hand procul effigies inde est defecta lalnirey cum vidi idem

adscriptum «'sse in exi'iiiplaji iilo Ijibliotlit'cae (iotlingensis: videtur

autem Nicolai tieinsii et»se conieclura. plaiUa quae erecta smittra

Grotius scribendum esse vidit: falso enim ei qua tribuitur. pato

autem Grotiom rede scripsisse v. 69 eerpeiUie copitt figit vesHgia

laeoa, dissentit Anitus v. 69 s., sed conspirât conmemoratus a Grotio

Oyginns Astr. u 6.

His addo neceesarias duorum versuuin emendationes, alteram a

Lichiaaimu, alti i am a Beütlcio factam: nam iguorari video, et Lach-

mannii? quidam Propcftii p. 232 scribendum esse vidit v. 32 Cresia

ea& tellus aluit, Ueutieiufi autem Mauilii p. 27 demonstravit v. 238

scribi oportere breviue,

M. liALiPT.



STUDIEN ZU DEiN ATTISCHEN i*ÖEPHISMEN.

(Vgl. Hermen 2 S. 321 ff.)

0.

Prof. Kumanudes hat im Phüistor 1862 S. 542 in Minuskeln

Reste des ntit rpn Theiles eines attischen Rathsbeschlusses aus Ol. 96,

3 herausgegebt^i , welche eiiigegrabt niif einer Platte penteiischen

Marmors im J. 1862 im diooysischen Theater gefunden wurden. Der

Stein , welcher sich gegenwärtig auf der Akropolis befindet, scbeiDt,

als ihn K. sab, nicht recht gereinigt oder ans irgend einem anderen

Gnmde wenig lesbar gewesen m sein; ich habe denselben bis auf

wenige Zuge Tollstftndig entiiffem und danach den Inhalt der nicht

uninteressanten Urkunde bestimmen können, lieber der Inschrift ist

in zierlichem Relief, oflenbar nach dem Vorbilde der l'arthenos, die

Landesgöttin Athene dargestellt, die Linke auf den Schild gestützt,

während sie die Rechte einer ihr gegenüberstehenden weibüchen Figur

reicht, hinter ihr bäumt sich die Schlange empor. Die ihr gegenüber-

stehende Figur hilt in der Linken eine Lanze oder ein Scepter, der

Kopf ist serstArt Aus dem Inhalte der Urkunde geht hervor, dass

diese Figur Sicilien darstellt

Meine Abschrift der Ihschrilt nebst den sich von selbst ergeben-

den Ergänzungen ist folgende:
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KÛaLËR STUDIEN ZU DEN ATTISCHEN PSEPUISMEN
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5 ^Eôoit» %^ ßovlj, Kivt^alaç dm* nliçi jiv^]

[^o]y %è» Jiov[v\a[iùv %a\i ^êaçlâfjv tô[v àâêlg)6-]
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158 KOHLËH

In der Rede des Lysias de bon. Aristoph. § 19 wird erwähnt,

dass konon in (U*r Zeit nach der Schlacht bei Knidos den Versuch

gemacht !inl)e, tlcii aiturtii Uionysios von Syrakus durch eine Faimlien-

allianc« oiitËuagoras von Salamis auf die Seite der Athener zu ziehen,

und dass er zu diesem Behufe eine Gesaaütscbal't nach Syrakus ge*

schickt habe. Dass Lysias den Androstbenes nicht unter den Ge-

sandten nennt, würde an und für sich nicht Terhindom, die vorliegende

Urkunde auf dieses Ereigniss su beziehen, dodi spricht ein anderer

triftigerer Grund gegen eine solche Combination. In den ersten Mo-

naten des Jahres 393 nemlich, in weklien der Rathsbeschluss gefasst

ist, konnte Kotntn kaum nach Athen, also in keinem Falle eine von

ihm ahgeschickle (^lesandtscliaft aus Sicilien zurück sein Lepliiies

und Thearides sind als Brüder des Dionysios aus Plutarch's LeL»eu des

Dion und anderweitig her bekannt. £in dritter Bruder, Namens Phi-

loxenos, wird meines Wissens nirgends erwähnt, dagegen ist allbekannt

der Dithyrambendichter Philoxenos aus Kythera, welcher sich nach

OL 96 am Hofe Dionysios des ersten aufhielt Es kann daher schi^er-

Hch als em zufälliges Zusammentreffen betrachtet werden, dass der

Antragsteller den Namen eines zweiten Zukunftsmusikers derselben

Zeit aus Athen führt , dass der Bescliluss in die Zeit der Lei^aeii lallt

und dass dersclbe im Dionysischen Theater aufgestellt war; es liegt

vielmehr die Yermuthung sehr nahe, dass die poetischen Liebhabereien

des Tyrannen die Veranlassung dazu gegeben haben'). Konon aber

mochte in dem jenem bei dieser Gelegenheit gemachten Complimenta

spfiter emen erwünschten Anknüpfungspunkt fOr seine politischen

Projekte finden, bt die ausgesprochene Vermuthung begründet, so

erhSit man zugleich in d^ in dem Beschlüsse zu Tage tretenden Ter-

biüdung verschiedener Dichter derselben Birhiuiig zur gegenseitigen

Geltendmachung ihrer Leistungen ein iïir diese Zeit mcht luiinteres-

santes Bild einer Art hterarischer Cotenc.

Die Bezeichnung des Dionysios als ^r/.eXiag oqx^**^ ist auch in

den beiden anderen auf den Tyrannen bezüglichen Beschlüssen aus

1) In du Frühjahr 3113 Mtst CarCias G. 6. Hl S. 133 die RBdÜLcbrdM Ronoo.

^ Nach BSekh Stmtsh. 1 208. 33S hat (I<>r Rath über deo Lohn der Oichtor

zu CDtscheideo, also waU auf Antrag der Kampfrichter. Für einen der letzteren

wäre Androsthenes zu halten. — Die t;. I'i ytanie fällt von 28. Po«idooii hift

Süll 3. Aathesterion, die LeoXea in die Mitte dee Genelion.
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Ol. 102, 1 i( . J. n. Sô'' una S5< in den Addrndis) '\ und aus Ol. 103,

1 ('£(/). àgy,. n. 30 = Hang. 379, Kirchhoir im l'liil. !. \ll S. 571 ff.)

tierzustellcn, wo die Herausgeber ISi/sXtaç ßaoilta gesetzt halieu.

ich bemerke schliesslich , dass meines Wissens der vorstehende

der älteste sicher datirbare unter den erlialtenen attisctien Raths- oder

TolkabeachlûMen nacheuklidiscber Zeit ist.

m.
Böckh in seiner Abhandlung über den attischen Schaltmonat

(Ëpigr. chroDol. Studieo S. 61 ff.) bemerlit, dass der vollstdodige Name

des letzteren noch nicht mit Sicheriieit nachgeivîeaen sei ; er bespricht

sodann die Präscripte zweier Volksbeschlüsse, in welchen er in

JJebereinstimmung mit Herrn Ton Velsen ÎToaetêetâv dtnêçoç dafito*

herstellt. Es ist zu bedauern, aber l)ei der iMan^'elliaftigkeit der ihm

Toriieg»'nd»'n (Jojiieen nicht zu verwundcrii, wenn JJörkh nirht bemerkt

hat, dass ein anderes ebenfalls von ihm behandeltes Protokoll nicht

nur Ton demselben Tage datirt, wie das in der genannten Abhandlung

SB erster Stelle besprodiene, sondern auch auf demselben Steine

stand. Da dasselbe nicht nur den vermissten Namen des Schaltmonats

enthält, sondern auch sonst B5ckh*s Herstellnng vervollständigt und

Damentlich den Archontennamen, über welchen ein Zweifel entstanden

war, sicher stellt, so lasse ich die beiden Stöcke nach mciiicu Ab-

schrifteu mit den jetzt möglichen Ergänzungen hier folgen :

a b

^ NArPAOEY^Ai POjWKPf. T]

[0] YAAMnTPEY^[E PINEA l]XMC)YAPX[0]
[N)TO^EPlTH<AN[TIOX]IAO^PENnT{H]
l<n]PYTANEIA€H(INqKOAHMO<ANA I

4A Y[^]T IO<ErPA[MMAT]EYr[N]nO€IAEP
I O < Y €TEPOYT[E TPAJA IE P I A E KA E K
[T]HIKAITPIAK[O^TH l]T[HJ^ P P YTA N E

[I]A^EKKAH^IAK[YPIA] T[Q]N P P O E A P Û
[N]EPEYHa)IIENO[NH^I0]-|AH^AAA 1

lü[E]Y^EA02ENTn l[AHMni]<t)| AHMÄNKA
[A AJI^T PATOYO i [OENEI]nENnEP IHN
[OIPPE^BEI^AJP /[r TEA] AO Y < i N O I P

WIA P A ] 0[

*) Das Original Mt aonerdings wisdw aii%efuiideii worden «ad hat gesoigt,

daw die bdden Stüek« sasaauueB gehSren.
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Das Stuck a ist nach einer sehr schlechten Abselirtft in der *Eq>.

c(QX- uiid bei Rang. n. 470 bekauiii gemaciii und von IJöckh in

den Studien S. 86 bei Gclopnnheit seiner Ausführungen übrr den

dva^Qaqfevg besprochen worden; b steht ausser bei üöckh a. a. 0.,

der eine Copie Herrn von Velsen's zu Grunde gelegt hat, in der ^£q^.

d^, 14t 1 und bei Rang. n. 429 und 2309. Die ZuBanimeiigeli5rig-

keit der beiden Stücke leuditet ohne Weiteres ein, und ich halte es

for Abeiflâssig, aQe einzahlen Abweichungen meuier Copieen und Er-

gänzungen Ton denen der früheren Herausgeber anzuführen. Das Ca^

iendarische in h war, theilwrisf nach Vorf?aii{^ Herrn von Nelseiis (in

den Her. der Kniii«^! Akademie der Wissensch. zu ilnim l h5ü S. 1 19

Anm. 10), richtig von üöckh gefunden worden, aber auch darin hatte

Herr von V. recht gesehen, dass das Jahr der Inschrift OL. 115, 1 und

dieses somit ein Schaltjahr gewesen sei.

Gehörte» wie wahiscbemlich, der a Z. 13 erhaltene Buchstabe

mm Namen dessen, von dem die Gesandtschaft gekommen war, und

nicht viehnehr zu ^xoneg, so würde dies auf folgende Herstellung

führen: [7[€^i üt^
\\ ol nçéojSetç u]7f[c(yyi)J.ovaiy oi n

H
a^à TIoXv"

07itqx\o[v%og fjY.ovieg], Es wurde dann diejenige athenische ^amlt-

schaft zu verstehen sein, welche sich bei Polysperchon befand und

von dem letzteren das Dekret der Wiederherstellung der Demokratie

überbrachte: Diodor XVUI, 55 und 64 und Droysen im Hellenismus

I S. 2t7ff.; Sicherheit hierüber wird sich erst dann gewmnen lassen,

wenn es gelingen soUte, andere Bruchstöcke desselben Steines aufzu-

finden. — SchliessUch mag noch darauf hingewiesen werden, dass

dieser Volksbeschluss bis jetzt der jüngste sicher datirhare ist, in

welchem, wie nunmehr erheilt, der Zusatz xat avfmfiéiôqoL fehlt,

vgl Bôckh Studien S. 54f. <).

Ich benntse diese Stalle sn einer Bericktigoi^; sn dem S. 19 f. det 2. Aaa-

dM dieser Zeitschrift Gesagten. Ës scheint mir nehmlich jcrtzt tuisweifeUuiit

und ich begreife nicht, wie ich es danals halte ühersehen können, dasü in der

dort mitgetheilten Inschrift zu setzen sei: T«ÎJr« T.'/ ? Imfuitti irçj&eov —
^xtt]ï ntt(t[éâo}inaf n[ofi^tiaiv i[ai<nafa]K xrL Vgl. liajjg. 273 (&p. 244)

tu finde.

Athen. U. KÖHLER.
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MISCËLLËN.

ZU GRIECHISCHEN SCHRIFTSTELLERN.

f. Calliniig «pud Stobaeum Flor. L. I 19 (Bergkü Poet lyr.

p. 314):

Od yàç xùjç Sâvazày ye (pvyeîv etuaQiitvov iaiiv

avÔQ\ ovô' ei rtqoyovwv r' ytvog d^avâtwv.

aoXXâ-Ki êrjtOTÎjTa (pvyatv xal ôovnov äxovTUv

eQXetaiy èv â* olxy §iolQa %ixw ^avdkov.

fiFv 01 x, fynaç àijfifp <piloç ovâi ftod'eivoÇf

Quas de huîiis loci integritate Scbneidewinus et Bcigkitt» mofenint

dabitatîones, Tidentur componi posse, si pro Ij^erm scripeerb

Kxsrai, saepe aliquts gloriatur, se mortem e/fugîtse. Scbneidewinus

post vs. 16 (luorum vprsuum laciinam esse statuit, Dergkiiis autem

pro tgx^^^ edidit ^'çyetat laudato Demosthene de Corona § 97.

2. Miniiiernius apad glossatorem Strabouis I p. 46 (ikrgkii

Poet. lyr. p. 41 1):

Ovâé «or' aV fiéya ntmag mnjyaytif aèfèç 'iijmw

vßQLOT^ Jlelifj TeXétov x^^^^Q^S oMjWf
ovê^ or èn ^Qneavov TcaXèv ïxovro jôov.

Parum grata i;sl iteratio parlicipioruni reXtaaç et TflécoVy addo, quod

etiam grafius est, requin* pro relétuiv aoristiim. Itaj|ue scripsenm:

Qaod dictum est ut kXài» pUijp, fXeïv "la&fiia etc. nr([iie hiatus

ollensionem babet Cf. Homenis IL V, 118. ôà$ di %i fi apÔQa èXêw,

wi iç éQfv^ »yx^osH^sh. Post quartum versiim omisaa estapodo-

sk, quae tab's fere fuisse Tidetor ei fiij aq>i {oi) xçareçi) imtd^^ffo&og

Màkâiff ^^rjyr]. Vs. 1 pro aètéç fortasse dgx^g scribendum.

3. Euripides apud Stobaeum Moi. iV 19:

%6 d* cJxt) Tovro mai to lairprjçov qiçevûh^

eiç ftrjftovàs iarrjoe nollà âtj ßgozovg.

Srri!)eiHlum tè d* d|t) vovfo, qaod aperlum est melius coulungi

Hnum m. XI
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cum Xanffiiiçév quam oixif. Cfr. Thucyd. III. 82« 4. N«€ fMile

t»Kvg ad animum transfertur.

4. Aristopbanes Pac. 1154.

Pro ^îaxivdâovj ({uod metro repu^at, edidi uiçx^^^^^^- Nolk m
factum; scril)eiuhiin erat -^^^to^t^ o f> , de quo a(lîii()iiuf'r;ini ad

Comicos graec. IV p. 542. Ac legerat hoc ipsum grauiniaticus quern

exscripsit Etymol. Gud. p. 22, 25. ^iaxvloç— naçà to alaxog^

éç ctficç JSifiièloÇt utai naqà al<T/i^s Aîaxuvéêfiç {Aiaxv~

5. Aristoteles Eth. Eodem. O. 6 p. 1223«", 10. {f n d^n^ nal

^ ncmict naè tà èr^ aèttSv ^çya tè pth iftauftrè rè &è ^fmeré*

ifféyetat yàç xal ^TraivEÏTac oi àià zù dvâyy.rjç f] TvxrjÇ

Yj (pvGBtûç VTTaQ/oviay à/X oaojv aploi aïtioi èa^ev. Prappo-

silio âid ante tà àv(xyxr]ç ohscurat sententiam ioci, idcoque de-

leri iussit Rassow Observ. crit. îu Aristotelem p. 10. Fortasse tainen

oè Ifià] Jia %à àvayxijç scribendum est

6. Psepfaisma Philippidis poetae comici editnm in Philhellene

1862. Pasc. d. rrjv fidxrjv ri}y ^l\p<^ ywoftéinij[¥* Gonlge !f^pfli^

quod dictum est ut Meyaçoî, Jlsiçaioi etc.

7. Aeneas Tact. VIII, 1. nozafiovç ôvaôiaficxtovç xal nlsi-
ovç. Scribendum videtur dftloiovç, Fallîtur KOchlyus nuUos

Graeciae lluvios iiavi>^;il>iJf's pssp aflimians. Cf. Thucyd. Ul, 7, 3. tßig

vctvai xûïà i6v léxélf^ov ETvXevae.

8. Stepbanus Byz. p. 2, 10. jißd%aivov, nàUg StauHaç.

&ôâetêQûtç nal nQonaçoSvtàmç ^ mai na^ahjyawta êtà Si-

Sitteldtv âè fiotQé Ttç ÀrriV. Herodianum ftéXtv ^Yxa^txijv

scrijîsisse suspicor. 'Yxaça et Kaçta sae})e confuiuli osteodi ad

Athenaeum p. 145. Herodiani iocum Leiit/ms ji.tsuit p, 370.

9. Aelianus H. A. IV, 12: oi 7iiQÔiy.eç èv zoîç t^otç oîxovy-

teç — avtoi ôi' eavtwp ùkjneç ih^QommovpVêç èy.nçovovai

%â fo^. Corrige ôiaxçovùvai %à t^dp quo errore nihii frequentiua.

10. Menander bistoricus p. 344 , 7. Bonn. fltlo|s ^HaftaloiÇ

%u9if»at, ScribeDdum élira Vveça avTa^ ut p. 371, 19. xa^
Ttùvç te fteXtrrtôv xai â^Qçeig xat freça atra, ubi fortasse xa^-

Ttovç t£ xcrt fiÜATüJvai; corrigendum eat
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11. Idem p. 382, 15. tXvt^ (àh oh h^^i]oavtOy ovx ofiolt^

âè naif* V''* lyLd-XißofihK^ hi rr^g dfiniXov ov yàq ôij

a^rteloipùçoç avtoiç ^ yrjy ovês fttjv iyycoç tatst rtaq* m roîç

%o TOiMe yfvnçy héçov ôt tirog ßaijßaQrKov iïupOQ^^h^oai^

yjLeôxoi ç. Aperlum est pro yévog scribcadum esse yâvos»

12. Idem p. 349, 10. àvaXoyii^if'a} — toi g niQiôytaç üa-

fsiuêaçy fvfißav êè tovç çtlrihavç. Pro Svfißth fortasie

ivfinaw^ ât tmtvcrium» itf hrwittr <b'e«m, quo sensu sane usîtatitis

est did %o '^vfinav.

13. Scholiasîa Aristiilis p. 44. Dind. a/ro twv yi^r^valtov

CLTTQIXOL OLK IT I HtyOVlO yiO^IJvaïOt, ixkk Ol fltV u^tÔtOtOl.,

oî ôè Xloiy ol âè Milijaioi. De Âcdesiis nil coinptTtum est

Scribeodum *Eq>iau>i, £phesus ab Androdo, qui Codri filius füisse

perlitbetiir, condita est

14. Cinnamus Hist I, i. p. 10» 20. avft(iaxi*àif ànayéiiteifaç

Si^&çwtûi, %etl Jlsgavh, Pro ^pup corrigendum ol pvr.

15. Idem III, 4 p. 9S. 'Fœ^ialovg T€ ycïQ ^aîtoi luxtiov

vne^Bv Tjâij yiytviji-itvovg dmiaavto ^ixikol^ vmî avyxvatç

lîx^ ndvza xai â^çovç. Imo d-OQvßog, Cfr. 111, 9. p. 110. èr

ta^aXf^ xai avyx^aei q>6Qonépovç ovyK^^up dkkijlotg ovôspi

xoofÂtp awißaivtv avfovç,

16. Idem V, 8,p. 223, 21. ig âé vi %ai Stêqfdvov %ov^

TOM %ov Wioii^ àni (eifft) f^V ovt^v («j/y a^*t) SitjftdçTrjrai

ßaütXsie»— aètlMt ègi^ i^fulv êiolletKwaïç rijv te x^Q^^^ dno-

êott] xai tQont^ tîJ> dftaQtdôa i^iXdosvai. Cod. è^ildaasrai.

Corrigendum opiner i^tdasrat. Optalivus d/toôoitj pro futuro est,

ut m, 14
f>.

122, 17. ôéôitvai èlsys fit) hTevd^sv — dâté^htjta

î^fiîy iatai Aai z6 Xoinov are oQveg tîvâov ivat^xao-i^éi'zeç ^i^-

miotfi€v ovôèv dfivvBad'ai I/mvoi.

17. Mioephonis Bryennius 111, 20 p. 123 s. o ôê ßovk^v e<<r-

iyttyê f*dla fièp èqiotrpf fiâla Ôè luattikmdrr^P, Pro fuiXa

bu repone afia, h. e. AMA pro MAAA.
18. Idem IV, 15 p. 145. rjQmxr^v yàç Ifsçe rrjVkpvxyVy xcrî

iirttç oïoLio (otî^Taf?) jtte 7t€Q tavtoXoyovvr a ravra Xfyeiv

yrii ycn'tipuv, CoA, nefiiiavXoyovvxa, Itaque bcnbeiulum ;^«^^T-

Berolioi. MËINËÛE.
11*
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164 HISCELLEN

OBËK ËIN FAàGMËIST EINES ANONYMEN iUSTORlKEUS.

Dei dtiin ScholiasU'n zu Aristi<les p. 78 Dind. findet sich ein nicht

unf»rh('l)lichrs Bruchstück eines ung«'nai)nten Historikers, welches in

der MüJlf-iM'lien Fragiiicntensammhuig übergangen ist. Ich wiU es

daher hier inittheileu und mit einigen Bemerkungen hegleiten.

'IvoQov (KôÔQOvt) têkevtijaanoç Miötüv xai N^kevg cl

iQtat€5a$v, iv&a av é aloXog %èv oitiXoif T(ttü«i$ (leg.

tqlßi^), TCQÎô%6ç tig tiSy êvo (leg. âni%€ifoç ftçtStiatog

êvo) arteiaf^y ènelvoç Idßr] (leg. Xaßirto) rrjv ßa^
Oll ei ay. aTtiövrwv xôîv Jto, Méâorti nQOOscpwvroiy ij

Mqhu tfjç ^A^Tjvâg ^moTtéîaai, elta eq:t]0€v ô Méôwr, ai ioù

{avTov) éhai %t]v ßaaiJMav, o NîjXevç (ô^) aytiqfîjae (pâa/.wv

H(frj%épat 10 jov ;fçr(r<^o£> (fort. add. ord/ia), êi^d-a av ô aiaXoç

%àp oiaXov tglßj], nçanog (leg. ônàvegoç) %wv êvo onûaai (leg.

anêiafi)f ixûvav dyai t^v ßaaüisimf, (add. cirer) à Méômr luuà

rvxtpf ^wtm &Ù0 HaiaÇy ôimLsxttfQHJfiipaç fièf vais ^iÇatÇt

to7ç âê idéêotç êxnenXêyfiévaç (leg. ovfÂnmleyfiiifaç), ytai ht

Tov tgißeiv àXkrjXaç iußaldvaag (leg. kxßaXXofiaag) TçlafÂa

(Haupt nçiafta). ènéyvco tov yç^afiov 6 Méôojv xai XafÄßdv^L

Tîjv ßaoiltiav. dniatwv ôè o Nr^X€i-ç toÎto En-ai tov aiaXoy,

äneX^^wv eiç ^eX<povç rjgeto %ov !An0Xhtiva^ û av%Qg (leg.

otTOç) «liç o aiaXoç' 6 ôê dae tovvo {tovtovt) eïvai. àncé'

aaç tovfo i N^Xei;ç iqqtikiiat, n6h» a^a ohai^ou (kg. ifQWttjm

ndliP, fiav S^a olxifcrci); ax^m (o^) a^ùÊÇ'

Nijksèç q>QdC€Vy brcfoç aâiiumf Ka^w yivog Mqmv
i^eldaaçy "EXXrjvaç xùl ^Impoç êptaroinfjaai.

liai lôit J.a^jiov loig Jcavaç foit,' t^tla^tvraç xai (del. xai)

vno TO)v ^^xctiwv èittjyayev (le^. dmjyaysv) eîç trjv lAaiav.

Das8 dieser Bericht von dem, was der attischen (iolonisierung

Milets unmittelbar vornusgieng, ungeachtet seioer mangelhaften Stili-

Biening, die unzweiCelhaft auf Aechoung des ungeachickten Ëpito»

natoro kommt, aus guter, wenigstens alter Quelle geflossen ist,

zeigen schon die beiden OrakelsprQche, so ?erdorben aach der erste

derselben Oberliefert ist. Die übrigen Verderbnisse des Textes habe

ich grösstentheils in den parenthetischen Zusätzf n / u heben versucht,

(ilcich im Anfang ist der Name des Vaters der !h idi n iinuler Modon

und Neleus ühtoraus verdächtig. Inaros ^i^a^cu^*) ist ein aegjptischejc,
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zu GRIËCH. SC»RIPTSTËLLERN 165

kemeswegs aber ein hellenischer Name. Ich vermuthe daber, der

Veiftsser habe nieht INAPOY^ aondem KOJPOY geschrieben»

nit Yerweisiiiig auf PaoMBias YD, 2. Etym. M. p. 327, 11 und Klei*

lophon beim Scbol. Yen. zur Itiae v\ 404. NtjXwg Ô KoSqov xQ^r

wiiàp lafltà¥ êftontictv effreilßv siç MÎXrjftw. Denn so, oder

iVfizÀfrç, ist für 'AjtIil^ zu schreiben, wie bereits An;il. Alexandr.

p. 221 bemerkl woideii, was später auch dpm llerausgelu i derFragm.

Uist graec. IV p. 368 uicht entgangeii ist. In der zweit<ui Zeile fehlt

bei neQÏ ßaaileiag entweder iJçcJtwv tôv d^eov oder ein Wort wie

^Çov. Nach hxßhm fijy ßaaikaia» ist wahrscheinlich eine grössere

Lildie amunebmen. Was bisher enfihlt worden, war zu Delphi ge-

icbeben, während der Leser von àn$6yrtap an mit einemmal auf die

AkropoSs versetzt wird, wie die Erwähnung der Priesterin der Athene

und der dicht verwachsenen Olivenbäume unverkennbar zeigt. Für

ùriiôvxiov wird èitavtâvriov oder vielmehr ^TrmsXi^nytiov zu setzen

»em, als sie von Delphi nach Athen zurrukj;ekehrt waren.

Von den beiden Orakeln wird das zweite mit ziemlicher Gewiss-

heit also m schreiben sein:

Ntpiàv^ fpqdÇw omaç aâixov KaQwv yhog Q»ôi^

(MTenbarist iyxmotit^cai aus iyytctwoinlatts verdorben, und dies

ineder als ein Glossem zu iyxaroydaaetg zu betrachten. Ob aber

die Hellenen hierher gehören, möchte ich gar sehr bezweifeln. Sach-

kundigen emplehJe ich ddlu r zur l'rüfunL' riaehstehende, an die Ueber-

lieferung sich noch en^'er anschlies.sende Vennuthung:

èSMtOotç, 'Elr/.éaç y.at *Iccovag èyxaravciaaeiç,

mit Yerweisung auf Pausanias Vll, 2. 6 NeüLevg xoi oi Xotnot

%m Kiâ(fav nalêtu» ig ànotnUay ànêovàhqoiOfy ayoptsg ftw %ai

te» ûtçareé^ctroç al ^Itavêg, Zu den loniem gehörten ia auch die

Bewohner von ilelike, und ^Ehxiag dreisilbig zu lesen wird kein Be-

denke Inben, wenn man nicht eine hurm''Eliy.ig annehmen will.

Si>\\*'it halte ich geschrieben, als ich aus einer i>eiUiuligen Be-

merkung Lobecks im Âglao})hamos p. 853 ersah, dass dieselbe Quelle,

iQs welcher der Scholiast zum Aristides geschöpft, auch Tzetzes zu

Lfcopfaron 137S benutzt hat Fâr die Kritik der bebandelten Stelle

«ifiebt sieb daraus die fiestätigung meiner Emendation Kéâ^ov für

'héçov: auch Haupts nqlaina fOr jQiafia findet sich daselbst

Im zweiten Orakel ist ataXôç oder aiaXog mit orakelmäfsigem
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Doppelsinn gesagt, uhi s«s suem fricat und uhi oUva olivam pretnü.

Ueber acakog in der Bedeutung von oliva s. Lübeck a. »n. 0.

Auf die attische Coloiüsierung Milets bezieht sich auch was

Tzetzes hiozufügt : Nrjlivg yoraftnv D.aßs JeXfffKoVy oviXXsa^ai

ini fjuvüovg (?) avôçaçy â£i§€iv âè avz<^ tijv ^yce%é^, net'-

iyvfÀvdv^) tvntevtn^ %è Iniaêtov mal Xeyovmjg*

ÔlÇso oev fidXa ^aXeçàv néatv Ç èç ^d^r^vag

t; èlç MiXrjfioVy '/.ai ta^oy 7ii'.f.iaxa ICa^jolr.

L)iescll)en Verse finden sich im Etymol. M. p. 153. in. xal ^ iVi;-

Xiwg ^vyd%i]q 'Ekeyrfig aao)joç ot aa 7jv rjv xai o nan^Q i;-

%OV0e¥ iTTiy.ooTovarjç to aîâolov y.ai fiotâaijç'

ài^fio ôiÇco ôrj fUya» avâ^a a . . .

.

og a* ini Milice» nmdSu ttij/tma Ka^lv,

Ungenügend ist Sylborgs EmeDdation:

6i%<60 ôlteo ôi] fiéyotif apô^a^ àrtoitQO&i nàrçrjç

oç f ' ini MUtjxôv oe xazd^ei jiijfiata Jîa^otp,

Vielle le ht:

ôlÇen êiLeo fini ^al.eqov nôoâojv'^ dn^ l^&tjfrç

(iç ^' ènl Mihjtov ae xazd^u fi^/Àceia KoQoiv.

Dann wurde i-iiyav avÔQa im Etymologicum aus ftiyu drâçeiov i. e.

fiéya aiâoîw comiropiert und dies ein Glossem tod néa^iop sein.

Im zweiten Verse haben hei Tzetzes die Handsdviften xoreirl»

nr^fjora Kafjolv und %ùi ra|cü mffuna Ka^iv»

Berlin. . M£LNiLli£.

WEIHINSaiHlFT VON DER BURG ZU ATÜEN.

Auf dem Plateau, welches sich beim Heraustritt aus den Propy»

läen auf den Burgraum rechts heGndet, liegt eine viereckige Basis,

welche auf der Oberfläche die Spuren der darauf befindlich gewese-

nen Statue und an der Vorderseite folgende bisher wie es scheint un-

bemi'ikt gebliebene lii-chrifl trägt:

KAI^i'WA^HinPONIKOANEO
Die lnj>chnit ist hart am oberen Ende lios Steines eingegraben,

so dass jetzt nur die untere Ilälfic der BuchslaLeu erkennbar ist; sie

beginnt gegen die Mitte der Seite, in Folge wovon am Ende der Raum
nicht ausgi'reicht hat und das letzte Wort nicht bat zu Ende geföhrt
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werden können, Ungescbicldichkeitaii, welche die iDschrtflen dieser

2eil charaktemiren tind den Mangel an Ueboog bezeugen; dagegen

kt die Basis selbet Auaeefst eorgfUtig zugehauen* Gemeint nimlich

ki der bebannte Bhrathonkimprer Kallias, der zweite dieses Namens,

genannt Laccoplutos (Bôckh Staatsh. I 8. 630 f.) und die Basis könnte

Wohl iWv Statue der AjjiiruUite vou kaiaiuis (Paubau. 1 23 2) getra-

gen haben.

Athen. U. KÖHLER.

ZU D£H SARDINiSCHEN DECRET.

Das in dieser Zeitschrift 2, 102 fg. von mir b(*haudelte sardi-

oische Décret ist seitdem in den Schriften der Turiner Akademie von

don Entdecker Spano abermals herausgegeben und wie von diesem

in gec^piiischer, so von Baudi di Vesme in reehtlicher Beziehung

eriäutcrt worden Es wird angemessen sein die Eiigebnisse der

Nachvergletchung des Originals den Lesern dieser Zeitschrift vorzu-

legen, zumal da eines derselben eine wesentliche Berichtigung bringt,

andere der ZurückweisunjE^ bedürfen.

Z. 3 m quo scriptum fuü it quod inj t a scj tptum est. — Vt'sme be-

hauptet, dass auf der Tafel nicht IT stehe, sondern II und dass

zu lesen sei in quo scripium fuü hi$. Das erst^^ kann sein, da auf

deredhen allerdings I und T After graphisch fast oder ganz zu-

sammenftiMen, wieVesme selbst zugjebt; die andere Behauptung

schlägt den auch von Vesme selbst beigebrachten Urkunden^),

in denen die gleiche Formel wiederkehrt , gi>radezu ins Gesicht,

so dass wir es uns ersparen können die Keite von Irrlhümern

aufzudröseln, die zu der eigenlhümlichen Auistellung gefrthrt

hat, dass der römische Brarnie seine Décrète immer gleich m
duplo 7u Protokoll gebracht habe.

Z. 1 i 'DECEDERENT ha mmUfesianmU ü bronzo. Dies ist richtig;

RECEDEI^NT ist ein Iirthum.

Z. 15 giebt auch Vesme zu, dass ESSE , nicht ISSt auf der Tafel steht

*) Tüvola di bronzo irovata in Estersiii (Saräegmi) diushuita did Camnico

Giovanni SfuJ/io con appenfln r df CaHn Baudi di f esme. Turin IbUl.

*) Orclli i7^7: m (juo .<crijitiitn oral il quad utfra siriptufu t\st (liier soll

nach \>snie>> \ oiüiulttuii^ Suicttu.s ialsch IT für II bis copirt iiai>cu!). Üüb7:

in quo scriptum erat id quot i. s. est.
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Z* 16 [et in] i» Deeemhru trivm mmuim ipofAmi d«d$rit* Diese

Lesung erkennt jetzt în dêr Hauptsache aucli Vesme an , mit

dem Bemerken, dass er auch das von mir durch Ergänzung her-

gestellte fit in auf dem Original gelunden habe; dagegen Jas er

auf demselben äuum statt trium. Dies ist unzweifelhaft richtig

.

und stellt den [)roze8suaÜ8cheii Zusammenhang her; ich komme
darauf unten aurück.

Z. 19 (cum > , , $go , , , ,) m k, Februaria» quü[«] f{rasBima») f{ue^

rwu) tpatium äeäerim H mùram tU» po«Maiori6«t ^Uegam
«S9$ nteundanL Yesme heharrt bei seiner fHlheren Lesung

QVADIE statt QVAEPF; hinter QVA sei noch der gröfsere Theil

von D zu erkennen, dann der obere Thei! von I und es reiche

der Raum hier nicht für P Ich kann ebenfalls nur dabei

bleiben, da&s Vesmes Lesung unmöglich ist und sehe mich jetzt

gezwungen die Gründe hinzuzufügen. Einmal beisst qua dü nur

*an welchem Tage*, nicht *bis zu welchem Tage* und wird nie-

') Wenn Vesme weiter sagt: agß^ungasi^ che più «opra . . . si fa uso deîla

formoki *öi<fa JT. OMrret prima* ^ quantunque vi Mi iratfif eonte qui, di tempo

già pautäo qwmäo da &»io Agrippa proimneiavati la preêenie Mntenaa, ao ist

das efai seltsanes MissverstiiDdiiiss. Der Ansdracfc ludnuUte prtmoê n. s. w. ist

inner vörweisend; anch ia der aageaogenen Stelle hat er diese Geltung, inden

hier« Deeret éw Rixa tageliärt wird, das eiae Frist *aiifden nUelisteB J.OcL*

festttaitle, «ad da Agrippa hier aiaht ans seiner, sondern ans Rixas Person

spricht, beseiehnet er selbstverstSndlich dei^eni^eo Tennio als zalcSoftig, der

es für Rixa, wenn auch nicht mehr für Iba war. Dagegen das letxtvergangene

Kalenderdataro wird technisch bezeichnet mit der Wendung qua« proximm
fnerttnt , tind dieses war eben hier am Plalr,. — Wenn \'esme weiter sagt:

nè vi ha esetnpw, credo, che nvUa forynola ' qnae proaritnae fuerunt' la prima

voce Stasi scritto per dùteso e le due seguenlt coUe soie ijiiùalif so hat er inso-

fern Recht, als ich Hlr diese nicht häufige Abkürzung nur ein einziges Beispiel

beigebracht hnttr iirul in dipsem einen allerdings QPF steht. Im IVbripen aber

kaao CS ihm nicht uiib<kuniit sein, dass nichts gewöhnlicher als in solchen

Gruppen das eine oder das andere Wort, besonders die zu Anfang oder am
Schlnss stehenden, voll ansgeschriehea av üadeo , vgl z. B. Mariai Arv. p. 6:

[q. d, 9» r. f']p'd, e. r. i, eetuutr^i C. I. L. 1, 1357 quei infra «. a. hi den Stadt-

reehlen von Salpensa and Halaea erscheiat es beinahe als Regel das ankaUpfende

Relativ voll anssusehreihea ^ so stets in der Sfter wiederkehrenden Fomel
fWi 0ftrê) tf(<eifiMft») ^rasrtt) nnd Mal. 62 s qiuatH e(a9 r(e«) e(r«r), t(nitam)|»(eci«*

nâwi) ^ara) d{m§mag) e{-^f<>) , und wie wesenttteh dies die htna^ erleichtert,

leuchtet ein. Wenn also QPF als zulässige Sigle nachgewiesen ist, so wird •

anch der gewissenhafteste Bpigraphiker sich hei der Varietät QVAEPF herahi-

get dürfen.
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numd, der des LateinHcfaen auch nur einigmDalim kundig ist,

<Iie I*hrase aliqua die spatium dare in diesem Sinne vertbeidigen

wollen. Zweitens ist es einleuchtend, dass, wenn man qua die

spatüun dederim als eiiif^^fsrhalteten Relativsatz fasst. nicht

bio& ein bedenklicher Conjunctiv sich einlindet, sondern auch

das ron cum regierte, vor und neben et intellegam schlechthin

unenthebrlicbe Zeitwort vermisst wird, wie denn auch Veames

eigene Uebersetsung*) geradezu die unbeipiene Partikel ü
nntenchlägt. Für jedendeutschenPhilologen, und ich hoffe auch

für die meisten italienischen, wird es weiterer Nachweisung

iiiclit bedürfen, dass der Satz in Vesnies Fassung weder im .1. 68

latf i!iis( h \\ar, noch im J. 1868 lalt iiii>ch ist. Wie geringfügig

die positiven Diirereiizeii sind, auf die V(^sme sich stützt, ist

dargelegt worden ; sollte aber auch meine Lesung QVAEPF nicht

das Richtige treffen, so kann doch darüber kein Zweifel sein,

dass die von Vesme unbedingt verkehrt ist

Z, 19 moram üU$ steht nach Tesme schon auf der TafeL

Das. mteUegmn giebt Vesme als richtig su.

Z. 20 CumioMTum desgleichen.

Z. 21 optemperavernnt desgleichen.

Z. 23 T. Atilius desf^lcichen.

Z. 24 vertheaiijit Vesrac die Lesung L hinter RVFVS statt des von mir

aogenom nieneu F: nuovo e diligente confronto del bromo

«1 etmfermé mag^orwienti^ ehe fH»Uo e «• L e non mn F; M
nom fom im L, äor^be no» im F, m« im E, eneiufoet* eerfisnVM

ia Hn$m oHzzimtak inftriwrt^ Die Schrift der Tafel gehört zu

derjenigen Klasse, wo E und F nicht scharf unterschieden sind;

'«feima voUa
,
sagt Vesme selbst , le lettere EFILT non hem 9i

distinguono tra loro, st che talora più il contesta che von l occhio

fa coi> certezza discernere, quale di qtieste si debba dtfatli leygere

nel bronzo.' Die Tafel Vesmes selbst zeigt Z. 25 in RVFVS ein

E statt des F und an zahlreichen Stellen beide Formen in ein-

ander übergehend. Da nun die Lesung L eine Lteung nicht su-

Itat, wohl aber die Lesung F und diese überdies durch das

Vorkommen eines anderen gleichnamigen Individuums in der-

') Ed ff) ptrrr, al qtial .tr rmnn n'vnlff i Cah'll''xi nlloi>ando^ th(^ fl tipo nm
era per<inro Inro pprvpntitn t! dt pritno di fpbntjo ^ irrnnnr rhf^ io acevü Ion a#-

M^gtuüOf vedündo che a quei potsetsori sarebbe grata una mora.
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selben Reihe gefordert wird, so kaoo ich nur bei meiner Lesm^g

beharren.

Das. erkennt nun auch Vesme an, tlass vor signatores uicht et steht,

siiini* i II ein loercr iUuin ist.

Z. 26 L. Vigelli wird dpsgleichrn zugestanden.

Iq der S. 125 behandelten InBchrifl de« Meteilus ist durch einen

(dbrigcns nicht von Um. Nissen, sondern von mir verschakieten) Co-

pistenfehler, den Venne mit Recht rögt, PROPRIO gegeben, wo im

Original PMVATO steht In der Sache ändert dieseBeriehtignng nichts.

Nicht ohne Interesse endlich ist die von Sjiano beigebrachte In-

schrift eines aus dem in Sardinien gebildeten Kabinet fiaille stam-

menden, jetzt in der Sammlung (j))rario aufbewahrten Sardunyx:

URVM
GALILLENSIVM

welches die einzige anderweitige Erwähnung einer der auf unserem

Grenzdecret vorkommenden Völkerschaften i^t.

Auf die Von Vesme aufgestellten Erklfirungen ausfuhriich einzu-

gehen wird nicht erforderlich sein; einige kurze Andeutungen mögen

genügen. Das Zeichen 3 Z. 3 sull eine tironiöche Note sein und et be-

deuten, übssuld weder die Form des tironischen Zeichens stimmt noch

biöher jemals eine tnonische Note zwischen Uuadratschrift wahrge-

nommen w orden ist, abgesehen davon, datis in derselben Zeile zweimal

gleich darauf et voll ausgeschrieben steht.

—

Codex amaiui soll das mit

Löchern zum Durchziehen der Fäden versehene Polyptychon bedeu-

ten, obwohl ama bekanntlich etwas ganz anderes heisst als Loch*) und

fftr dasProtokollbuch desProconsuls das Ausserliche Resiegehi undwas

dazu gehört nicht passt— die ttpfetn sigüla sind angemessen für Pri-

vaiui künden oder Privatcnpien ülTentlicher Trkuniien, aber nicht für

öffentliche l'rkunden >eil>öl. — Noch mehr hat sich Vesme dadurch in

die Irre fütireu lassen, dass er nicht gewusst hat, was er freihch hätte

wissen sollen, dass die scribae quaeston'i mit den Provinzialquâstoren

gar nichts zu thun haben und sie, wie überhaupt die eigentliche in

Decurien geordnete öffentliche Dienerschaft, lediglich bei den eig^nt-

') Daran ist Forcelüoi SchuM, iadcm er lehrt, dass durch die ansae einer

Sandale Riemen pczojfen werden, um sie festzubindcii. Aber das sagt Forcellini

niclit, dass, weil ein iîriff, der eia Loch bat, aucli ein Ciriff ist, jed«s Loch Griff

geaaaat werden I^öaue.
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lidieii Magistraten, das heisst In der Stadt Rom fungirea. Seine Un-

künde in dieser Hinsicht hat nidit bloss das scherzhafte Quiproquo *

V« rschiiUlet, dass der (ionsular Ii. Ncratius JViscus scriba quaesturius

gewesen sei'j — ius J*r<'u>-i?>«:lu? uj«;rsetzt ein Kanzleisecretär, der zu-

gleich Regierungspräsident ist —, sondern ihn auch veranlasst meine

Auseinandersetzung darùb<ir, dass die am IS. März erfolgte Ausfoi-

guog iter Abschrift eines am 13. März gefillten Décrets, als in Rom
geschehen, nicht in das Jahr der UrtheîIsfiQlung selbst gesetzt werden

könne, zorOckznweisen, ohne auch nur ihre Hotivirung zu begreifen.

Ich hatte weiter daraufhingewiesen, dass, wenn man das Décret vom

13. Mär/. (i'J datire, man dazu komme einen Stalthaller ütlios den

Kaiser Nero (oder allenfalls auch GaDja) unter der Titulatur des vptimus

maximusque princeps anführen zu lassen; Vesme scheint dies nicht

einmal bemerkt zu haben und hat auch in der gegen mich gerichteten

Replik darüber geschwiegen.— Den M. Juventius Riza, der unter Nero

Procnrator von Sardinien war, bringt Vesme mit dem [M, Jmmjithu

[SeeimAis] Bixa [FosTinnfifs Pänjßa Vaknamu .... Sw€ni$ einer

Inschrift von Brescia') zusammen und ergänzt in dessen senatorische

Aemterfolgc die Procuratur von Sardinien hinein zwischen Legions-

tribunal und Volkstribuoat ; so da^^ er also ofTenbai keine Vorstellung

hat von der Verschiedenheit d»'r Hitter- und senaturischen Laufbahn,

das heisst von den Anfaüg^ünden des kaiserlichen Staatsrechts^).

Nach allem diesem kann es kaum noch befremden, Uerm Vesme auch

unter der glttcklicher Weise immer mehr zusammenscbwindenden

Zahl derjenigen zu finden, die das Evangelium von Arborea zu ver-

kündigen fortfahren und uns über die republikanischen Proconsuln

von Sardinien , insonderheit den M. Metellus aus diesem ewig spru-

delnden Dorn belehren.

Die Zeilbestimmung des Décrets lässl sich naeh der in Z. 16 her-

gestellten Lesung duum mttaum jetzt etwas schärfer geben. Die Ab-

^ ytébuMdifatiij helsit es p. 32, eM«r«M9 mièa ^lêêtorio Ûgtureeon'

mM9 Nmwh Priteo. Daza wird citift HeosM 5U6: Z. Nwath JL f. l^tL

PrUeo ^mtfitdo) 4wr(«r0 Sat\ßmii tio(ii)«(ifli) §erikm füßsitoriei mu'
nen fmeHfotnmi* Wie VesoM diesen Sats eonstruirt hat, bvss der ejgeneo

EiabUdnegskraft des Lesers fiberlassen Ueibeii.

') Orplli 4»!0.

^) iXach dem oben S. 76 Gesagten konnte übrl|fens dw Breseiener Senator

In abgekürzter Form gar nicht M. luvenlius Rixa genannt werden, wohl aber

M. laventins Seeendos, wie er encli in der That auf anderen Steinen beissl.
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Schrift ist vom 18. Mira 69 datirf. Das Décret des Proconsuls Agrii)pa

selbst ist vom 13. März ohnp Zweifel des Vorjahrs 68, da aus den

schon früher erörterten Gründm es unthunlich erscheint noch weiter

zurückzugehen. Dasselbe erlolgle in der Weise, dass der Procurator

Bixa eine Frist bis zum 1* October gab, der Proconsul Simplex , da

diese nicht eingehaiten ward, sie auf zwei Monate bis sum 1. Dec

verlSngerte, dann der Proconsul Agrippa eine abermalige Verlfinge-

mng gewShrle bis su dem dem Décret sunfichst vorhergehenden

). Febr. Da aus dem Schweigen des Décrets fiber VersSumung der

gesetzten Termine geschlossen werden muss, dass dieselben wenigstens

insofern innegehalten ^vonlfMi sind, als deren Verlängerung rechtzeitig

erbeten ward, so folgt hieraus, d iss am 1. Oct. 67 der Proconsul Sim-

plex, am l.Dec 67, 1. Febr. 68 und 13. März 68 der F^roconsui Agrippa

im Amte gewesen sind. Dieses Ergebniss stimmt auch im Allgemeinen

mit dem Wechsel der Proconsuln am 1. Juni, da die Verzögerung

der Ankunft des Agrippa vom Juni auf den October oder November

und demnach die Weiterftthrung des Amtes bis dahin durch seinen

Vormann nicht befremden k^Snnen, wog<>gen mit gesetzlichem Amt-

Wechsel im .lanuar diese Daten nicht ohne Zwang zu vereinigen sein

>\ »irden. Schw ieripkeit macht dagegen der von Hixa auf den 1 . Oct. 67

angesetzte Termin, verglichen mit dem hienach norniai auf den

1 . Juni 66 bis 31. Mai 67 sich stellenden Amtsjahr des Simplex. Zwar

ist der Tag, an dem Rixa jenen Termin gab, nicht angegeben; aber da

es sidi lediglich um Vollzug eines rechtskriftig gewordenen Spruches

handelt, wird fîlr die Besitzränmung hOdistens ein Termin von einigen

Monaten angenommen werden dOrfen und muss also Rixa mindestens

am 1. xMai 67 noch als StaUlialter funiiirt haben, demnach Simplex,

wenn nicht nach Ablauf, doch nnudesten» erst gegen das Ende seines

Proconsulatjahrs in die Provinz gekommen sein. Allein diese Ano-

malie erklärt sich in dem vorliegenden Falle vollständig, da, wie früher

gezeigt ward, der Wechsel der Provinzverwaltung eben in diese£poche

fUlt und Rixa der. letzte kaiserliche, Simplex der erste senatorische

Statthalter von Sardinien gewesen ist Wenn , wie es den Ânschetn

hat, der Uebergang von Sardinien auf den Senat in den ersten Mo-

naten des J. 67 beschlossen ward, so kann der erste Proconsul aller-

din^rs erst kurz vor dem Schluss seines Amtsaiitnlts in die l'rovinz

gekoinuKii >riu; und selbst das verspätete Eiutreilen öemes Nach«

folgers mag biemil noch zusammenhängen.
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INSCHRIFT VON PUTEOLL

Im Grutei-scheo Thesaurus (85, 3} findet sieb mit der Angabe

Romae prope Capitolium folgeode nicht uninteressante Inschrift, die

ich hier mit einigen Ahweichungen nach den besten, weiterhin nam-

hafl zu machenden handschriftlichen Autoritfiten wiedergebe:

VOTO • SVSCEPTO • FRO SALVTE

IMP'CAES* M-AVRELilANTONlNl-AVG

PI! • FfiUQS

SEX * POMFEIVS • PRIMITIWS • CVM

5 M • viaio • pavcfO - ful

COLVMNA.$ • CVM • EPISTYLIO

DEO«MAGNO • SERAPI

êdmq ' INTROITVM- BXORNAVBaVNT

Gruter liai nach eigener Ângdl>e dieselbe aus Maxochi f. 24 ent-

nommen, aus. welchem sie gleicbfaJis Manutins cod. Vatic. 5253 f. 315

vnd mit einigen Verbcsserungen Pi^ios cod. mus. Berol. f. 9 haben;

Masochins aber zog sie aus lucundus (Veron. f. 149, MagL f. 94),

aus weichem sie ebenfalls P. Sahmus (Marc 1 65) entnommen haben

wird. Nun giebt sie jedoch lucundus ohne jegliche Ortsangabe, in-

dem er sie unmittelbar auf die bekannten SacerdulallasU ii dt s (lol-

l^s, das sich im T<Mnj)ei des Iui>pit»T IVopugnalor versaninieite (Ür.

Henzen tiÜ57), folgen lässt, letztere Inschrift aber setzt er prope Ca-

pitolium in una ecclena^ und daher die Notiz bei Mazochi und Gruter.

Gleichfalls ohne Ortsangabe haben die Inschrift sowohl Felicianus

(Veron. f. 159), von welchem Ferrarinus (Traiect f. 103) abhängt, und

hei dem sie aufeinen Stein von Septempeda folgt, wie auch Bfaroanova

(Mut f. 78), und es schemt daher die Tradition, weldie sie nach Rom
setzt, jedes Grundes zu entbehren; denn }>ei Marcaiiova geht zwar

der Stein des Benedictus mit <lrr Ortsangabe m poule senatorio vor-

her, allein es fehlt jede nähere Hezeichuuug.

Merkwürdiger Weise kehrt nun dieselbe Inschrift ebenfalls unter

den Inschriften von Brescia wieder: Brixiae in contrôla puteoli sagt

Felicianus Brix. 59. Dieselbe Ortsangabe findet sich zwar ebenlaUs im

Ihrcanova Bern. 639, allein die Worte in Brùcia sind spAterer Zusatz,

und ohne denselben steht sie im Marcanova Mut f. 142, beide Male

am Ende der Serie der Inschriften von Brescia, und daraus ent-

nommen bei Ferrarinus Reg. f. 146. Marcanova aber, und zunächst

(1er Bernensis , isi der älteste Gewührsmanu für diesen Stein : ist es
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da nicht wahrscheiolicb , das« die richtige Ortsangabe apud Puieohs

sei? Der Stein war aus VerBehen an eine unrichtige Stelle gekommen;

daher sehr natürlich die Vermuthnng, dass audi er nach Brixia ge-

hdre, wie die ihm vorangehende Serie. Felician hängt fireilich, wie es

scheint, nicht von Marcanova ab, wohl aher lag beiden ein gemein-

sames Original zu Grunde. — Dazu kommt, dass die Inschrift nacli

Puteoli vuriifiriicli passt, da der Tempel des Serapis daselhst bekannt

ist; vgl. Mommsen l. N. 2458.

Indem ich unterlasse hier die varia lectio niitzutheilen, begnüge

ich mich anzuführen dass die Emendation der Worte serapieno*

INTK.OITVM (v. 8. 9) oder serapiin introitvm, wie wohl lucundiis

selbst corrigirt hat, von Hommsen herrührt

Die bei Gniter folg« nde Inschrift (85, 4) ist eine wahrscheinlich

Ligorianische Interpolation desselben Steines. An r.ruter kam sie

durch Gutcnstenius. der sie aus den Scheden des Metellus zog. Letz-

terer nher giebt sehr liaiilig an, dass er Steine von Ligorius habe, in

dessen UandschriCten freilich dieser Stein nicht vorkommt.

Rom. W. BENZEN.

CORRIGENDA.
Paenitet me eoruni quae p. 3 de facta a Cosma ITiernsolyniitano

Timothei Gazaei conmcmoralione dixi ut conlirniarem opinionem

Bernhardyi. est enim jblsa. Plutarchus de placitis philosophorum' iii

17 haec habet, Tlfiatog rovg e/ußdXXoPtcig notafi&ùç êîg ti^w

uiTlm^viK^v dtâ t^g KaktiTt:^ oQBtr^g amcercrc, nço<a^ovvtaç

§iip Ttuç hpédoig utal nlrjfifiVQav notovrtag, vq>ékxoytag dè .

%atg èvanaélatg xai èfjintâttÔag xfxtamttvéÇnpraç. hinc in-

tellegitnr apud Cosmam TijunO-eng mutandum esse in T/tiatog reli-

quoruimiiio Hus verhorum cnicudalio monsti-atur. nionuit me erro-

ris Muelleiiholiitis.

Pag. 2 V. 5 s. scribendum est xxxu xlii xliii xliv xlv xlïx xxxi

XXXV XXIX XLVi XLvit XXX XLvilt. nam haec capita et partem septimi

liber Raroecianns conlinet

M. HAUPT.

(April ]S68)
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21. Der letzte Monolog den Aias bei Sopboklt's hat mehr-

lache Bedenken hervorgerufen, die nicht nur gerechtfertigt scheinen,

sondern noch weiter ausiudehnen sind. Das Schwert Ist bereit, so

begümt er, dss Geschenk meines Feindes, in feindlicher Erde fest-

gepflanit, durch mich selbst, nur einen Liebesdienst erwarte Ich noch

von ihm, raschen Tod. Soweit ist alles wohl vorbereitet; noch ziemt

PS sich die Götter anzunif»»n. Von Zeus erbittet rr, dass er durch

Tcukros die Leiche finden lasse, vom Seelenführer Hermes, dass er

ihm ieicbteo Tod ge))e. Daun ruft er die K ri n y en an (835)

naXw d' àç(ayavç tàg àei t* ifraçyéfiovç

dû 6Q€iaaç fcdvxa ttov ßQototg nd^,
a9ftpàç ^Eqiwç tapénoâaç ftaMv ifiè

nçoç tùhf jit^Bi9wf éç êtéHvftm téXaç,

Da« Überlieferte tag dei te ftaç&ivovç bat Meineke schôn

verbessert; wenn auch an sich die Krinyen âsl naqd-ivni passend

lioiSv^eij können, so ist docli lier Gegensatz asi ts fraqDtvovç àei

ô* oQwaaç absurd , als könnte die Jungfräulichkeit und die Wach-

samkeit der Erinyen als gleichmäfsig ewig dauenid so zusammen-

gestellt werden. Nach Beseitigung dieses Fehlers sprechen die Verse

ToHstindig. und deutlich, aber mit einer des Sterbendeu würdigen

ZarOckhaltung den Finch über die Atriden aus: die Göttinnen wer-

den nur an den Frevel gemahnt, sie werden thun was ihres Amts

ist. Es folgen dann aber noch sechs Verse (839)

xori 0(pag ymy.ovç ndxiora %ai navtûkéO'QOVs

^vvaçTraaetavy uianeç eîaoQwa* èfiè

avToacpayrj niTttovra, twç avtooipctyûç

TTDOQ Tcûv ipiXiatmv ènyôviov àkoia%o*

It' Tox^ïaê nomiioi %* 'EqivÙBÇf

yévso&ê, fn) (peiStad-t frcrydi/^iov arçarnv,

Digiii^uu L>y Google



176 OTTO JAHN

Der Scholiast bemerkt, die vier ersten Verse seien für unecht

erklärt worden; denn dass sich diese Bemerkung auf Vs. 839—842,

nicht blofs auf Vs. 841. 842 beziehe, ist mit Hecht von Wesseling

angenommcii. Abgesehen von denj Anstofs, welchen mehrere ein-

zelne Ausdrücke geben, werden diese Verse durch die eine, wie mir

scheint unwiderlegliche, Bemerkung verurtbcilt, dass, wenn dieser

Fluch des Sterbenden Wirkung machen sollte, die Zuschauer wissen

mussten, dass er in der That an den A triden, gegen wetehe die

Erinyen aufjgerufen werden, in Erfüllung gegangen war. Nun ist

aber Menelaos nicht durch Mord umgekommen, Agamemnon
nicht von der Hand eines seiner Kinder. Sollte aber auf den Tod des

Odysseus durch seinen Sohn Telegonos hingt; wiesen werden, so

wäre der vorher nichl genannte Odysseus in ganz unzulässiger

Weise an die Steile der A trid en gesetzt. Nichts könnte mehr gegen

die Intention des Dichters sein, der dem Odysseus die Lösung und

Söhnung überträgt, als wenn Aias grade gegen ihn diesen forcht-*

baren Fluch aussliesse, der nur gegen die Atriden Bereditigung hat

Sophokles konnte also dem Aias diese Worte nicht in den Mund
legen ; ebenso wenig konnte er Ihn die Erinyen, nachdem er sie auf

den Frevel der Atriden aufmerksam gemacht hatte, auffordern lassen,

das ganze Heer der Achäcr zu verderben. Wie richtig aueh das he-

kannte Wort des Horaz quidquid délirant reges pleciutuur Achivi sein

mag, es ist doch ein grofser Unterschied, ob die Folge eines über die

HeiTBcher ausgesprochenen Fluches das Verderben des Volks ist, ob

derjenige, der das vorberwissen kann, sich dadurch nicht abhalten

läset, den Fluch über die Herrscher auszusprechen, oder ob dieser

Fhich gradezu gegen das unschuldige Volk gerichtet wird. Audi ist

eine feindselige Stioiniuug des Aias gegen die Achäer nicht etwa

vorher moiivirt oder angedeutet wurden. Denn wenn Aias, nachdem

er im WaliriMUii sich vcrgang«'n, sagt (408) nàç ôè azQUiàç

àinaltos av ^£ x^^Q^ q>0¥tvoi, oder (458) fiiaei dé /u' ^EXX'q-

nov arçoTog, nämlich wegen dessen, was er jetzt verübt hat, so

^ebt ihm das natfirlich kein Recht auf das Heer zu fluchen. Und
wenn Odysseus fragt (44)^ xal tà ßovKevft* tag its jiifftioiç

%6â* ^v; und später Athene (95) sßaipag è'yxoç «v ftçôç 'Ag-

ytiav OTQOT^; so zeigt der Zusammenhang, dass nur die Fürsten

gemeint sind und dieser AuMiruck gewählt ist um stark hervorzuhe-

ben, dass Aias iiiihl gegen die Feinde, sondern gegen die eigenen

Landsleute die Waifen gekehrt habe. Dass Aias Tor seinem Tode
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die Atriden den Erinven iUH;rgiel)t, »'iits|»i iilil tier gru'cliist lieo An-

schauung wie den) Charakter des Ueldeu, und war poetiscti ooth-

neiuUg als die endliche Besief^eluog seiner Uebeneugung, dass sie

Ungerechtigkeit gegen ihn geflbt hatten. Aber weiter durfte der

Dichter den Mann, der früheren Uebennuth durch den Tod su sflh-

na im Begriff stand, nicht gehen laMen ; jede UeberBchreitung dieser

Schranken würde eine neue Hyhris sein, die von dem Sterbenden

fem bleiben uiuss. — Nach der Anrufung der Erinyen erbittet er

vom Helios, dass er die Uot&chaft seines Todes nacli Salamis

bringe, die Hotschaft, welche seiner Mutter so schweres l^eid brin-

gen wird. L)orh diese Regong unterdnickt er sofort (852)

ovôèv è'çyop Tinva ^iftjvéia^ai fiénjv •

ôkX* àfjwtiov tà iKQSyim aÙ¥ vox*'

Nor ein Gott ist noch, dessen Beistand er ansumfen hat

â BéennBj Bihatê, vvp ft* Maiuipui fiolùSvl

Daran schüesst sich dann der Vers

%al%oi oè fif^^v y.ciKsî Ttçoaavôtjaw ^uviov.

Was für eine sonderbare VorsteiiuDg ist es aber überhaupt,

dass die Todten den Gott des hinraffenden Todes, nicht den Beherr-

scher der Unterwelt, in der Unt^welt anreden, mit ihm Gesprdch

pflegen, nnd ferner, dass dies ein Grand sein soll, weshalb Aias den

Todesgott jetst, da er seines Beistandes bedarf, gar nicht oder so

kurz als möglich anrufen soll. Dazu kommt, dass es sehn Verse wei-

ter ganz angemessen heisst (8Ö4)

Tord* i Iii IV Aïaç tonjftog votaiov ô-qoû*

rà <5' a/Â' iy Ziiôov To7ç xcfrw f.ivd'r^üOf.iai.

Hit Hecht hat daher Geei (Mneinos. 11 p. 206) di< st n Vers ge^

strichen. — Auch der starken üeldenseeie wird daä Scheiden vom

Ld>en nicht ksicbt, er muss dtea^ Abschied aussprechen, und so

si^ er dem Sonnenlicht, dem Vaterland, dem troischen Gefilde, allen,

denen er sein Leben dankte (J vçotprjç ifioi) Lebewohl. Aber die-

sen einfachen wahren und schönen Worten geben drei prunkende

Verse vorauf (856)

ttai %dv ÔKpQSVTïjv Hliov n^ooewinw,

navvotccTOv dij xotWoi' av&iç vategoy

die nachts weiter besagen als das ënfache ti q^yoç, welches dann

fdgt StOrend ist es, dass in diese Umgebung der Sonnengott hin-

eintritt, namentlich da er sum aweitenmal erscheint, sum sweitenmal

12»
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als êiq^çivtfjç, und störend ist auch das ntnrimatw rrçoffevrénoit,

da gleich <laiauf folgt roviiog vaiaioy d-çosî. Daher glaube ich,

dass auch diese Verse uiipcht sind. Wenn Sopliokles, als ein echter

Dichter, s -ine harmonische Kunst dadurch bewährte, dass er den

sterbenden Aias in einfachen Worten EmpOndungen aussprechen

liess, welche die Nftbe des Todes inftrsigte uod verklärte, so lâsst sich

dagegen sehr wohl begreifen, dass Scbauspielem diese Gelegenheit

zu starken Effecten passend schien, und dass diese dem Dichter durch

Aufsetzen einiger lebhaften Farben nachzuhelfen suchten. Von sol-

chen Zusätzen war schon das Staatsexeniplar nicht frei, das Lyk ur-

ges redigiren liess, um der Willkür der Schauspieler ein Ziel zu

setzen. Man itann nicht annehmen, dass er die Originalhandschriften

der grossen Dichter durchgchends benutzen konnte, sein Hauptmate-

rial bildeten gewiss Sehauspielerexeniplare, die nicht intect sein konn-

ten; und dass seine Redactoren eine kritische Gewissenhaftigkeit bei

ihrem Geschäft gefibt bitten, wie Lachmann bei Les sing, wie

Sie jetzt bei Göthe und Schiller zur Geltung kommt, wird schwer-

lich Jemand für walirscheinlich halten.

22. Die neun Frauen, welche Brunck zu Anlang von Aristo-

phanes Ekkiesiazusen sich mitPraxagura unterhalten liess,

sind jetzt bei Dindorf auf zwei reducirt. Aeussere Anhaltspunkte

für diese Personenvertheilung giebt «s bekanntlich nicht; man ist

lediglich auf die Indiden verwiesen, welche die naturgemftfeeFAhrung

des Dialogs an die Hand giebt Diese ftcheint mir nun vielmehr dar-

auf hinzuweisen, dass drei am GesprSch sich betheiligen. Nachdem

die erste auf die ankommende Melistiche, die zweitt^" auf Geusi-

strata und zwei andere T rauen hingewiesen hat, welche sich nahen,

sagt Praxagora niii Befriedigung (52):

6(fâi ngoaiovaaç xàtigaç noïlàç nwv
ywalxaç, Stl ^tiq lat" o(peXoç h %^ néXu»

Die Worte, mit welchen darauf eine Frau sich an sie wendet

htSgSaa naçéôw. 6 yàç àvrjQ xrjv W/jf^* Bhij[¥

fßrjxre tQtxiôwv korréçaç èfÀTrlijfisvoç

kann niihi füglich eine der Fjau«-n sagen, die schon \oiher zugegen

waren und mit Praxapnra gesprochen hahen, ohne eine solche Ent-

schuldigung nüthig zu linden; mit dieser führt sich vielmehr eine so

eben auftretende hei Praxagora ein und legitimirt sich dadurch als

eine, welche auch fenfer am Dialog Theit nehmen wird. Und so ge~
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schkht es auch, wenn auch diese dritte hiiiler den beiden an*i( rii

etwas zurücksteht. iNachdem jene l)eideD sich ûher ihre Ifàrte aus-

gewiesen haben, fragt Praxagora die übrigen vftàîç àê %i ^pùtê. Die

eine, welche fOr sie antwortet ipaal' natapfi^awfi yéç ist natorge-

mä6 keine der beiden, die eben für sich gesprochm haben, sondern

die dritte, welche damit abschliesst Unmittelbar darauf giebt die

Aeusseruug des Praxagora dber die Stocke, welche sie mitgebracht

haben, Veranlassung zu Scberzredeu, die sich von selbst unter die

drei Frauen vert heilen (76)

è'ywyé toc i6 auvtakov i^rjveyxà^fjv

%à Tov yicc^iiov tovtl na^evâovioç kâ&ça.

B tovt* lot' ènelvoiP 9ôv ouvràXwv vjv niçâsiat,

r vij %èv Jitt TOV am^(f' innijêÊêég y* S»

s^y TOV Ilanfôntùv ôiqt^éqo» ip^ftfiiwoç

étntQ ttç ttlkog ßowiohih tè ôiffuùy.

Auch im Folgenden schliesst <lie drille Frau mit dem Witz über

Agyrrios (102) ab. Sodann werden die Henierkun^'en

110 xai nùç yvvan^ûiv x^rjXvipçwv ^vvovaia âtif^ijyo^ijoHf

115 ovy. olôa- ôsivov (î* laih rj fu] ^^nêiçia,

120 %ig ô\ Cl fiêl\ i^fiiop ov Xalàiv iniatmaii

am passendsten den drei Frauen zugetbeih.

Nachdem Praxagora die Probe der VolksTersammlong erOfliaet

hat, meldet sich znerst die erste Frau zum Wort Ihre Forderung

zuerst zu trinken, weil sie doch den Kranz aufgesetzt habe, veranlasst

Praxagora sie gleich abtreten zu lassen, ehe sie nur geredet hat. Der

zweiten wird nach wenigen \ ersen, weil sie ^icii den Weiberschwur

bfi den Göttinnen entwischen iässt, ebenfalls das Wort entzogen.

Mit den Worten (162) qtéqB tov aii^pavoy meldet sich dann die

dritte; die Vorrednerin wOrde den Kranz gar nicht abgelegt haben,

Venn sie mit ihren Versuchen fortfahren wollte; auch würden die

wenigen Worte, welâie Praxagora spricht, ihr kaum so tiel Zeit lassen,

dass sie sagen kann

Die dritte Frau aber bat wahrend der verunglückten Versuche der

ersten beiden Mufse gehabt zu nu ditiren. Die Worte iy(o yoQ av

liSjU fiältp nöthigen nicht zu der Annahme, dass dieselbe Person

spreche, sie weisen nur darauf hin, dass die jetzt auftretende die

Stelle dieser einnimmt, die bereits geredet haben. Nachdem sich

auch die dritte blamirt bat, übernimmt Praxagora selbst die Rolle
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des Redners ; nach Vollendung ihrer Rede tritt wiederum die Drei-

theilun^ in den Remerkungen der anderen Frauen deutlich hervor

24y 71WÇ dvTBçe'iç tiqoç artov Iv -n^x/Âî^a/^,*

Xaaai navreç. JIq. dHà xai fula/x^lSp.

r %ai tovT* ioaai.

254 ^ %i ô\ ^9 NeoudMf^ é yXdfm» at Xoiêo^;

r htûpo fidpw StmeftTùVf ijv a* oi tt^dfai

Ëkxojoiv, b IL àçàatiç Ttor'

;

^fieîç ôé y*, ijv aLçù}a\ èâv KsXevaofiStr.

279 r — — sè léy£ig' i^fiêiç ôà y«

Dass der Dialog bei solcher Yertheilttiig natârlidier und lebendiger

verläuft, ist wohl kaum eu besweifehd; ob librigens die drei Frauen

immer in derselben Reihenfolge sprachen, kann zweifelhaft sein.

23. Servius Verg. Eci. VIII, 6S. Alii hunc Dapfmin Pim-

pham amasse dicunt, quam cum a praedonibus captam Daphnis per

tolum vrbein quaesisset tuvemssetque (1. invenit) in Phrygia apud L\jh-

ersem regem servientem , qui hac lege in advmas saeviebat , ut cum

muUoê tegetis haberet peregrinos advem'enUs ucum mettre faeeret

vi€lo$pi€ iub$rei ocädL ted EercuUi mteratus Daphädii venu ûd

r€ffm a audita condiciaiM eertamini$ fakm ad vMUamiim oecqNl

rspt* asjpya amfvUnnu Üa Dapkmm a ftHcah UUraoÜ ti $i

Fimpleam^ quam aUi IktUam dicwt, reddidit, qmbm dolts nomine

aylam quoque regiam condonavtt, feraU sopilo metendi carmine,

Dass diese Erzählung! auf Sositheos Daphnis oder Lityersej»

zurückgeht, wi« auch K. Fr. Hf^rmann yde Daphntde Theocnti p. 6)

bemerkte, ist um so weniger zu bezweifeln, da sie nicht nur mit den

erhaltenen Bruchstücken übereinstimmt, sondern auch der SchoUast

Theocrits (Vlil, 93. arg.) bezeugt, dass Soaitheoe die Geliebte des

Daphnis Thaleia nannte; denn ThaUam ist natflrlidi bei Servius

statt itaUam zu schreiben. Die Sage des Lityerses hatte wahr-

scheinlich auch Euripides in seinem Satyrspiel d^eçiatal dargestellt*

(Hermann arch. Ztg. VI p. 2M 11.). Das Kigenthdiu liehe des Sositheos

hat \\ t lckcr (griech. Trag. [\. 1256) gewiss mit Recht darin gesucht,

dass er den sicilischen Daphnis und den phrygischen Lityerses com-

binürte. Nachdem der treue Schäfer nach seiner langen Pilgerfahrt
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die Geûebte wiedergeftmden hat, sulit er Bich dem grausamen Un-
hold gegenüben der auch ihm den gefahrlichen Wettkampf im Mähen

auferlegt; in dieser Freude und in dieser Noth wird ihn der erste

Thei! ûp<^ Drama gezeijj;! haiit ii. Mass es ein Satyrdraraa gewesen sei,

wird nicht gesagt, wir dürfen es uns wohl nach dem Zuschnitt der

Alke st is, wenn auch viel derber, denken. Da erscheint Herakles

als Retter, und nimmt ihm seine Soige ab, indem er sieb bereit

eiklirt ikb innlchst mit Lityerses ni raessen« Das ertudtene län-

gere BmchBtöek ist ofienbar die QrjaiÇj in welcber Papbnis den

Herakles Ober die Situation orientirt. Man hat nicht bemerkt, dass

in derselben mehrere Verse ausgefallen sind. Nachdem erzählt war,

dass Lityerses die Freindeu reichlich bewirthete — ç^ovdv yàç

toig ^on^ovfiivotg okvsÏ — musste berichtet werden, dass er sie

darauf zum Wettkampf im Mähen zwang und wie diese sich dabei

anzustellen pflegten; dann erst konnte angegeben werden, wie er

sdbftt mftbele und den Fremden tödtete. Was auch in den Worten

IrrMTimw ol^i^a Mauhà^ov ^oaig (v. 16) Stedten mag, mit

einer flüchtigen Andeutung war es keinesfalls abgethan, sondern eine

ausführlichere Erzählung war nöthig. Schwerlich wird Sositheos den •

Wettkampf der lieidi n ßcwfpäyoi im Essen und Trinken vor dem

Weükampf im Kornschneideii ^irh haben entgehen lassen. Für den

letzten gewinnen wir einen interessanten Zug aus Servius. Die ieti-

ten Worte ferali fopito mtUnü carmine sind so wie sie dastehen

sinnloa. Dorville schlug vor esnomme. Hecker (comm. crit I p. 68)

tmfotiio und nahm eine Ldcke nach tondonaoU an. Die Worte sind

vieimebr an die ricbtige Stelle su setzen: n§i feraU $opito nuttnü

earminê eofut amputa»it Dadurch wird Daphnis seine Rolle zuge-

wiesen, der als berühmter Sänger und Syrinxbläser das Lied vor-

trägt, nach dessen Takt gemäht wird und das nun auf Lityerses eine

so vrrderbliche Wirkung ausübte. Lityerseh aber war ja der Sage

nach der Erhnder und der Gegenstand des Liedes, welches bei den

Phrjgern zur Ernte gesungen wurde, und dessen melancholische

Weise die Sage dadurch motivirte, daaa Lityerses bei der Ëmte um-

|riu)mmen sei. So liess die burleske Umbildung des Sositbeos

nnmer noeb den Ton der Volkssage durcbklingen.

24. Den Zeugnissen fiber den eolossalen ehernen Stier auf der

Akro[iolis (Paus. 1, 24, 2), der als ßovg èv TtSXêi spriclivv Ortlich

war, sind auch die Wort*» des Luciii us hinzuzufügen (X, 7 bei Pon.

Tsr. Andr. 11, 1, 24) nae, in arce bavem discerpsi ma§nifice inqmi.
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Man hat verschiedene Versuche gemacht, die corrupten Worte su

Anfang wiederherzustellen; sicher iat, dass ein Renommist spricht ood
die Worte sind gewiss einem griechischen Komiker nachgebildet

25. Horat. c. I, 12, 19

proximos illt lamen occupavü

Pallas honores

proeUii audax neque tt tiUbo,

It6er, it $aevi^ wimiea virgo

Die Bedenken, welche Bentley gegen die Verbindung der Worte

proeliis audax mit Uber erhohen hat, sind auch durch IJutliiianns

Erörterungen keineswegs l)eseitif!;t. Wenn os auch richtig ist, dass

Dionysos sich im Kampf mit den (jiganlen und Indern als tapferer

Streiter bewährt hat, wieHoraz selbst bezeugt (c. 11, 19, 21); dass er

deshalb ßgo/niä ôoQavoq^ôq hmdXu nolenoAthtdi (Dion. Ual. c.

T. 17. Uacrob. sat. 1, 19, 1) angerufen werden konnte, so bleibt doch

trotzdem bestehen, dass dies nicht die Eigenschaft des Gottes war,

nach der man ihn charakterisiren konnte, wenn nicht besondere Um-
stände, ein bestimmter Zusammenhang es rechtfertigten. Diese

Uechtfertigung hat nun zwar buttmann darin zu iimleu geglaubt,

dass lloraz in dieser (Jde nur kriegerisches Verdienst preise, also

auch liacchus als streitbaren Gott habe preisen müssen. Allein ganz

zutreffend ist die Beobachtung doch nicht, denn ^iuma Pompilius

war einFriedensfùrst, so wie desTarqu i n i us auperftt /hieet nicht auf

kriegerischeTheten hinweisen. Auch ist von dieserIntention bis dahin,

wo die überraschende Beneionung des Uhtr eintritt, nichts zu mer-

ken gewesen; weder in der allgemeinen Ankündigung, noch in der

Anrufung des Juppiter und der Minerva tritt etwas der Art hervor,

so ilass der Leser erst später den Grund jener aufîâlligen IJezeiiimung

erfahren würde. l)ag«geu niuss mau doch gestehen, dass lluraz es

nicht ungeschickter hatte anstellen können, als indem er das Beiwort

pro€im audax unmittelbar auf den iNamen der Göttin folgen Hess,

zu der es wie naturgemâss zu gehören schien, und noch dazu mit einer

Structur, welche rorher keinen unzweifelhaften Abschiuss giebt und

das folgende in einer Weise anknüpft neque te HUbo^ Idher^ welche

bequemer und einfacher als Anfang des Satzes gefasst wird. Da mau
diese gehäuflen Wunderlichkeiten dem lloraz nicht wohl zutrauen

kann, wird man also proeliis audax zu Pallas beziehen mubseo. iNun
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ist alleHin^rs neque te silêbo, Liber sehr dürftig. Ahcr auch das fol-

gende erregt üedeiiken. Die Partikel et zwischen neque le, nec te uud

das fehlende le ist sehr hart; uod auffallend, wenn auch nicht uner-

träglich ist, dass Diana nur als virgo hezeichnet wird, was nicht ganz

gleicb steht mitfanmü fikr Juppiter. Ja, ich glaube, man ist herech-

1^ la fragen, wie Horas dbefhaupt dara komme den £f6€r hier zu

nennen. Daaa Apollo und Diana, die persönlichen Schutzgitter

des Augustus, vor anderen dem hächsteu Weltregierer beigeordnet

werden, ist in der Ordnung. Weshalb Minerva mit ihuen vereinigt

isi, dalür N\( i>s ich keinen ähnlichen Grund anzugeben. Als capitoli-

nische Gottheit ist sie schwerlich hier aufzufassen, dann würde Juuo
Regina, die zur capitolinischen Trias gehört, schwerlich fehlen.

Indessen ist Minerva dem luppiter, wieHoraz selbst andeutet,

80 nahe verwandt, sie wird als die Personification seiner Weisheit so

QDzerlrennlich von ihm gedacht, dass man wohl begreift, wie in

einem Gedicht auf Augustus, als den von den Göttern eingesetzten

Herrscher des Erdkreises, die beiden Gôtterjïaare Juppittr und

Minerva, Apollo und Diana als iUpias^entanten des ganzen Göl-

terstaats eingelülirt werden konnten. Aber ihnen nochÜacchus zu

gesellen, hätte üoraz eine ganz besondere Veranlassung haben

môsèen. Natürlich soll nicht etwa gelftugoet werden, dass man nicht

guu passend und smmg auch Minerva und Bacchus zusammen-

stellen konnte, wie eine solche Gruppe In einem Epigramm erklärt

«ird (anth. Pal. II p. 681, 18B)

^ Eine, zi aoi ^vvov xat IlaXXâôi, 7 /; yàç axorteç

Aal uéle/ÀOi néqa' aoi d' itaôov LikanUai.

ïo^L d* oooig iX£Ào^ ôatfÀOvi r^ôe nikut.

xai yàq ifnol 7roXi(.aov q>ihop -aléog' olâe» anaç §iO^

îjf^ov ôfit^d^siç 'Ivôoç an' 'SiMoyov,

xai fu^nùiv ôi gfv^9 iyeçufoafiêiff 17 fih iXai^^

etùtàç àytà yXvniQolç fiôtçvaiv rjfieQidog*

nai firiv odê* èn* èfiot firjitjQ (àâîvotç ^nitkijf

Xîact d* èycii fiirjçoy nâxqLOVy
îJ

ôè xcfçjy.

Allein in enieni so auf besliminte Verhältnisse zugespitzten Gedicht,

wie diese Ode, erwartet man auch hier eine ganz individuelle Bezie-

hung. Dass noau eine solche nicht nachzuweisen vermag, ist zwar

ebenso wenig ein Beweis dafür, dass kerne vorhanden war, als dass

Hflfaz mit kehier Silbe auf dieselbe hinweist, denn sie konnte sei-
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sen ZeHgenossen obne Weiteres verstSttdHeh sein. Allein bedenk-

lich macht noch ein anderer Unietand. Horas liebt es als Beispiele

der durdi grofse Verdienste erworbenen göttlichen Unsterblichkeit

Bacchus, Hercules, Gastor und Pollux zusammen su nennen

(c. III, 3, 9 ff. IV, 8, 30 ff. epp. 11, 1, 5 ff.). Wenn er nun grade in

dieser Ode nach der bostiniinkn Disposition

quem virum ant heroa lyra vtl acri

tibia snmis cekbrare^ CÜQ?

quem dmm?
welche er, nur in umgekehrter Ordnung, streng befolgt, Hercules

und die Dioscuren unter den Heroen aufführt, Bacchus aber un-

ter die Götter venetzt, ohne irgendwelche Motivirung, so ist das ge-

wissbefremdlich. Fasstman dies alles zusammen, so wirdman es nicht

unwabischeinlich 6nden, dass die Worte Uber et ein seltenes Bei-

wort der D iana aus dem Text verdrängt haben. VieUeicht findet ein

anderer, was mir nicht gelungen ist, ein allen Forderungen der Pro-

habilitât entsprechendes Wort.

2G. Horat. I, 15, 16

ntquiquam (h alamo gravis

hastas et calami spirnln rnosii

vitabis slrepilumque et ceUrem sequi

Aiaeem: tamm^ heu, asms aduhero»

non LatrHadeny exitium tuo$

genU, non p^fUnm Nutora rupid»?

wffHmU fatpmddi te S^laminnu

reucms, te Sûméku sdisna

pupuie, ehe ofiia eet imper&are equù,

mm mriga piger. Merionem quoq%te

nosces. ecce furit te reperire atrox

Tydides mtiior patre^

quem tu, cervus uti vallis in filter a

visum "partp. lupum graininni lumemor

sublimi fugies mollis anheUtu,

nofi hoe poUicitus tuae.

Das Heer von Helden, welches r^ereus um Paris zu schrecken

ins Feld führt, ist sehr aufEidlend susammengesetzL Odysseus und

Nestorsollen nicht alsKämpfergenamitsein— undNestor war aller-

dings im Felde nicht furchtbar — sondern ab durch ihre klugen Rath-
• r

t
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schlafe gefährliche Gegner; dann sind sie rtwas sonderbar zwischen

liie anderen knegshelden gestellt, welche elf n [xTsßnlichen Muth des

Pam auf die Probe stellen. Dass Diomedes furü le rtptrirt lâsst

lidi erUiren aus den zornig höhnischen Worten , welche er in der

Dms an FSwis neblet 385), aber dasa Paria ?or ibm Ûielieii werde,

kemeawegiy denn dort iat es Pim, der Diomedee mit aeinem PfeU

mwimdet nnd kampfimfibig gemaebt bait Die fibrigen aind olfen-

bar mit Absicht anagewShlt, weU sie sämmtlich sonst nicht in erster

Reihe stehen, Teukros, Sihenelos, Merionesund der lokrische

Ai as. Denn dass nicht der Telamurucr, .sondern der iokrische

{»assend uUr sequi heisse, beweist schon 11. 520

nlêioTovç 6^ ^ïag ellev 'OïX^oç taxùç viég*

od yét(f ài %tç èfioiog ànuinéa^ott, noaiv ^ev

ivâ^éh tQêoadywfuv^ art %ê Ztùç h q>6ßo» h^ff,

SdCaam iet es freilidi, wenn gegen die Beiîebuig anf den Tebuno-

üKT Aias geltend gemacht wird, dass er nie gegen Paris gekSmpIt

habe — als ob das vom lokrischen bekannt wäre. Das auffaiiende ist

nämlich, dass von den Helden, welche hier dem Paris als Schreckbil-

der vorgebalten werden, keiner in der Ilias nnt ihm kiinij)ft, geschweige

das£ Paris vor ihm die Flucht ergriffe. Vielleicht wird man sagen,

dass dieJLâmpfe, welche Horaz im Sinne hat, nach der Uiaa lallen,

Ten anderen Dichtom erwihnt sind, und dass es Zufall ist, wenn wir

daroB nichts erfahren. Die Mfiglichkeit ist sumgeben ; wahrscheinlich

wt diese Hânfong von Kflmpfen, ht denen Paris sieb feige gezeigt

habe, nicht, am wenigsten in dem Abschnitt der troischen Sage, in

welchem Achill en s durch seine Pfeile fiel. Man kann auch auf die

Freiheit des Dichters und Künstlers hinweisen , bekannte Namen der

Sagen zu ven^'enden, auch wo keine bestimmte Tradition vorlag,

wenn es ihm um markirte Persönlichkeiten zu thun war. Diese Frei-

heit bleibt unbestritten: nnir erwartet man, dass von ihr mit GescbiclL

und Talit Gehcauch gemacht werde, und das scheint hier vermisst tu

werden. Abweichungen von der homerischen Tradition auf ihrem

ckensten Gebiet eriaubte ein alter Dichter sich nicht leicht ohne be-

stimmte Gründe und ohne fühlbare Motivirung. Sie ist doppelt auf-

fallig in einem Gedicht, welches wie das vorliegende in allen einzel-

nen / Ilgen Reminiscenzen an Homer zeigt. Die Auswahl <I<t Helden

wird aber am auffallend.-! t u durch die, welche verschwiegen bleiben.

Mit welchem Namen konnte Nereus wirksamer drohen , als dessen,

doith deasen Pfeile Paris umkam, Pbilolitetes? und dessen, vor
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dem er in der That die Flucht ergriff, Menelaos? Man wird nicht

sagen, dass die calami spicula cnosiï auf Philo ktete s deuten sol>

len, denn dieser versleckte Hinweis auf eine llaiiplperson neben so

vielen ùherflûssigen Namen wäre eine arge Geschiiiackiosigkeit. Da-

gegen kann man fragen, ob man die Strophe 29— 32, wenn man sie

fftr sich läse, auf jemand anders als auf Menelaos und die bomeri-

sehe Situation beliehen würde, namentlich ob die Worte rom hoc

poüieiiui htae die Sputtreden der Helena (11. F, 430fil) nicht ins

Gedâchlniss rufen müssen. Und wen konnte Nereus dem Verf&hrer

mit mehr Nachdruck als den \orhalten, vur dem er schimpflich die

Flurht JT^reit'en würde, als den l>e»ch!mjiften Gemahl? Mit gutem

Grund lässt ja die Iii as Paris, den sie sonst keineswegs als Feig-

ling darstellt, vor Menelaos flüchtig werden. Dass Horaz sich die-

sen Zog enigehen liess und Diomedes an die Stelle setzte, der hier

so gut und so schlecht wie irgend ein anderer, ist gewiss auflUlend.

Sollte eme Veranlassung dazu in einem griechischen Original gelegen

haben, welches er nachbildete? Porphyrion sagt hae ode Baeckyh'dem

imitatur, nam ut itie Cassandram fecit vaficinari futura hellt troiant,

ùa hic Proleum y was durch den S( lioliaslrn zu Statins (Theh. Vif,

330) bestätigt wird Ilhone civitas Hutotiae est, hinc Bacchi/Iides J/i-

nervam Itiumam dixit^ — quam imüalus Höralius in illa ode, in qua

ProUus futurum Troiae narrât exeidium. Man hat diesem Gedicht

die Worte eines lyrischen Dichters xugetheilt, vrelche Clemens (atr. ¥

p. 731) namenlos anführt, weil m denselben die Troer angeredet und

auf die Verlettung des Rechts, als Quelle der Leiden hingewiesen

werde — nicht ohne Schein; wenigstens kann das nicht dawider

sprechen, dass î^ich bei Horaz nichts davon tindet. Denn mit dessen

Nachbildung mu^s es eine eigene Be\>andniss haben. Dass Kassan-

dra bei B a k c h \ 1 i d e s die Weissagung aussprach — sei es dass die-

s< s hei der Wiedererkennuog des ausgesetzten Paris oder bei seiner

Heimkehr mit Uelena geschah — gab derselben einen ungleich be-

deutenderen Hintergrund und stellte sie in einen ganz anderen Zu-

sammenhang. Indem Horaz dies aui^ und statt dessen die allge-

mein gfdtige Figur des prophezeienden Meergottes und eine willkAhr-

iich herbeigeführte i?itualion an (He Stelle setzte, entzog' er dem tie-

prnstand viel von seinem Interesse. Auch kann man wohl mit Sieher-

heit behaupten, dabS kern griechischer Lyriker diese Weissagung in

einem selbständigen Gedicht als ein für sich abgeschlossenes Ganze

darstellen konnte, sondern sie in einem grftfseren Zusammenhang als
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mythologische Exemplification ausführte. Dadurch dass Horaz sie

aus diesem Zusammenhang löste und als selbständige Situation ly-

risch darsteilt*' . nahm er ihr das wesentlich«' Interesse, und man

sollte denken, auch ein römischer Leser habe gefragt, was der Dich-

ter mit diesem mythologischen Bilde eigentlich habe $»^gn wollen.

Nur an eine Allegorie mit Antonius und Cleopatra hat gewiss

lein Zeitgenosse gedacht. Denkbar wäre es nun ielleidit, dass bei

dieser ümbfldung die Ton Baicchylides in etwas anderer Wendung
grbrauehten mythischen Pers((nKchfceHen nicht an den rechten Platz

gekommen ^ären : eine EnUchiddi^nmg wilrde es allerdinirs nicht

soiii. VVio (]p]\\ atj( h s«'l, wir wcrdi'n annehmen mfissen, dass lioraz

lirüüde hatte oder zu haben glauJ)tt', aucli weniger gelungene Ver-

suche dem Publicum nicht vorzn (enthalten. Vielleicht machte er Stu-

dien dorcb selbständige Dearbeitung mythologischer Partien aus grie-

chiscben Ljriicem, ebe er den Versuch machte, solche Darstellungen

Milien eigenen Oden, wie im dritten Buch, einEUTerleiben.

27. Horat. c I, 10. Ueber diese Ode auf Mereurius bemerkt

Porphyrio h^mts est m Mermrinm ah Alcaeo h/r t'en poeta^ was, wie-

v -iil sdilecht ausgedruckt, doch nicht anders verstanden werden

kann noch verstanden worden ist , als dass lloraz den iiymnus des

Âlkaios nachgebildet habe. Eine Bestätigung giebt Pausanias (VII,

20» 4) indem er erwfthnt, dass Alkaios den Rinderdiebstahl enihlt

kabe, welchen Horas ber?oriiebt Dass man indess an keine genaue

Mertragung denken dOrfe, beweist sdion der noch erbalte&e Anliuig

des alkSisdien Gedichts (58, 2)

Xo'iQt KvlXavaç 6 fifâetÇf ot ydç ^oi

-^vfing vfivtjVf tov xoçvfpaiç èv avtaiç

Mala yîvvaro Kgnriöa . . .

der mit dem horasoschen nicht übereinstimmt Ausserdem würde

nan aber auch anzunehmen berechtigt sein, dass Alkaios Hymnus

Dicht so kurz und knapp y namentlich nicht so mythologisch dArflig

augestattet gewesen sei wie der des Horas, wenn dies sich nicht nä-

her nachweisen liesse. Menander kftnnte nicht ssgen Alkaios babe

die Geburt des Hermes besungen (de enc. III p. 340 Sp.), wenn dies

nidil mit eini«^er AusfOhrliclikeit dar^^eslellt wäre, wovon sich bei

Horaz nichls hiidet. Da ferner in einer l\iir/( n Er/ähliiner des Scho-

liasten zur Ibas (O, 256) derselbe eigenthümlicbe Zug berichtet wird,

welchen Horas andeutet, das» Hermes dem erzürnten Apollon auch

da Köcher gestohlen habe, so ist nach H. Peerlkamps einleuchtender
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Bemefkuag die ganie finählaog aaf den Hymnus des Alkaios laiüek-

ziilOhren, der mithin auch den AnsfauBch der Leier und des Stabes

berichtet hat. Nur tioden sich dieselben Züge, dass Hermes auf den

Höhen des 01yi]i[)os geboren wird, erst die Rinder uiu\ dann den Bo-

gen des Apoiiüii stiehlt, auch bei IMnlostralos lu der lieschreibung

eines angeblichen Gemäldes wieder (im. I, 26), der über den stehlen-

den Gott bemerkt ovt9 ftov Toirra frey/ç ôffûh^ ô ^eog, àiU'

titp^aavvfi àtêcèç nal m/Son% wie Horai cMdui pddquii

plac^ «Meie eondarv fiarto. Bût Recht hat man daher angenonunen,

dass Philostratos den Alkaios vor Augen hatte und nach dem Ter-

fahren des Sophisten wird man auch die einzelnen Zuge seiner Be-

schreibung nicht auf einem Bilde sondern bei Alkaios zu suchen ha-

ben. In einer mit mythologischem Detail reich ausgeführten Dai'-

steUuDg der Thaten des Hermes konnte nun auch das der Iii as ent-

nommene Abenteuer, wie er i*riamos ungefährdet zum Zelt des

Achilleus geleitet, einen angemessenen Plats finden. Dass dies

Beispiel aber m der horaiischen Ode unangenehm autfSilig sei, ist

mit Recht von mehreran angemerkt worden. Bei der knappen, aa-

deutenden Weise des Gedichts ist es gerechtfertigt, wenn Horas die

auffallendste Eigenschaft seines Gottes, seine Fertigkeil qmdquid pla~

cuü iocoso condere furto, mythologisch ins rechte Licht setzt. Aber

dass er dazu zwei Heispiele verwendet, geht schon über den Kähmen

dieses kleinen Gedichts iiinaus, und dass er auf ein so prägnantes,

namentlich für das toeosHm fimrUm so prignantes Beispiel, ein so

sehr viel schwAcheres, an sich wenig bedeutsamee folgen lisst, Ter-

ringert die Wirkung noch mehr* Ehe indessen die Strophe ge-

strichen wild, darf man rielldcht fragen, ob ein Beispiel einer nicht

mit sicherem Tact getroffenen Auswahl aus der reichen Fülle des

priechisrhcn l))( liters anzuerkennen ist, nicht 'um den römischen

Dichter zu rech! futigen, sondern einen Beleg seiner Studien und

Versuche zu erhalten.

28. Plinius XXXV, 4. An den Sats imaginum qmdm pt^*

hura, fiM maximê timiki m oêmm propojßbaninr ffma»^ in t^tim

txokoü schliesst sich folgende nflhere Betrachtung an.

Âtrei pommhÊT äipei, iirs€$UeM faMi mtrdo figuramm dùof.

mine, stotwunm capita permutantuTt vulgati$ tarn pridem saUhui

etiam canninum. adeo materiam conapici maluni omnes quam se

nosci. et inter haec pinacothecas veterihus tabulis consi(u)U ahmas"

fue tffigieê colutU, ipsi houorem non mä in pretio duutUeSt ui fran*
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fii Aercv ftirnpie diiràkat lapmm. Haqw nMu» tffigk tfHmtê

imagmet pecuniê» mm woff reUnfmmi, üdem piiUuäras aikktarum

imagmibus et ceromata sua exomant, Epicurios vuUus per cubicula

geUmt ac circumfet uni xfc.mn, natali eim vicesima luna sacrificant

fm'asqne omni mens>- custoilmîii, quas icadoi VQCtttU, hi maxume pU
A ne viventes quidem nosci vohmL

Hau sieht leicht , dass zwischen diesen Sätzen kein gehöriger

Zimmmenhang stalUindet Zwei Vonteflungen laufen nnordentUch

durch einander; die eine, dass man nur auf kostbares Bbteria) Werth

lege ohne Rücksicht auf die Aehnlichkeit der Porlrlts, die andere,

dafls man für firemde Bildnigge grosses Interesse habe und sie mit

Eifer sammle, währenil mau m keiner Weise bedacht sei die eigenen

aüf di»' .Narlnvelt zu bringen. Verfolgt man dieselben, so zeigt sich

auch, dass die einzelnen Stücke von einander gelöst und wieder in

den rechten Zusammenhang gebracht werden können. Zunächst reiht

SMih an den allgemeinen Sat< über die gemalten Partrftts der ent-

sprecbende über die plastischen an.

MM^tfUMi ^dm pielwra^ maofime stmiiés aemm fr^fû^

gantur figuraey m totum txokvit. $wrdo figuranm dt*ferMitte sfafiur-

Tum capita permutantur vnlgatis iam pridem galtbus etiam carminum.

Darauf folgt die Üctrachlung über die Vorliebe für das kostbare

Material

aurei (so liest Durand) pouuiUur cUpei, aryentem faeki^ adeo

Hflfenem con^ei mahuu imma pum se notci. itaque nuWus effigie

timie im^mei peemUae lum jim» reUnqumU, ^ Aottorem non nài

âi pnlio ineeiUee, ni frwugot hem furiequ» deirakat laqmm (eor-

npte Worte, die ich nicht zu bessern weiss).

Hieran schliesst sich der Ausfall gegen die Porträtssammler

ei inter haec pmacothecas vettn'bus labuh's cojisiuait ulienasque

efßgies colunt hi maxime, gm ne virentes quidein nosci vohmt.

eidm palaesiras alhklarum imagimbus et ceromata sua exornant,

EpicttrioB volhu per cubicula gestatu ae circumfemoU eeeum, natali

ftw viuiima Ivm eaerifieaiU ftrioMqae mm vmm wU^àhanif pu»
icaiai votani,

Dass dies die richt^ GedankenfoJge sei, wird wohl kaum tu

besweifehi sein, emen Nachweis Susserlicher Merkmale, welche diese

Zers]4ittfrun<^ der einzelnen Satztheile erklärten^ weiss ich allerdings

uidii zu tühren.
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29* Die kämswegs sehr imgewdbDliclie Form eines rftmischen

KosenaineDs für Frauen ist in HandBclpiften so oft verderbt, in

Inschriften so oft verlesen oder verschrieben, dass es der Mfilw

zu lohnen scheint, durch eine Anzahl von Beispielen dieselbe fest-

zuslcllrn.

Bonitta iienier inscr. de TAlg. 772

Favitta Marini fr. Arv. p. 233 . . • «a Q. f.
Favita

MUm Guida al roua, di Bologna p. 59 (Fabretti p. 1 72, 332)

Gama (Tochter des Aur. Gallus)

Grut. 75, 5 Ftama GcUita

Plin. epp. VI, 31, 4 Gaima

luv. XÎÎ, 99. 113 Galh'ta (cod. Pith.)

Moniriisen I. R. 340 Fundania Gallitana

ItUitta C. I. Gr. 4056 li'/Mväia 'Tovlirrrj

Mommsen i. H. N. 0117 Gaoenmae T.
f. luUttM

Mommsen I. R. N. 6018 . . . enmae JnUttae

Cyriacns epigr. 5. 18 (Gudius p. 116, 7) luUa hUitta

Fabretti p. 704, 249 (vgl. Mommsen rhein. Nns. N. F.

VI p. 20) MTae M. F. Mittae

Lebas inscr. gr. et rem. I p. Ol, 11 (ann. XXXIII

]>. iovlkttjg (vgl. Osann Zlschr. f. A. W. 1846

p. 981 f.)

Basilius (epp. graecan. p. 16) ^lovXitjfj *Elev&êç<j[.

Cavedoni (ann. XIX p. 148) erinnert an die heilige

Julitta, und an das beutige Giulietta)

IMta Mommsen I. R. N. 6848 Baiïam'ae iMuimm
PMua 0. Jahn spec, epigr. p. 39, 1 20 Ckwäiae Ti, Fl, Poümae

Mazocchi 104 (Grut. 776, 10) CaeefM P&W(fa

Borghesi ann. XXIV p. 34 (Seivert iuscrr. üac. p. 49,

61) Fiifidia Pollilta

C. I. Gr. 3098 'lovUa UwlXitxa

Miliin voy. d. le midi de la France IV p. 450 Octautae

PoUüM
Tac ann. XVI, 10 (vgl. XIV, 22) AnUatia P^lUtto (so

Nipperdey, Pohuia cod.)

luven, n, 68 PoWim (cod. Pîth.)

anth. Pal. VII, 334, 16 lîwUrttiç, 334, 1 nwUtia
Fabretti p. 642, 363 (Marini fr. Arv. p. 178) C Cae-

rellio PoUütiam
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Borghesi Oeuvr. m p. 509 C. Camllio PMUimù
Orelli 2379 C. CoereStiis Fkfâmi Àimm$ Rwhu C.

Die gleiche Bildung eines Mannesnamens finde ich in

Suamttus Moiiim&en I. H. N. 3764 SuaviUi L

Abgeleitet ist

Sahfüta Gud. p. 342, 2 Q. Minucio Q. l. Salvittont

Plin. Vil, 54 SahiUo mimns. XXXV, 8 SdviUoms

{SaeoOtonü cod. Bamb.) Suet Caes. 59 SabnUmi.

Oaotdi ist bei Phit Caes. 52 SMowimy und

Csflsius Dio XUI, 58 Sitldttm m wbessera in

Salovltvmv

Ohne Zweifel ist die correcte Form die mit tt. Vor der Kaiser-

zeil scheinen diese Namen nicht im Gebrauch gewesen zu sein.

30, Den von mehreren alten Schriftstellern spria liwdi tlirh ge-

brauchten Vers täö' ovx VfidQXutv d?J.à Ti(.noQOv^ekog führt Suida;»

aufChairemonsThersites. wrlrhe Tragödie sonst lixi^dx; Osq-

wmixéiifùf; bdsst, Atheniiis (Xlli p. 612F) aber auf den Tragiker

Aristarchos toh Tegea nirück, dessen Achilleus bekanntlich

Ennius nachgebildet bat Die Worte sind so angemessen fOr den

wegen des Todtschlages des ihn lästernden Thersites sich rechtfer-

tigenden Achilleus, dass die Verniuüiuug nahe lie^'t , < haiK iiiaa habe

den von dem älteren Traijiker entlehnten Vers auch in derselben Si-

tuation angewendet. Möglich wäre es immer, dass in der Tragödie

des Aristarchos der Tod des Thersites ein Nebeomotiv ausmachte«

itas dann Cbairemon nach der Weise der späteren Tragiker zum

eigentlidien Gegenstand der JragOdie madite. An sich ist es wahr-

scheinlich, dass Ennias den Achilleus des veniger bekannten Tragi-

kers deshalb rar Nachbildung wählte , weil k durch ungewöhnliche

Motive hervorstach. Was von Ennius Achilles Aristarchi sieher

uWrliefert ist, passt wenigstens zu dieser Situation. Die Worte bei

Plaut Poeu. prol. 1

Achüiem Aristarchi mihi commentari lubet,

inde miki prmaptum eapiam ex tragwHa,

SiUuptê €t tacetê aiqiie mmnum adverüle

andere Met vos imperoior

wUcken rieb sehr wohl IQr Achilleus, der den sich empörenden und
anf ihn eindringenden Soldaten Ruhe gebietet. Das zweite Drucli>

ttilck (Fest. p. 242 M.) prolato aere astiiit könnt« in mehr als einer
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Verbindung vorgebracht werden. Wenn diese Combination richtig

ist, so wird dadurch zugleich entschieden, was auch so wahrscheinlich

ist, dass Enoias ausser dem Achilles Aristarchi noch einen

Achilles nach einem anderen Vorbild geschrieben hatte, ine diu

Erwähnung des He ktor in einem Bruchstück (5 B.) beweist

31. Auf dem Kasten des Kypselos steIHe der dritte Strafen

nach Pausanias Angabe (V, IS, 6) Krieger zu lu Is utid zu Wagen,

theils im Handgemenge begriflen, thoils oinainh r wif ii( i» rkennend

und begrüi'send dar. Inschriften waren niciit dabei , denn die Exe-

geten hatten verschiedene Deutungen dieser Vorstellung, offenbar nur

aus Vermnthung, vorgeschlagen. Die einen meinten, es sei ein Zu-

sammentreffen der Aitoler unter Oxylos mit den Eleem, die andern

em Kampf der Pylier und Arkader bei Pheia am Dardanos. Dagegen

bemerkt Pausanias, wie unwahrschehülch es sei, das» ein Vorfahr des

Kypselos auf seiner Lade fremde, nicht einmal berühiiUe Sagen habe

darstellen lassen und (!!<• eiuheimiöcluui konnthisdien ausser Acht

gelassen habe. Er snclil daher nnrh einem passenden korinthischen

Mythus und glaubte einen solchen in der Begegnung des Melas und

Aletes zu finden. Wie angemessen dieser Gegenstand der Darstellung

auf der Kypseloshide gewesen sei iSsst sich natfirlich nicht entschei-

den; aber die Argumentation des Pausanias ist yoUkommen ralîonil

unter der Voraussetzung, dass die Truhe von Kypselos als ein Eih-

stück seiner Mutter in ()lynii)ia geweiht war. Ja, sem Einw.md ^egen

die Deutungen iler Lxegeten liegt s<i auf der llanil, dass nictu sah

schwer überzeugt, bie hatten ihn übersehen, wenn sie von derselben

Voraussetzung ausgingen. Man wird vielmehr schliessen können, dass

die Exegeten, weiche so deuteten, nichts davon wussten oder nicht

daran glaubten, dass die Lade von Kypselos herstammte. Dass dieses

in der Kaiserzeit die herrschende Tradition in Olympia war, beweist

auch Dio Chrysostomos 45), der von der S^Xivfj mßtatqi

dvarsi/eiof^ ivro Kiil'tlov spricht. Diese Exegeten können also nicht

die sein, von denen Pausanias mündliche Unterweisung erhielt, son-

dern es müssen ältere sein, deren Schriften er benutzte. \V enn diese

Vermuthuog richtig ist, so verliert die lleberlieferung von Kypselos

und seiner Beziehung zur Lade als eine sehr späte alle Glaubwür-

digkeit; för die Bedeutung der Lade für die Kunstgeschichte Ist das

ganz unwesentlich.

Bonn. OTTO JAHiN.
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DIE REDE DES OEDIPUS
IN SOPH. OED. TYR. 216—275.

biß Ërklânmg dieser mit Schwiengkeiten f&rmlich gesättigten

Rede »t bekanotlich in ein neues Stadium getreten, als 0. Ribbeck

im Rbeitt. Museum XDI» 129fr. aDes dadurch in OrdnuDg gebradit

xn haben glaubte, dass er die Verse 246—^25 1 zwischen 272 und 273

einsetzte. Gegen diese UnisteUung sprach sich CJnsst ii im lUicin.

Museum \V1, 489 iï. ;uis, wonach Ribbeck in (lcr.s(.*ll)cn Zeitschrift

(XVI, 501 iï.) durch cmc ausführlichere Begründung seiner Hypothese

antwortete'). Tober diese selbst waren inzwischen dem Autor nach

dessen eigenem Berichte &st nur zustimmende Urtheile bekannt ge-

«erden, darunter von Naock und Dhidorf, welch letzterer die Rib-

beek*scbe Anordnung der obigen 6 Verse, Torausgesetzt dass diese

überhaupt Ton dem Dichter selbst geschrieben seien, auch in seiner

späteren Ausgabe des Sophokles (Ed. ÏV. Teubn. Lips. 1S63) für un-

zweifelhaft richtii! h;llt. Norli vor deren Erscheinen hatte sich Teuffel

in den Jabrbüctiern iür Phüologie und Pädagogik (Bd. 87, S. 393 fr.)

fiir Aibbek auspesprochcn, und endlich hat auch der neueste Heraus-

geber des Oedipus Rex (Traiecti ad Abenum 1866), Herwerden,

R9)becks Umstdhing adoptirt, dazu aber noch eine weitere vorge-

nommen, so dass sich bei ihm die Verse 216—275 folgender Hafsen

anehiander reihen: 216—243; 255—268; 244—245; 252—254;

269—272; 246—251 ; 273-—275.

Zu Classens An-idii, ut^lrhe sieh durch die Auffassung der

Worte %ov ävÖQu zoviov (236) noch besonders charakterisirt, hat

»ich nur Tycho Mommsen in seinen „E&ercitationes Sophocieae*'

Dieie sameCralroyerfteswiMheiiRibbeek «ndCla«(eii kam für die Mit-

glMer der 20. PhilologenversaiDinlung zu eiaen bMoaden Akdniek (Fraak-

fiut 1. M. 1861 ), naek welchem dtiert wird.

13»
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p. 5 sqq. (Frankfürter Gymn.-Prog;r. 1865) bekannt, wlhrend gegen

die Ribbeck'sche Umstellung aucb noch L. Speogel (Philol. XIX, 438)

und Hasselbach (Philol. \X, 21 1 flf.j autgetreten sind. Ersterer be-

spricht ül)rigens die Sache nur nebenbei in eiiur Anmerkung und

lâsst sich daher begreiflicher Weise auf eine alles umfassende Aus-

einandersetzung nicht ein; fTasselbach geht zwar ziemlich ausführlich

zu Werke, doch leidet seine £rörtmng, so viel treffliches sie auch

enthält, gletchwol noch an manchen Lücken, stellenweise auch, wie

mir scheint, an Unrichtigkeiten. Da femer Ciassm nnd Mommaen
die Beibehaltnng der Vnigata von einer, wie sich feigen wird, vdUsg

unhaltbaren lium aus vertheidigen, so dürfte eine nochmalige, die

Resultate der bisherigen Forschungen versvei thende Untersuchung

dieser Rede wenigstens nicht unmotiviert sein. Der Standpunkt, den

ich hiebet nicht aus eigensinniger Principienreiterei, sondern ans

vollster Uebeneugnng einnehme, ist trotz der Behauptung £ngers

(PhiloL XV, 107): „die Verbesserung (Rihbecks) ist so evid^t, dasa

es unnöthig erscheint, etwas bmzuzufûgen** der oonserotive, und ich

hoffe, dessen Berechtigung nachweisen zu können.

Wenn ich vor allem die ersten 8 Verse (216—223) zusammen-

fasse und einer gemeinschaftlichen Betrachtung untenverfe, so be-

gründet sich dies dadurch, dass sie es sind, welche die Rede eiuleilen:

durch sie verspricht üedi[)us dem Chore, wenn dieser auf ihn hären

und mit ihm wirken wolle, Abhilfe in der gegenwärtigen Noth; ga*

gleich aber erwähnt er, wie er in der firaglichen Angelegenheit vor-

gehen werde, und verbindet damit die Erklärung, warum er gmde
in der von ihm gewählten Welse handeln müsse. Das „wie** besteht

darin , dass er die Sache nicht für sich allein abmacht , sondern sich

an alle Kadmeer wendet; das „warum" erficht sich aus dem Um-
stände, dass er erst nach Laios' Ermordung m die Bürgerschaft ^^e-

treten sei und somit all der Detaiikenntniss entbehre, die zu einer

erfolgreichen Thätigkeit vonnöthen sei. Ich will zunächst die Ein-

lelnheiten besprechen: das or {in ayto 219) knflpfl, wie Ribhecfc

(S. 24) richtig bemerkt, an T^fi* imj (216) an und stdit ffir

êé. Das ^évoç (219. 220) scheint mir, da Oedipus kurz voriier von

Kreon das allgemeine des Vorfalls erfahren hat, nicht sowol „unbe-

kaiiiil" zu bedeuten, sondern es wird vielmehr als Gegensatz zu

àatoç zu nehmen und zu ( i kliurd <ein: „ich stehe der ganzen An-

gelegenheit als 5«voç, als Fremder gegenüber". Die Worte lov lôyov

(219) hat man wol schwerlich mit Uasselbach (S. 218) als
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,,die dnrch jene etrij, welche Oedipus dem Volke kundzuthun im

KeizrifTe steht, hier sich bildende Rede'* — wie kann Ot (lij>us seiner

eigeûen Rede fremd gegpnül)t'rslehii ? — soiidei ii emfacli gleicli lon

Xoyov Sg ifiTrimwuei' àqiLuig èf4ol (uach Oed. Col. 1150) zu

fassen und darunter die von Kreon gegebene Mittheilung über den

Mord (114fil) la verstehen» wfihreod in einein so h&ufigen rhetori-

eehea Gegeosatie hieni tw nQox^^ag (220) die That, den Mord

selbst beieicfanet, und swar iDsdem er begangen» nidit aber insofern

er angestiftet wurde, wie fassen (S. 10) nnd Ribbeck (S. 26) meinen.

— Dflu» svas folgt OL yaQ üy fia/.Qav - avußokov ist keineswegs

mit Wunder als die Begründung von «Àxïjk' Xdßoig av — xorxcSv

(218), sondern mit Hasselbach (S. 219) als die von i^e^w (219) an-

snsehen. Was den Wortlaut selbst anbelangt, so bietet der Laur. Â. :

fèq ay fuatQmr ï^f^evoif ovrd, /i^ odn aéfifit^Lop,

Has aèwè in aèwàg hol ândem halte ich für unndthig: es handelt sich

hier nichl um eine Herrorfaebung der Person des Oedipus, was durch

ftêrôç geschrienund bei ^^£^c2fein éfiâp erfordernwärde , sondmder
Hauptton liegt auf ^uaxQitv. worauf juir auch schon die isolierte Stel-

hmg desselben hmzuweisen scheint. Dazuköinuii noôh, dassdereigent-

hche Gegenstand des ixt^sveiv nicht 6 Jiâyogy sondern %o nqaxd^iv

ist, was eben durch av%6 noch besonders urgiert wird; kurz es wäre

sdua hier angedeutet, was sich Oedipus V. 266 zur Âu^die oiadkt:

ein Moment, das zugleich eine wettere Bestätigung, wie ich glaube,

fitar die von mir gegebene Erklärung des tov nçax^ivtoç beibringt

— Das fiaxgdv (220) ist wol nicht mit dem Scholiasten fur totjor-

zov avTOç TOV XQ^^^' f^ov fiexa^v, sondern in semer ursprung-

Uchen lokalen Bedeutung: „weithin, auf eine grolse Strecke hin'' zu

nehmen, so dass also cv fianQoof i%veveiv so viel ist als: „im Nach-

spfiren nicht weit kommen". Das fi^ ovn Tor extav (221) üasst

Ribbeck in seiner Uebersetaung (S« 26) als zwei Negationen: nach

meiner Ansicht gehftrt es, wie an den bdden andern Sophokleiscben

Stälen, wo sich ^tj cd beim Participinm findet (Oed. Tyr. 13 und

Oed. Col. 360) eng zusammen, und das olx, das an uuii fui sich auch

fehlen durfte, ist nach Ijf kanntem Sprachgebrauche lediglich dess-

halh beigefügt, weil der vorangehende Hauptsatz negativ ist. Eine

Streichung des fiij, wie sie in der Schneidewm'schen Ausgabe vor-

genommen ist, halte ich für unmotiviert, da sich fii^ o^x, wie das

fo%^e ergeben wird, genflgend erklären lässt V. 222 hat man zu
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vvy âè nicht, wie Sehneidevin that, ^évoç wv m ergänzen, sondera

èTtei ova l'xco ti av^ßoXov , wozu dann die Worte vax€çoç yàç
xfA. den Grund anführen. Zu der Verbindung: ovy. i'yov t«.

avfißoXov vvv dt t/cei nix txm tt. orußoXoy vprçlciche man
die auch schon von Schneidewin , aber wie mir scheint unpassender

Weise verwendete Steile : Sop^i. El. 517. 519. ov na^sat^ Aïyia&oç
. . . VW à* w$ attmni* èMl»oç kvà. Das vat^^ in eben diesem

Vene (222) aber ist nicht, wie HasselbachXS. 2t9) meint, îfn^qos

tùif aXliapf sondern wie der Zusammenhang notbwendig macht,

vareçoç fot? ngayßdvrog, — Dass endlich êatdç— und nicht, wie

noch llailung will, atidg — zu lesen ist, i.vird wol niemand mehr

bestreiten, der auf die Eigenthfimluhkeiten der ti'agischcn Sj'ui he

Acht hat. Ich lasse nun den ganzen Passus (216—223) in einer theüs

umschreilienden, theils ergänzenden Uehersetzung folgen:

„Du Teriangst: was du aber verlang»!, du wirst, wenn du meine

Worte mit Aufinerksamkeit anhören und der Seuche*) deine Dienste

leihen willst, es bekommen: Hilfe und Erleichterung^) der Notii.

Diese Worte aber werde ich desshalb , weil ich dem , was mir eben

gesagt, wie dem, was gelb au worden, fremd gegenüberstehe, sa-
gen; denn ich wurde (wenn ich sie nicht sa^^fi

i
in der Erforschung

dessen, was gethan worden, nicht weil kouimeu, wenn ich nicht irgend

einen Anhaltspunkt hätte oder deutlicher: denn ich würde (wenn ich

sie nicht sagte) in der Erforschung dessen, was gethan worden,

nur dann weit kommen, wenn idi liegend einen Anhaltspunkt hätte.

So aber, da ich irgend einen Anhaltspunkt nicht habe, denn ich hin

ja erst nach dem Vorfalle in die Gemeinschaft der Börger eingetret^,

(kann irh für mich im Nachspüren nicht weit kummeu und daher)

verkünde i< h euch Kadmeern aiJen folgendes/*

Aus dem Kerne der Rede lösen sich als ei"sler Complex 20 Verse

(224—243) ab: Oedipus geht — und das ist für alles folgende im

Auge zu behalten — von der Annahme aus, man wisse in der Bäiw

gerschaft, wer der Hdrder dea Lafos sei; er gibt dahe{ «unichsl

*) ^ wie Nanek will (Enrip. Stod. 11, 87) ^rt bisher noch ekltt;

dAVöii ist erst V. 253 die Rede.

^ Ststt des hdschr. »ianamwftatp vermuthete Blmsley iUmtttowfiütv

slleio wie sich oht^ 218 auf aht^v 42 sniückbesielit, so spielt xwmatowptmv

318 flnf arawuroMf^arcf 23 an, und die Prlposition ùvù ist überhaept filr die Si-

taation weitaas die bexeiohnendste; vgl. anefc dss sweimalife iofö^ma^
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im ailpemeinpn Befehl, ihm ulK liaiaiif bezügliche kumlziifhtiTi

(2*24—226V und gi^ht sodann die «m n zp I n en Fälle durch, di<' hu*bei

eintreten könnten, unter gleichzeitiger Darlegung, was er jedem ge-

genüber m thun gedenke (227—243). Da eigeben »ich ihm nun vor

altem iwei Hanptfalle:

A. Han gehorcht dem Befehle und macht Hittheilung

(227—^232). Dabei ordnen sich wieder swei Möglichkeiten unter;

a. Es weiss einer, wer den Mord begangen bat, nnd ist selbst

(atroç, 22S) der Thaler: dann inüg<; er nur furchtlos Ikckennen;

denn es wird ihm weiter nichts feindseliges w iderl'aliren, sondern er

darf unversehrt aus dem Lande gehen (227—229).

b. 'Es weiss einer, wer den Mürd begangen hat; es ist aber

(.nicht er selbst, sondem) ein anderer {alXop 230) der Thftter ge-

weteo: auch dami soll er nicht schweigen; denn in diesem Falle

wird er (nicht nur nicht bestraft, sondem direkt) reidiltcfa belohnt

werden.

B. Mau ^'ehorcht dem Befehle nicht und schweigt

(233—243). Auch hier kehren die beiden unter A. erwähnten Mög-

lichkeiten wieder, nur werden sie nach Ciassims Irellçnder Demer-

kung (S. 12) in chiastischer Anordnung ausgeführt:

a. Es schweigt einer aus Furcht für einen andern {ipiiov

233; so heiast es hier statt Ulkw, weil man dies doch nur einem

Fronde zu lieb thut).

b. Es schweigt einer aus Furcht für sich selbst ixodtov 234).

Und nun, erklärt Oedipus, wolle er sagen, was er diesen beiden

FäUen gegenüber (^x twvâe 235) thun \ver«le. I»a es ihiu aber ledig-

lich diirniif ankömmt, das Land von dem niaufia zu befreien, so will

er selbst das gestatten, dass man ihm keine directe Anzeige macht.

Er gebietet daher allen denjenigen, die den Mörder kennen, mit die-

sem, der ja das vom Orakel bezeichnete ftlafffna sei, allen socialen

und säenden Veikehr abzubrechen (236—^243). Wird nun dadurch,

dM die Börger diese Acht volhiehen, der Mörder und damit das

fiiaüfttt wenn auch nur indirect aus dem Lande entfernt, so gibt

sich Oedipus vollkommen zufrieden und sieht von einer Bestra-

fung sowol des Morders selbst, als auch derjenigen, \v<'l-

cbe diesen kannten, aber nicht zur Anzeige brachten,

gänzlich ab.

Was die Detailerklärung dieser 20 Verse betrifft, so stimme

ich vor allem Ribbeck darin vollkommen zu, dass er das Particip
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VTie^eXvày (227) beibehält und es samt deü Worten avzoç %a^^

avTov (228) zu dem Vordersatze zieht: so ficbeint ,,die Enthûliimg

8eU»t bereits Tollzogen sa werden und erst während des Vollzuges

die Furcht das aus tiefer Brust emporgeholte Wort— das ist gewiss

die einzig richtige Erklfirung von d^a|nU»y — gleicfasam noch auf

den Lippen zu bannen.** (S. 24). Gonseqnenter Weise adoptiere ich

auch die Âposiopese von /.irj OKOTtctrw nach avzoç xad"* avrov,

die mil der ZusaniTiuiihang unabvveislich zu fordern scheint. Man

kauD weder die Worte rovnixXrjjit* — xor^' orvrov, noch auch

y^ç — àaqtahqç zur Bildung des Nachsatzes verwenden: erstere

deshalb nicht, weil das zu ihnen gehörige av%6ç (22S) dem alXw
(230) entgegengesetzt ist und daher wie dieses seine Stelle im Vorder*

satze haben muss. Was sodann die Worte yijç— datpahjç betrilllv

so erhellt aus der obigen Darlegung des Gedankenganges, dass

Satz neiasrai yàç — dagxxXijç, dessen zweiten Theil sie bilden,

ebenso wie der spätere Satz to yàq xéçôoç — nqooz-dotiai, das

jeweilige Verhalten des Oedipus dem belrefTenden Falle ^jegenuber

angibt : da nun diese innere Verwandtschaft beider Sätze durch zwei

gemeinsame Momente, die Anknüpfung mit /o^ und die zweifache

GUederung, auch noch fiusserlich gekennzeichnet ist, beide Sitze sich

also rhetorisch vollkommen parallel stehen, so kann, da der iweite

diirchatis untrennbar ist, mgieichen der erste unrndgMcfa auseinander-

gt rissen werden, wovor übrigens auch schon der Umstand hatte war«

nen sollen, dass „d« (229) der nothwendige Gegensatz zu aXko fitw

(228)'' ist (iiibbeck S. 24). — V. 230 war x^ovôç schon für Neue

anstöfsig; er verwandeile es daher in x^Q^^ und zwar, wie ich glaube,

mit Hecht: man hat hier — und ich muss mich dabei abermals auf

meine Darstellung des Zusammenhanges berufen — nicht den Ge-

gensatz von aavùç und SétfOÇf dies ist ja für Oedipus ganz gleichgiltig,

sondern lediglich von avtéç und alkog. Wie nun das Qvréç(7M)

noch xa^' aétov bei sich hat, so erwartet man auch bet dem ihm

entgegentretenden äXXop (230) noch eine entsprechende Beifügung ;

<!aher möchte ich unter Hinweisung auf einen bereits zu V. 222 be-

rührten Sprachgebrauch der Tragiker (man vgl. besonders Soph.

Trach. 6 Iii Liirip. Andr. 1221) das aXhjÇ x^Ç^ uÀÀoy in

engste Verbindung setzen. Ks stände dann, wie öfter solche präposi«

üonale Ausdrücke, elliptisch und wäre hier durch ein aus %à¥ avré^

X»iQa zu eruierendes ixêràxu^ «r» «s mmmip m vervoUstSndigen.

Das rov ovtoxsiça selbst ist noch zu dem Vordersatae zu stehen,
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mQ dadordi das gewicht^ fii^ amnértû isoliert wird und so den

ihm gebâhrenden Nachdruck auch sdion fliisseilich erhSlt Fasst man

das bisher gesagte zusamraeu, so wäre also ei tig allov oîôey

a3J.r]ç x^Q^ avToxeiça so viel als: bY zig olSsv ort aXXoç

èi aUrjç x^Ç^Q (= oIXtj x^Ç^ ^g^- î^"ph. El. 455) xtavtuv èativ

0 (povevç {nÏHir den Artikel beim Prädikat s. Krüger Grtech. SprachL

§ 50, 4, A. 14). — Zu V. 236 hallen Classen und Mominseii behaup-

fet, unter %è¥ Mça %owo9 mOsse der Hebler Terstanden werden:

cme AttfEusung, die nidit neu ist; denn auch der alte Geoigios Ra«

teDems gibt in semem lateinischen'Sopholdes die erwähnten Worte

mit : „qutcunque mshis non parère iusnbus redarguetur*^, Gleichwol

scheint mir Ribbeck Recht zu haben , wenn er diese Annahme für

UDmuglich erklärt. Unter rov avâça lovinv muss nothwemlii^ der

Mörder, und zwar dieser gam allein, verstanden werden. Das

absolut ents« heidende sind, wie Hasselbaoh (S. 221) richtig gesehen,

die Worte (241 ff.):

roBd* ^fttif Svros éç tè Jh}ê'iKà¥ ô^cv

fiovweiw è^é(pr}ve¥ èçftciwç èfioL

Sie beziehen sich offenbar auf V. 96 f.:

avtoysv -^/nâg (Hoifiog êfKpcivwç ava^

fttaoiLta X^Q^S
nnfick. Dies wird aber dort, wie sich aus g)6v(p q>6vo¥ ndkiv Xvov^

taq (100 f.) ergibt, vom Mörder und nicht vom Hehler gesagt. Dasu

ktaimt, dass Tiresias seine Rede (449—460), die sich in dem Aus-

qmiehe gipfeh, dass Oedipus des Laios Mörder sei'), mit vdv V»Ô^
fovrm^ (448) beginnt, ohne Zweifel eine vom Dichter beabsichtigte

Anspielung auf V. 236, wie ja auch 450 Çrjteïç auf das von Oedipus

266 gebrauchte Ctjtmv, und arteilMv xdvaxrjçvaatav (450) auf

ànavêo) (266) zunickweist. Dass dem xov arÖQa Tot^fov bei ù]T€lç

V. 450 im V. 266 bei ^ijtuiv die Worte %ov cevtox^tça tov g)6vov

Ittßsiv entsprechen, scheint mir ein neuer Beweis für die Richtigkeit

von Rthbecks ErhUnmg. Wie femer an obiger Stelle (449—460), so

wird Oedipus auch sonst noch in unsmr Tragödie stets nur als Mör-

der, nicht aber als Hehler beieichnei Wenn es nun von Oedipus

heisst, eben als Mörder sei er dem (mit joy avÖQa tovtov beginnen-

') Darnm ht dn<; yopiôç mit fo fitfahtbareai Nachdrucke sw Utstco
Wort« gcMckt (460).
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dea) Âcbtspruche verfoUea, wenn dies theilweise sogar mit d«i Wor-
ten des Achtspniches selbst ausgedrückt wird (817 ff., 1290£»
1378 ff.), so berechtigt dies doch wol zu dem RüekscUnsse, dsss die-

ser Achtsprucb von Oedipus eben auch gegen den MArder gerichtet

sei. Endlich spricht dafür auch Seneca in seinem Oedipus (V. 261 sqq.

ed. Peiper nnd li chter), worin bekanntlich öfter direct auf den So-

phokleiöciiea Oedipu:» Tyraunos Btzu^ genommen wird:

CUIUS Latus dextra occidit,

Mme non quieta tecta non fidi lan$

non ho^ßaUi eamkm tellm ferat

aomd Eurip. Or. 46 ff,:

fâo^ê ê' ^SéQfSL T(^âe fitjd-^ ^f^ôç ati/ctiç,

T ç o y.T 0 V o V i r « ç.

Dass Soptiiiklcs gerade deu Ausdruck roy avôça xovxov gewählt

hat, begründet Teuflei (S. 394): „Der Mörder ist die Uauptpersoo,

um die sich alle Gedanken des Oedipus drehen, welche ihm fortwäh-

rend vor der Seele steht, fortwährend geistig gegenwärtig ist, und

von der er daher jeden AugenbUdi sagen kann %w oPÖ^a %oC%o»,**

Geht man nun zur Behandlung vorerst der nichsten 8 Verse

(244—251) Aber, so lässt sieh wol leidit im allgeraeinen sagen, dass

^
Oedipus iti den zwd ersten (244. 245) auf das bisher vorgetragene

zurückblickt, in den drei folgenden (246—24S) di n .Mörder, wie in den

drei letzten (249— 251) sich selbst verflucht. Desto schwieriger ist es

ihren innern Zusammenhang ausfindig zu machen. Ich will es nach

Möglichkeit Tersuchen. „Mèp ùèy (heisst es bei kr^ger, a. ^» 0.

S 69, 35, A. S), steht hiufig, wenn man das voriieigehende zusam-

mentassend abschliesst und mit ôè etwas neues anfügt*' Dies, ghniha

ich, findet auch hier statt „Das ist alles'*, sagt Oedipus mît den

Worten èyià f.itv ovv — ovfx^a%og îiéluj (244. 245), „womit ich

für den Gott und dm ermordeten thätig einzugreifen vermag". „Eis

kann nun", fahrt er fort, — und dies ist das neue, was mit dé an-

gefügt wird — der Fall eintreten, dass der Mörder oder die Mörder

doch noch im Dunkel und daher im Lande bleiben'), wenn nSmlich

jVacb deutschem Spracbgefiihl mussten die Verse 246 nnù 247 wol so Utt>

ten: fÎ (^f ô ihihwxàr^ ij tiç fiç r* fieià 7g}^tôvûnf tav kù^^i^ MOtiVXOfUU ttùiOP

XftXOV Xtuu); uuitniiv dt'oi' ^xt(til^(ii.

Hasst'Ibach iiiinint (S. 212) kékri^iv à\a Perfekt: die prSsentisoho Fassung

ist oothwcodig wegea der Worte miatiui yà^ — aatfoXîfç (228 £.) uud ti J' «w
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diejenigeii, die den oder die Mörder kennen, die Acht nieht oll*

strecken. Und nun erörtert Oedipus (V. 24601), wie er sich da zu

erludten gedenke, und zwar a) dem Mörder, h) denjenigen gegen-

über, welche die Acht nicht vollslreckcii. Da f i aher weder den oinen

nrirh dit' andern kennt, so kann natmljeli beiden gpgpnüher diesmal

von einem aktiven Eingreifen, wie ein solches in den vorhergehen*

den F&Uen in Aussicht gestellt wurde , nicht die Rede sein. Oedipns

ronss sich sonach auf passives Vorgehen beschrbiken, und weil er

selbst den Mörder und die ungehorsamen nicht zu bestrafen wmag,
so übeiÜBSt er. dies den Göttern. Man hat also von V. 244 an nach

meiner Ansicht nicht den Gegensatz zwischen èytà (244) und \)^dv

(252), ein Gegensatz, der in dem ènevyofictt (249) fortgesetzt und

nach längerer Unterbrechung durt h 1 7reQf.iax0Lf.taL [ xanl ttccvt'

d(ptSofiai V. 265) einerseits wie durch fvxofÂai (269) anderntheiis

wieder aufgenommen und abgeschlossen wird. Ich habe schon oben

erwähnt, Oedipus erörtere von 246 an, wie er, falls der Mörder doch

nicht entdeckt werde, a) gegen den Mörder selbst, b) gegen diejeni*

gen, die durch die Nichtvollziehung der Acht das Verborgenbleiben

des Ndrdm verschulden, sich zu verhalten gedenke. Um nun den

t5iiiLH'rn, wie Classen (S. 13) bemerkt, den furchtbaren Krnst

seines VVilitiis zu zeigen, stellt er sah ihnen gleich, und indem er

bei der Bes|irechuug seines Auftretens gegen die dem BaOQâ^ruche

ungehorsamen vor allem von der Möglichkeit ausgeht, er selbst

kenne den Mörder, beiige ihn in seinem Uause und mache sich so der

füchtvoUstreckung der Acht schuldig, ruft er für diesen Fall sogar

auf fiich selbst die Strafe der Götter herab.

Hat Oedipus so die Versicherung gegeben, dass er sich nach dem
Achtspruche richten werde, und hat er für den gegentheiligen Fall

sogar sich selbst mit Fluch belegt, so muss er seibslverständlirh —
und hiennt wende ich mich gleich zur Besprechung der nächsten zwölf

Verse (252—263) — nun darauf übergehen , dass er die Börger er*

mahnt, auch ihrerseits dem Bannbefehle zu gehorchen, und dass

er diejenigen, die dies nicht thftten, gleicfafaUs mit Fluch belegt. . Dass

im folgenden von den Bürgern die Rede ist, zeigt sdion das voran»

gestellte v/niv (252), das sonach, gemfib des eben erörterten nicht,

Cium^Mi^i — wiomcç (233— 241). Der Mörder wird erst da on mit Fluch

belebt, xsrnn er n) sich nicht selbst entdeckt hat, b) von aodero ebeuftUs eicht

augezeigt uod c) aucb aicht in die Verbaanuug getrieben worden ist
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wie Ribbeck meint, dem iyé (244), sondern dem ganx besonders za

betonenden iftcv (250) geg^nfibertritt Dsas fcmerOedipas in den

orten éfth Si votrra ndn* immafnvm tÛM» (252) die Toibin

ab nothwendig hingestellte ErmahmiDg erlâsst, ist ebenftdls Idar.

Das xaùia uâvta darf man nämlich, wie ich glaube, nur auf den

Achtspruch (236—241)') beziehen, der als ganzes füglich so bezeich-

net werden kann, da er nicht nur selbst in zwei HaupUhciie (einen

negativen und positiven) serfäilt, sondern von diesen beiden der erstere

seineiseits ebenlslls nnd swar in vier Gliedern getbeilt ist Das néif^a

' atjfioimp aber (226) aach noch unter dem ^ovrafténa des Y.252

mitanbegreübn verbietet nach meiner Ansicht der Umstand« dass

Oedipus ja , wie idi oben gesagt habe, anf ifireeter BGttheSmig visi-

ter nicht besteht Statt nun an diese Ermahnung sogleich die Ver-

wünschung (1er Bürger zu knüpfen, geht Oedipus zuvor noch auf die

Darlegung der M otive ein« welche a) die Bürger, b) ihn selbst be-

stimmen müssten, den Mörder ans seiner Verborgenheit hervonuaie*

hen (253^263).

Erst nach diesem Excnrse ktamt er unter nochmaliger feier-

licher Versicherung» er werde alles aufbieten, dass der Uftrder nicht

im Dunkel bleibe (264—268), mit den Worten %al ravra v&iç ptfj

ô^ù)OLi (269), die sich auf i n^Quayoi'^at, xd/ii nâvr^ àg^i^Ofiat,

(265) UTid (ladurrh auch aul den Achtspruch ^) zui uckbeziehen, wie-

der zu seinem eigentlichen Thema und spricht wie vorher (V. 249

—

251) über sich selbst, so nun auch über diejenigen Bürger»

vreàche dem Achtsprucbe nicht gehorchen viflrden, den Fluch aus

(269—272). Um aber seine Rede nicht mit einem so groDen Miss-

tone abcuschUenen, stellt er dem Fluche gegen die ungehorsamen

sofort denSegenswonlch för die gehorchenden entgegen (273—275).
Es erübrigt noch die nachträgliche Besprechung der Worte Toîffd*

i^çaaâfÀTjv (251). Ith nehme fur beide die Interpretation Classens

an, soweit diese eben nicht durch des letzteren Fassung des %ov

^ Dibar Ina iob ait Na««kiAméanag tiatm* ,|Im weitere'* mUk mAX
ebverstanden «rUMren; no^ weoigw aber nit M. Sdkm4tt hoKtfiov nM
(PhiIoL XVII, 410 f.) und zwtr scboo aas sprachlidieii Gründea: dean irti(tt9

itt ^iMch i(érnCeiv, dies thw fehelBt mir durehaus niekt ait ilS^wSw «dar

ij[Vtvttv idestiscli zn sein.

*) Darck vnfounxovuai xanl navt* tctf/ioitrr wirt^, wi« srhon hf»mfrkt,

dä^ m'iiitftxoç lû-ft) (245) wi(»(]f>rliolt. Voa dem ieUteren abw macht der Bano-

befehl den UaoptbeatandtJieil aus.
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ayô^a tcv9ifw (236) influeniiert wird. V. SlTff* ngt Oedipus to&

sich selbst:

ôôfioiç ôéyea&at int]ôê 7iQOO(pu)vaiv %iva

(o^äiv àît^ oïntMV, nai tâô^ o^tg alloç

^ èytà in* i/ÀCtvt^ taaâ* (XQàç 6 ft^aart^êiÇf

wodnnh «r offenbir auf V. 236—241 lurùckweist Da er non den

dort eriaaseneo Aditspmch hier aiudrftcUich mit vthâ* icàg be*

lôdiaet und aagt, er sei es gewesen, der diese dçal aof sich gelegt,

da ferner der Exangelos 1287fr. von Oedipus berichtet:

plo^ . . . avâwy avàoi^ ovâè Qt/iä fwi

éç èx x^ovôç ^ixpwv havtov ovô* er«.

fiêviûv àofiOiç dçaïoçy (ûç i^çdaaTO,

wo mit ioç i^çdaaro doch wol auf éç riQaadfiij[¥ an unserer Stelle

(251) angespielt wird: aus allen dioeen Gründen muss man, glaube

ich, bei eben diesem ^qaoiixq^ nicht an V. 248, sondern an den ge-

gen den Mörder erlassenen Achtspruch (236— 241) denken. Unter

roSirde aber bat man d>en wegen des Plurals, der eine Besiehung auf

den Mörder {%ov ôeÔQaxota 246) unmöglich macht, den Chor zu

erstehen, und zwar, wie Chissen (S. 13) trefl'end bemi rkt, mit Rück-

sichtnahme aul^ V. 235: tavta XQf^i ^^vuv èfiov, Dass hier die

dritte Person statt der zweiten eintritt, motiviert Classen genflgend

dadnreh, dass Oedipus diese SelbstverwOnachung (249—^251) „mit

mm flimmel gehobnem Blicke und feierlichem Tone mehr an sich

selbst, ak an den Chor gerichtet** habe: SffëQ voUfÔ* dçtUnç rjqa^

fféfiifv ist also zu übersetzen: „was ich kurz vorher diesen da imter

Fluch zu huren gegeben habe."

Zu diesem Gpbi auLht' \un aQÙa^ai vergieiche mani^urip. ilipp.

1166 iL, wo der iiote zu Theseus spricht:

oliuiog avxov (InnoXvtov) ttlAaa' oQ/idtw oxoç

é^al %% tov 0w atéfiâToç, Sç où t$a%ql

ftémov x^owi fgmêèg ijifaam néf^i.

Wenn'^nun èqSa^ai nicht bloJli „Über einen

Flüche aussprechen** bedeutet, wie z. B. Soph. Oed. Gol. 951 f.:

'Kai zaÎT* av oJx è'nçaaaov, tl fioi 7ti%qdç

attw t' dçàç i^çâio /.al rw^w yhei^

sondern auch, wie sich aus der ang^ fulirten Euripideischen Stelle er-

gibt: „einem Flöche vortragen'', so darf man doch wolinglei-

dien für das einfeche dqäa&ai tivi ausser der Bedeutnng „einem
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etwas fluchend anwODschen** auch noch die: „einem etwas

fI ttehend V0 r tragen in Anspmch nehmen.

So wage ich denn zu hoffen, dass durch die angestellte Erdrte-

nin^ iW Viilgata, s^-lbst für den Fall, dass man rov avôqa tovtow

vuii (It'm Mörder nimmt, ein vemfmftij^pr r.ctlankeiigan<? vindicierl

und so eine t insteliiuig überhaupt als enlbulirlich aufgezeigt worden

ist. Bezüglich der Uebelstânde aber, welche die Rihbeck'sche Auord-

nung auch noch im hesondern mit sich führt, verweise ich, da sich

mir keine neuen Gesichtspunkte ergeben haben, einfach auf die Be-

merkungen Ton Chissen (S. 17), Spengel (a. a. 0.)« fiasselbadi

(S. 223 f.) und schliesse mit der Erklärung, dass es mich sehr freuen

würde, falls diese Zeilen als ein wenn auch nur bescheidener Beitrag

zum richtigen Verständuiss unserer Rede angesehen würden.

München. BERNHARD ARNOLD.
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IXXIU. Cicero Ep. ad Atticum r 9 Thtfillua (e rogat et ego ci'us

rogatii Ei (^loXniôiâv Ttâigia, legt-haiur oinu thilius, noinen ne-

que auUituin alias neque credibile nrqiK^ scriptum in libro Meilioeo:

babet enim chiyUus et in mnrginc thtfuHus, recte vero Kayserus et

hie el in aUis duabns epistuiis ThyiUi Doiii6n restiluit 1 12 2 It6«r-

Im €§0 ha^y MM mpmm Aommm, SUarum dico, raiUmatanm

tf äi^Um Hmm, â» eo mSd Yakinm nUtrftu nmiiat Thyilhaque

m €ndi$se scrihit haec ct quae secuntiir. hie thyrUusiiHe est in Medi-

ceo libro itenimqiup conmirniicium Chilii liomcn loriini mal«; '>btî-

niurat. trrtio id factum <'st i 16 15, epigrammalts luis quae m
Àmaltheo posmsti eonUnii erimust praesertim cum et Thyillus nos re-

Ufmii et àrekiOM rnhil de me eer^eerit: ac vereor ne, LuculUe puh-

nkm Graeewm poewia tondidH^ mm ad Caeeilimiam fabtUmn tpeeM.

.

MediceoB lîber db^ima et in margtne vei Mfym habet, Gratandri

eieni]ftlam Th§Uu$* ad epigrammata quae Attieus in Amaltheo auot

fiOa Epirotica, posuit pertinent cjuae Cornelius Nepos in vita eins

cap. 18 scribit, aniyil quoque poeticen, credhnus ne eins expers esset

mavi'tatix, namqne versibus qui honore rerumqm (justarnm amplitu-

ime celeros homani populi praestitemnt expomü ita nt sub singulo-

rum nMgmäm facia magistratm^e eonm nm ampUm gmlenm
fiMwigw venihw deteripterit: ^d vix endenéim eel, fonfoa ree

Urn dremlter pofuHee deeUrarL eei eUam mm Uher Graeee em^ettue

die coMvtotf Ckerenie. acoepit Gieero commentariom de consulatn

sue ab Attioo Graece geriptnm kalendi» hmüs anni ab u. c ncxrnr,

quod narrât E|). ;ul Attinnii ii 1. ilia epistula in qua epigranimata

Altici conmemorat, qnin- Laiiiia lui.^sc e Cornclii uarratione culligi-

mns, scripta est mense Maio anni ncxcui. fefellerat turn Ciceronem

tjpea quam conceperat fore ut res a se gestes ThyiUi Archiaeve, Grae-

corum poetamm, carminibus inlualratas videret
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De A. lidnîo Arcbia Antiochensi non repetam quae nota amit.

illud autcm miror, probatum fere esse ab hominibus doctis iudicitim

Friderici lacobëi, qui Anth. Gr. t. xiii \k b59, quoniam inter ea

Anthologiae eiugrammata quibus ^Qx^f>^' inscriptum est nullum sit

quod non a mediochs ingenii homine conpom potuerit, omnia aiius

potius Archiae esse pulat quam eins quem Cicero exquisitis laudibus

exornaverit. inTeniuntiir in Antliologia non uniua Archiae poemata,

aed conplumm. nam ai Palatini iibri inscriptionibua fidem habemus,

i4ç%lov Mcatsâépoç est Tn 140» ii^lov BvÇapviov vn 278,

^Qxiov MvTiXrjvalov vn 696 ix 19 111 339, li^%iovv&a%^ov

IX 91 X 10. hae auifm ipsae notationes probabile reddunt «a epi-

grammata quibus simplex iionicn i^^jj/oi inscriptum « st ad clario-

rem aiiquem ceteris Ârchiam referenda esse, habeot banc inscription

nem in Anlhologia Palatina epigrammata undeviginti, v 58 59 vr 16

39 179 m 181 192 195 207 m 68 147 191 213 214 ix 343
750 X 7 8, in Planudea it 94 179. praeterea in Palatina inacribuntur

V 98 SârjXov, ot âi liç%lov^ vu 165 voi; ctè%ov (id eat Antipatri

Sidonii), Ôè ^iQxiovy ix 27 \4çxioiv, êê naçftevltopûç^

64 lAouLXrjnLaôoVy oi âè L4oyioVy in FJanudea iv 154 ^ovKLavov,

OL ôè 14qx^^' denitjue ([uod àôéanotov est in l^aiatina epigramma

VIT 139 in Planudeae libri quodam Bamesiano Archiae tribuitur,

eidemque Archiae Planudea dedit Anth. Pal. ix 345 346 347 348 354»

quae illic recte inacribuntur rov aôfovy id eat ^mtfiâa ifAagai^

àçéfûg, epigramma Anth. Pal. vn 165 Archiae eaae non dubito:

praecedit enim epigramma Antipatri Sidonii (164) alindque Leonidae

(163), quorum iJlud variatio eat ita Leonidae epigramma ti 13' An-
tipatrique Sidonii vi 14 Archias variavit vi 16 179 ISO 181, Antipa-

tri epigjaiiHiia VI '2fj(3 variavit vi 207, epigrainniate vii 68 e\i>n'ssit

epigrammata Antipatri vii 65 et Lfumidac vu 67, denique in Planu-

dea Anthoiogia iv 179 Archias idem argumentum tractat quod Anti-

pater in pnecedente ibi epigrammate. non auaim adfirmare omnia

ilia epigrammata quae inacribuntur l4(ixhv uniua ease poetae (quam*

quam ne cur negem quidem causam video), neque inprdbo lacobaü in-

signem eis praeatantiam negantb indicium: Âlud adaevero, nihil in

eis esse quod non potuerit Ciceronis aetate scribi. quod autom Cicero

Licinii Archiae ingnnium magno laudavit open», nimirum fecit id in

oratioue qua eum défendit iudicibusque commondavit. et potuit Ar-

chias in aliis poesis gencribus melior esse quam in epigrammatis.

itaque aane probabilia mihi videtur eaae eorum sententia qui Archiae
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flla epigraTiiinata tribueruut Aûtiocheiisi. videor aulrni mihi hanc

probabiütatem argumento augere posse baud plane mtirmo. unam

rem eamque ab aliis occupatam Arcbias «juattuor epigrammatum va-

jietate espressit. nibii magis congniere potest cum hominis ingçnio

quale Cicero in oratione sua § 18 descripSU: quotient ego himc Ar-

dWoM vidi («for mim vêtira fretuj^mïal», ^mniammm hoc tum ffe-

tiare Heenêi Um damner attendait), fuùHent ego hme vidi, tum

läieram tcriptittü tmOam^ magmtm mmimm eptimervm vertmm
do Ht rehtu quae ftMi agerenhtr Heere ex tempore, qmtiem re-

voeatum eandem rem dicere conmutaiis verbis atque sententiis.

Sed Tbyilli quuque, cuius ^,inml cum Arcbia Cicero mcntionem

fecit, aliqaot extare puto carmina. epigrammati Aülh. Pal. vii 223

inscriptiim est Oi'l'llov, x 5 Qi'L?.ov, vi 170 GvrjXdoVf ex quo rccle

^viÀÀov fecerimt. iu I'laauUea Autbologia epigramma illud x 5 ^'or-

BvtXXov inscriptum est : quod ulrum recte factum sit an po*

lius errori tribuendum (nam SatvQOv est quod sequitur epigranuna

X 6 idemque babet afgomentum) dieeie non possum. ThyiUi autem

Domen tarn ranim est ut lacobsius Anth. 1 iiu p. 950 se id alibi

reiqpensse neget neqae ego praeter Ciceronis episiulas et Anthologiam

Graecam iisquam legere meminerim. minim profecto esset si duo

ftlissent poetae Graeci ({ui tam rarum nomen haberent.

LXXIV. Cicero ad Aiiicum iv 4'', quae epistula in Aniiati scripta

est, PerbeUe feceris si mi nos veneris, offendes desftjnationem Tyran-

nioids mirificam in libror um meorum biblmtheca ,
ipitii uni rt hquiae

muito meliores sunt quam piUaram. etiam velim mihi miitas de tuis

Ubrariolis duos aUquos quibut TgramUo utaiur gkUinaioribut, od ce-

Ura adminittrit, Otque tmpsrss uf sumatit membranulam ex qua

dieee fiani, gvoe vos Graed, «1 ii;ptiior, üMvßovg adpeUatit* a Grae-

¥10 Bcriptam est ciXXvßovg, Mediceus liber tiUabot babet mibi tit'

tubot potius Tel eiughot seribendum videtur, de qua voce Liobeckius

diiit Pro], path. p. 290. nam in prozima Ciceronis epblnla nr 5

baec legimos, h^liothecam mihi lui* pinxerunt eonttruetione et tittg^

his: eos velim laudes, iiji iMediceus liber sit tybis habi't. pro con-

slructiohe placuit Duper comlrictione
,
quod voluiit signilicare iuvolu-

cra librorum. mihi designata a Tyranuioue libroruui couloiaiio recle

dici videlur constructio, constrictioneni autem iilam temere excogita-

tam certe Orellius pessime défendit, nam quae Plinius habet iNat.

hist ua 26 (§ 82) ea ab bac re plane aliéna sunt, Martialis autem

epigramma xit 37 sane oiim ita scribebatur, Serinium, Coniirictoe

n«. la U
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nisi das mibi libslUs, Admittam Hneas iruesspie blattas, venim ra^is-

sime Schneidewimis expolso ewuirictos noeptoqae ex optim» duo-

bus lîbris seUetos epigramma ex iiiBiilso fedt ekgans ae UotVam,

sittybi illi conmemorantur etiam if 8', posfsa vsro quam Ikfrmmio

mihi librus (lisposuit mens addita videtur mets aedibus. qua quidem

in re mui/ica opera Dionysü et Menophili lui fuit, nihil venustius

quam ilia tua pegmata postquam mihi sittybis libros.inlustrarunt. îta

fere hodie scribitur. habet autem Me^iceus liber postquam misii

Ubros: verum ex Turneaiano adfertur postquam $it tibae Ubros. aDde

adparet acribeodum eaae postquam ntüboe Ubros inhuirarwU. cogi-

UTÎt dft nommattvo Bootiiia, sed Graecanicam eiua fofmam m iUo

sii Hhae latere non inteOexiL in Hygini fidrala 178 HicyUi Spartaa

Munckrrus non in Sparti mutare debebat, sed in Spartoe. idem Spar-

toe reddendum est Ainmiaiio Marcellino xix 8 11, ubi liber Fuldensis

sparto habet, idem codex xxii 15 14 non dfiqtißioi. hsheif sed am-

fiboe: adcuratius igitur scribemua amfibioe.

LXXV. Qoero in oratione pro Sex. Roado Amenno § 110 ma-

ha aitea CapHonia Ha deacribit, impsdimMio esi quo minus dshisre^

bus SuBa doesaiur; cstsrmm kgatorum amsiUa st vohsniaim Chy^
sogono mwufat; monei ut prwidsai ne palam rss agahtr; ostmdU, si

sublala sit venditio bononm, ilhm pecuniam grandem amissnnm,

sese capitis periculum adilurum; ilium acuere, hos qui simnl erant

missi [allere; ilium identidem monere ut caveret , hisce itisidiose spem

faUam ostmdere; cum iUo contra hos inire consiUa, horum consiUa

ÜH emintiars; cum iUe partem snam diepetisäy hùee diqua frehm ora

semper omnes aêâus ad SvUam inierdudere^ eonapirani Ubri in fre*

tum era, niai quod in non nuttb inde fiictmn eat/inehitor«attt fretus

hora aut fretus mora, et mora qoidem qui scripsit probabilem fedt

conieclurani. fretus tougiait cum orationis forma, senlentiae minime

convenit. iustam seutentiam ut ri stitiierent homines docti muJta

temptanint, quod veri esset simile nemo mvenit. mihi latere videtur

hisce aliqua vafre mora aeaiper omnes aditus ad SuUam intercludere,

nam poat aiiqua ùdli emre ua omitti potnit: quo facto quod reata-

bat male conpktura eat

LXXTI, Apud Senecam Suaaorianun capita primo baec legon-

tur, latini dedamateres in desisrfptione Oeeauimm nimis tfiguerunt:

nam aut minus descripsernnt an! curiose. non recipiendum eral men-

dum libn lii uxcIIpi]-!.- : luuii iiieptum est accusativo casu dictum in

deschbltonetn, altera sentcntiae pal's inteilegi non potest aie scripta.
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potest autem si ita scripseris, nam aui mnus descrij^serunt aut uirnu

emioêe.

Pergit Sebeca, nmo illorum pêluû fonl« jptnlit dicêreqwmio

M», (M* nàirigmUÊ Gérmmdw dieit

tam pridemfm ter^ dim $ùlemfiie réHehsm,

tSam pridm noUi txUnru finihu orhd

per iwn eoneê9$M aHdae$9 ire fmehroê

Hespeîii meias exireinaque lilora mundi.

veP8u Pedouis primo liber BruxelitMibis erga habet: untie reciporanius

autiquam et valde usitatam scribendi rationem pos terga, mux non

video «{oam uUlitatem habeat insertiun nuper m inter notis et ea;*

t»m$: immo si additur pauUo etiam mintis hi versus intelleguotur.

non. quarto liber BruxeUenns a^irum babet: ex i|uo Ifeqwrit' olim

&clnm est uescio cuius coniectura, minime ilk probabili, cum, ut

alla taeeam, in bac oratîone, in qua per non eencetea»— tenehriu

praecessit, omissa ad praepositione oirmdamur. illud autt'm dubita-

tione carcre mihi videtur, nuu poluisikî Summ am p Pedonis carmine

versus excurpiTe (juoriuii qüü Integra esset sententia. at([ui tlet'bt

aüquid bis quattuor versibus quo sententia eorum consuuuuetur.

fiunt autem iniegri si ita scribuntur,

IM jmVfem poi terga Hern eolempie refincunt,

iam friém wai» extorres /Mne wrhie

per non eoneeeeas audaees ire tenehras

ad rerum metas extremaque litora mundi*

rtram metas Pedo dicit lines r«'i um naturae similitenjue postea loquî-

lui , di revocant rerumque vetaiU cognoscere finem Mortales ocnlos:

paulio aliter eisdem ilUs verbis Vergilius Aen. i 27b iu iovis oratiuue

utitur, ^ e^ nee mofae romm nu tempora pono: Imperiwniine

fmededi.

Seoontor apud Senecam hi versos Pedonis,

fame iUmn {pigrie immama montira mé unUs)

qui ferat Oceanum^ qui saevas undique pristis

aequoreosque canes ratibus cojisurgere prcnsis.

haec vuigo mtcrpiinguntur: ita ut feci liistincta IVrri possunt

neque opus est ut quicquam mutetur. minime autem hunc illum

scribendum erat.

Gontinuatur carmen ita,

aemmmkt pro§or tjps» motnt. im tüere Umo

naoigia et rapido deeerfm flamine e^asisffi
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seq}ie [tns credtmt perlt'nertia fata maritUi

tarn HÖH felici laniandoi torte relinqui.

atqw akfiiis frwra fmàm$ mtkUim ab 9Ü9

aera fttputä hutaiut nonpert Min,

m tUkÜ enpto vokiä Hmum MMmio,

ohÉtnuÂû ti» Udi9 eff^mdü peetara vocet

*

quod versu tertio dicimtur inertia fata, similia leguntur, ne alia me-

morem, aputl Ovidium Met. vii 544, gemit leio moriturus irurtiy et

a|)U(l Valerium Flaccuni i 633, haec Uerant segni jleiUes occumbere

kto. ultimum versom, in quo BruxeUensis liber obstructum talis et

pectore habet, Borsianus recte emendavit. miDiia rede fmdmt Gro-

noTÜ reoepit, quod nimiam diatat ab anliqua ]itt«raniiii memoria, ex

aliis codidbus adfenmtur »iifi vel u dat et i|peefal, Bmzellenaia ce-

dunt habet, unde iUa rodi artificio facta simt aed potest 9$imU kiii

emendatioDe emeudari. scripsit Pedo

aiqne tUiquis prora caecum sublimis ab alla

aera pugnact htcfatus runipere visu.

eiusmodi epithetou paeoe necessarium est dixitque in simili re Vergi-

Uns Aen. oi 209 tris adeo inartos eoeca caligitu soksMrramna püaga.

Ipea etiam quae secontur apeculatoris verba non carent mendo.

(MO ferimmr? fugU ipsa dies arUmqiœ reliefiwi

uUima perpettUi daiadU iMfura lenedrCi.

enfie olro p99ita$ uUra sub eardine geiUes

alque alium liberis intacium quaerimns orbem?

di leuocant rerumque vetant cogno scere fmem

mortaUs oculos. aliéna quid aequora remis

et sacras piolamus

turbamus sedes?

Uherii habet codex Broxellensia. ineptisaimum est qood olim acribe-

batnr IfAm, non ineptum Imbis, quod Oiidendorpio inde fiiciendiim

TÎdebator, sed debile: nimbis alicui in mentem venire potoisse miror.

conicio scribendum esse

atgue alium Ilabris irUactnni quaerimus orbem.

dixerat antea Pedo rapido desertam flamine classem congruitque quod

coeciMi aera, id est obscuram nebuiam, conmemoravit, congmunt

etiam qaodammodo quae deinde addmitur.

LXXVn. In Calpurnii Laude Piaonia v. 34 recte sane Carolas

Fridericoa Webems scripsit
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àt «Harn mapi0 i<m Htm Ciurûm M$nU
iautea factmih emmmt arma îogatis,

cam olim scriptum fssf't luventae, cui vigente falsa coniectura substi-

tntum est, sed ipse qinul smpsit non recte interprétai us est. dixit

enim 'emeodavi iubente^ quasi duce, qui nunc e»C quippe fugit euni

inm turn non nnmipiain ita dici ut non significet non postea tanttim*

modoTmm iam antea aliquki factum esse^aed praeleriti temporis no-

tionem qnan intendat, non innHum autem a aimpUd mm diflerat.

vainli loeotos est ita Nemesianna £eL ni 18 sa., ta eano quigrmriâu

Meruta fronte ewfmhis Vilea min pHeat qw'qm néo p^mife tigres

Ducis odorato perfuses colla capillo, Vera lovis proles: lam lunc post

iidera caeli Sola lovem Semele vidit lovis ora professum: de quibus

Tersibus dixi in Relationibus Academiae Berolinensis a. mdccclviii

p. 671. Galpnrnios igitur cum dicit Cittr^m iubmUe nihil aliud aigni-

ficat quam httsmn iUud oiim a Cicerone editum, cadoftf arma togoB,

tm^loanaUngnoé. nam Calpurnium in Giceronis ear-

mlne légiste fix potest dubitari, recteque Wernsdorfios Poet Lat.

mia. t IT p. 393 întelleiît ersom eras ita distnigaendam esse,

laurea facundis, cesseruiU arma togatis.

legitur autem lingua in Declamationc in Ciceronem 3 13. apud Quin-

tüianum xi 1 24 iibri inter laudi et linguae fluctuant , sed ut linguae

potiore auctoriUte confirmetur. tum /tn^uae novit Plutarcbtis, qni in

eonpantioiie Demosthenis et Ciceronis cap. 2 haec dicit, ôi Kiyti-

^amig h totç léyoiç èfimeqia ntqiawohtylaç 4at^ia»

ttufà wnrjyof^ei nqàç ßamtog éç tè Snla iÔet, tff

ttjßiin^ nai tfj yXfârtrj trjv Sfiafißixrjv énUnêiv âé<pv7jy,

antiquius etiam his IMinii testimonium est Nat. hist, vu § 117, salve,

primus omnium parens patriae adpellate, pnmu^ in toga hiumphum

Unguaequê lauream mérite. ])iilrhrp enim VVmisdorlius hoc ad de-

cantatom Ciceronis versiculum rettulit. ipsum Ciceronem in oratîone

Pisoniana § 74 kuuii scripsisse non potest dubüari propter ea quae

addidit, idemqoe in libro de offieiis i ( 77 meJiora ezemplaria pfaebent

Dix! de hoc Galpnfoii Tersu ut praepararem emendationem alius

vernddi qno memoria noti carminis similiter revocatur. ante illos

versus quos quoraodo Lachmannus coniuncta mecum opera emenda-

veril in fine eorum narvavi quae de carminibu» bucolicis Calpurnii et

Nemesiani scripsi (non mirer autem fuissp qui fnige inventa vesci

maUet glaodibus : nam quosdam homines mirari desii), aute illos igi-

tur versus hi iegnntur (230ss.),
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ipse per Àvsùma» Àeneia earmiM gerUis

fui eonat, int^enti qni nminê puteat Olympum

Maeonmmque seuem Romano 'pror.ofnt ore,

fürsi'tan illnis yiemoris lahussei in nmbra^

quod cam't et sterili (anhm cantasset avena,

^notm populo, si Maecenate carereL

qui (amen haui uni potefeeä Umma wtH

n$e tua Fer^ pemM nwnâia eoU,

exœrpta Tatustat quoniin duobos exemplariku vsiuBiini, habem

Ignohts popidis, quod placet, torn in postremo veno nomnWy quod

non magis ferri potest quam numina, quod mulü probarunt. iotel-

lexit Lachmannus pontam scripsissp

vec sua Vrryiiio permisit carmina soli.

uiminim traDäluÜt in carmen suum Vei^iiii iliud £cl. i 9 s. iUe meas

errare hems, ut cemie, el ^peum Luden quae mUm calamo peirmmt

agresN, quod de Maecenate didt, cum eo conapint Martialia vm 56,

iugera perdiderut mderoe eibma Cremmiae, Flébat et abduOa» TItjfrm

aeger eves. RwU Tuecue eqms paupenafemque matignam ReppuUf $t

celeri iitssU ahire fuga.

Multo etiam apertiorem Vergiliani carminis signitit<itioiu !n obscu-

ravit librarionim error lionunuiiKjue doctoruin mdiora exemplaria

nimis venerantium superstitio in Ovidii Amorum i 15 25. scriptum

ibi est in optimis iibris Tityrm et fruges Aenektqtte arma legen tur Roma

triumpkati dum caput or6» erit, nihilo minua Ovidmm non firugee dé-

disse, Bed eegOee, qaod in non nallia Iibris eat, praeter alios Bent-

leius intellexH. ita enim significandiini etat iliud Quid faäat kutrn

eegetee.

LXXVIII. Valerius Flacrus initio Ubri primi Peiian in animo

versasse narrât nioriis qua lasonerii inierimeret vias ac tempora;

quam narrationem hoc versa (37) finit, ira mam tmstiq^œ pïacenl

diterimiHa pmLi. se(|uitur doiosa oratio qua Peiias lasoDeoa vellus

aurenm petere iubet turn haec Jeguntur,

max taeüi patuare daU^ nec «eU0ra emrae

em otro, «il sue edits immnda cagi

m flretOj qua nueoe eeetantem quaerere Coldia$

artequeat, mine aer« plantaria vellet

Plerteos aut airru saevos frenasse dracones

credit HS, ignaras Cereris (jui vomere terras

imbuit et flava quercum äamnavit aritta.
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non contigit hominibus doctis ut senleuüam roriperarent qua duo

versus destituti sunt, nam neque sectantm qmerere non (ilh'iidit ne-

que reliqua ibi intellegi possunt, non magis autem intégra oratio la

eis est quae de Triptolemo dicuntur aut saevitia potissimiim draco-

miBi comnemonuidâ mt ecripsisse videtiir Valerius

mut tatäipaHim «M*, nu väUra mrae

me vèrOf «4 wse odftt vmmmiia eoffi

im frela. qwt Autof seetatnr qmenn CMob
arte queat. num, aerii plantaria velUt

Peruos out currus et quos frenasse dracone$

creditur ^naras Cerens qui votnere terras

ia^ntä ü flava quercum damnavü arista.

eogiUt lasos qua arte elniis Bieria perieuüs Colcbos petere posait,

seetiadi wbom similiter dictuin est atiiue in ttio Horatiano mitte

mUatri rem feo kemm eera meretur* non liberins autem traiecta

sont ip«rbe quam afibi a Valerie fit, vehitl v 363, fuMimm ton^àtima

quando Robur nn a ducis magnique edere labores. fjlurali denique

curruum vocabulo unum curriculum Valerius significavil ii 4 1 1 m 4 1

5

V 245 VI 6 étante eum Yergilius Aea. i 486 vi 485 x 574 592 xu 350

4S5 918.

Idem Valerius vi 352 ss. haec habet,

aFdmii imde hbœ^ meâtoqiiê in eerpere fugna

eenmerititr, magno vekiU tum Iwidie SMs

i^iftkii ÄeoUae frangmU in Umine venti,

quem pelagi rabies, quem nubila quemqtie sequaiur

äle dies, obnixa virvm sie comminus haeret

pngna nec arrepto veili de corpore poss^iuL

jKiatur Burmannus Aeuliam absolute dictam: poterat meminisse ver-

HnuB Vergiiü Aen. i 50 ss., talia flammato eeewn dea corde volutam

IlitaNfwàijistfrîte, loea/eto/^^ sed

n proxmus mnlHis non sine cansa haeait: nam non Insolentios tan-

lam dictam est quemque seqtuUur iRs dtin, sed post pelagi rabiem et

Dubila secutunun esse expectamus quod consimüe illis sit imaginem-

que coûsunimet. quocirca scribere audeo

quem pelagi rabtes, quem nubüa quemque »equa^r

iUuties.

satis erat hnbrem conmemorare , sed saepe Valerius res anget atque

siaggarat. qnam inluviem dicit Lirio vw 24 7 smit imbret emitinm

ONHpSf inrndmUet. Iitstinns u 1 14 «ftw ndmnee aqnarum prmeqiio

Digiii^uü üy Google



214 HAUPT

remm ten ait ohndas (enuit, ii B 10 hnius temporibus aqttarum inluvies

maiorem partem populorum Graeciae abstimpsit, similiter Curtins vni

14 4 namque, tU wpra dictum est, imber viokniiiu quam aHas [usus

eampm Ivbrkos ei èieqiiitahile$ feeeral, gravesque tt p-opmodum

moiHes currus MwiB ac vcra^Mta luunhani. dtnd patülo est qaoA

Tacitt» didt Ann. xii 51, AiteränZmMm (id nwHeri nmm) pitaeida

illuvie spirantm ac vitaê mamifeêtam advertere poitûres.

Slndui très Valerii versiculos ila eiiM^ndare ut a libris quam fieri

po^'tiei mmimum recederem. sed aliquotiens ingmidsi homines pro-

tulerunt quae quamquam nulla Htteranim siniilitudine commendan-

tur tarnen vera et retribuenda esse videntur poetae. sie in ipso prin-»

dpio carminia (i 10 sa.) unum venum Heinsiua, alimn Slothonirenis

audadore qiiidem sed neeeasaria emendatione restitaemiit': tertiom

panllo minore aadada mOri videor emendare. adloqnitor Talerioa

Vespasianum,

eiipe me populis et haben ti niibila terrae^

sancte pater, vetentmque fave veneranda canenti

fa€ta vinim. versam prolen tua pandet Idwnen

(namqtie potest), Soljfmo ntgrantem pilvere fratrem

spargentemque fam et in omni turre fwmtem,

ük ft6t enUusqiie dawn ddubraqw ^enlt*

fluliNief, «um finN, pmâor, Iiccefttii ab omni

parte poU, neque enim TifrUs Cynosura earme

certior aut Grais Heiice servanda magiUrü

seti tu signa dabis, seu te duce Graecia mittet

spu SidoH Nilmqne rates. u)i)ir nostra seren'm

orsa iuveSj haec ut Lottos vox impleat urbes.

sunt hic qaaedan> r^ltscurn , sed perspicue tarnen vatidnatur Valerins

Domitiannm beUiim Titi ludaicum cannine celebratnnim eaae» Titoni

patrem relatumm inter aidera, id est inter deoa. wsu aeptimo in

libro Vaticano s<^ptum tantnmmodo eatcum genUar^ aed Teitun videtiur

iam quod additum est in Monacensi. illnd antem non inteUegitur,

(juid sit «6 omni Parte poli, nam dicere poluif Valerius Vespasianum

posl mortem luciilum ^i^iu.s esse futurum, sed imi nninin sidera nc

ineptissima quidem adulatione tribuere potuit nihil neque melius

neque, ut puto, verius excogitari potest quam quod Heinsius invenit,

mm tarn, genitor, huehà ab alta Arce polt, niai quod probaiiitiiia

etiam scribetur aUL depravationia causam non inleUego neqae vi

intellegam multum laboro in perapiciia emendationia neceasitate. moi
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M tm f^jM« Mit non potest ferri, neque ?ero probabUem efßcH sen-

tentiam Cronovii si tu signa dabiSy nec niulto [»robabiliorem quod

nuper scripfum rst riü?? tu sfffua daht's. rertissime Slothouwniiis üi-

tellexit scribeodum esse quam tu siyna dabis, neque litterulis nimium

iiriiftemceiniu, praesertim cum fieri potuerit ut hniiu venus initium

pr^plw initmni proximi depmaretur. restant ilia,

ilk tibi miliuaqmB demn ffflf^rflijiin ^eiKi

de qnibns vorbis non modo Bnrmannus, sed etiaro fleinsius absnrda

cominentati sunt, adparet nihil aliud Val* iumi direre posse «piam

Tituni I onstitraturum esse patrem. itaque cuUus deum dicuntur di-

honores, sed genti omnia turbat ac pervertit ouo liubium mihi

est Valeriom scripsisse

iUe tibi wUntqM demn dejudrofiie centnm

VérgOiQs Aen. i 4t5 nhi tmphm tftf cmtHmque Sabaeo Tun eotou

orcre sertisque ment^mê hakmt, it 199 tmpla fooiûênhm latis imma-

nia regnis. Centum araa posnit , vm 715 dis Italis votum itmortale

sacrabat. Maxima leireuium (oiam delnhra per vrhem.

LXXiX. lobannes Schraderus £uiendatioDum capite 7 p. 141

tmfiits dpud optimos scriptorea non adverbium sed adiectivum esse

vcnssiflie dixit, etsi Propertii venom de quo disputavit (in 34 31),

• f« sofAis mmorm mimit Mtere PkHêtmy fidso credidil recte ae ha-

bHnnnn esse si mUm in potitti matareftor: inteUexerunt enim nostra

tUDpore conphires scribendom esse m laHis Mmpem musis iMert

Philetan. idem satins apud Varronem de re rustica i 2 26 pëi pi l iim

M;riptiiin esse Lachmannus vidit Propertii p. 224. vituperantur ibi

Saseraae quud in libris (fuos de agri cultura scripserunt multa protu-

lerint ab ea re aliéna : tum haec secuntur, ego^ quod magiSj mgnain,

psndMol ad fmdanii neUiudinim el ài so libro at sofnis diem: nam
Milses jmies soieiK doUn fronu ttmtrahen rvga$, non pertîneC

ad ran de qua dispnto ntram Scaligerum seqnamnr et dolm delea-

nus, an Poproam, qui dohn scribi posse pntavH, an denique it post

dolere in codice quern senrviveterem et antique illo mendosiorem Poli-

tianas dicit inscrtum reripianius, tpiod (.t snHTUs el Schneiderus fece-

nml : iîlud ( t i luin cï^t, natius n probo sernione abhorrere. ante Victo-

rium, ({uem wtiui ex aniiquissimo libro sumpsisse non dubito, latius

isgebatur. ne hoe quidem probari potest: nam Don tanium idonea

anotoritate caret, sed nihil deinde adinodum late dicitur. Lactamanno ^
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potins fortasse ficribendum videbalur. ezpecto Keilii diligentiam : in-

terim profenm quod mihi io meatem yenit lumtiur antea doom
SaMmam qao medicameato utendum ait si qoem glabriim fSgioefe le*

list atminiiii lana lurida in aqua deeoeta; iam ex eodem libro adfer*

tur cannen qaod medeatur pedum dolori, terra paffem temt9, wéku
hk maneto, roliquaque conmemorantur quae Sascrna fw.n iiiheat dum
illud ter ridvn ns < ;iiiîatur. iJ^ue Varro, qui haec ridet, Videtur mihi

b;î«' 11(1 |)(»[ui.sse dissiinulaiione, ego, quod magis^ inquam^ per^

ttMOt ad Fundanii mletudimin etineo Ubro est scitius, dtcaai. non
magis recte salm scriptum est in fistula Ciceronis ad Atticmn nr 16.

ezponit Gœro cur in diaiogis qaos de re publica scribat non maiore»

partes tribuat Q. Mucio Scaevolae auguri didique se id exemplo ft-

cere Platonis , qui post primum noXttêlaç sennonem Cephalmn di-

rooverit. pergit ita, credo Platotiem vix p niasse satis consonum foré

si hominem id aetatis in tant lojuju sennone diulius retinuissct. nnilîo

ego Sülms hoc miià cavendum pulavi ùi Scaevola^ qui et aetate et vale-

tudme erat ea qua esse uiiministi et Us honoribw ut vix satis derorum

videretur eum phares dies esse m Crassi Tuseuktno* hic soHiê» in lihro

Blediceo factum est a secunda manu, prima saqpserat «afsi. abbor-

rere saints a Ciceronis sermone Emestius înteUexit oomedtque sol-

bendum esse aut magis aut potins, sed pof^ ineptum esse, cumnon
de electione cautionis, sed de eius magnitudine agatur, perspexit

Wesenbpr^^ius Emend. Cic. epist. p. 39. is igitur iwa^/s probavit , a .

quo iil)rarium putavit aberrassp ad satis fjuud paullo antea scripserat

ÎDcertum hoc est, certuni autem repudiandum esae satius, commen-

tum &l8i8simum. praeter haec, quae iam removi, satius adverbii si-

gnificatione posîti exempla duo tantum reppert in Quintiliani qui

dicitur Declamationum etcerptis p. 382 Burm* haec scripta sunt,

qui» potiw mmieHtr quam qui fere morfMi» est? qnds saHu» fxtoêt qatm

per quem omnes fyivnnt? verum antoquam vetusta harum declaroatio>

nini «.*\enif)I.ii 1.4 diligeuter exploi ita nmit t^t alias saepe haerebiiDus

et hic ignorabiuius quam (iileni habeat msolenlissinium illud satins,

pro quo alia scribi possunt aplissime, veiuti iustius et simplicius etiam

poAiiis. tum Ennodii est epigramma 54 p. 615 Sirm., Respiee partm-

ium permixfo iure creofiim, CmmmUs gmeris, Mlàw sed dicAiiromà.
obi Ennodii hoc esset fortasse suspicaremm^scribendum esae eomam-

nis généré: satius ^ si diùitur anmis: sed huic sane poetae usum con-

cedemus ab antiqua consuetudine ahhorrentem. itaque cum satius

adverbialiter non tantum dictum sit rarissime, sed nuUum eius signi-
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icationis oerthis panllo eiempUim ante mxti post Christam saecnli

imtiiiiii reperiatnr, magna sife audada aWe inacientia idem nuper in-

latain est in librum aliquanto antiquiorem. in Aelii Spartîanî Ha-

driano capite 20 rodiœs hapc praobent, nuo (empöre scripsit dirtamt

et mm amim fahulalHs est si potest (itn liber liamborçpnsis a seciuida

manu . Piilaiiims et a prima nianii Hambergensis ^atte^sj credi. omnes

jmblicas ratioms ita conplextis est nt domum privatam quwis pater fa-

mätiu éikgtm non sotîs wmU postrenia non esse sana manifestum

est. aed quod noper seriptmii est itoti satms novit , id triplici vitio

Jabmt ac primum quidem quam incredibile ait sotöis sic dictmn ea

decent fpOB diaputaivi deînde fac ita potniaae dici: non conaumma-

tor eo probabiïia aententia, sed neeesaario acribendum eaaet norA.

éouqne fukm ineptnm est: nam ita potîua dicendmn erat, ui donmm

prfomwn umBu» pat$r famäias meHus norä, vel simili aiiquo modo,

itaqu^ne illud quidem probari potest quod alius excogitavit, ut do-

mum privatam quivis pater fanniias diligem non mngh nmieril. mihi

quod male R<blitum est resecandurn et hoc (nntiim Spartiaui esse vi-

detur , nmnes publiais rationes ita (<fi(plexHs est ul dommn privatum,

quims pater familias diligetts. nimirum lector aliquis incredulus qui-

que Hadrianum nimis laudari putaret hic notas suas adposuit. piane

enim eis adsentior qui verba ilia si potest endi vel potîus ai polea,

trede (nam hoc latere videtur) delenda esse censnemnt: nam Spar-

tiaoBS niai ineptire ?ohnt nifail eiosmodi potnit adicere. enndem aatem

eaviUatorem qui illa addidit adscripaiaae pnto hanc interrogationem,

ne» aofni ffoedP

LX3CX. In Inlti Gapitolini vita M. Antonini philosophi capite 16

haec leguntur partim valde inepta, post Veri obitum M. Antoninus so-

lus rem- puiilu am tmitit, fmtifo meh'or et feranor ad virtntew, quippe

gui ntdlis Veri iam impediretur ont simulans < allidae severitatis
,
qua

ilfe ingenito vitio Inhorahat. erroribm avt his. qin's praecipue displicebat

M. Antonino iam inde a ^imo aeiatis suae tempore^ vel instituas meti-

tû pravae vel morém, neqne per se intellegitur qui esse possint si-

mnlali caUidae acveritatis errores neque Vero tnbui potuit ulla seve-

ritas neque magis aimulatio uUa aut calliditas. iromo idem Capitoli-

nos etsi laseiviam luxuriamque Veri reprebendit, tamen propterea

enm kmdai quod simplex fiierit. dicit enim in vita eins cap. 1 erat

emm mmm sùnpUeiim ü çw* adumbrttre näiil possat. aimiiiter cap. 3

idem de M. Anto-

nino phiiosopho ia eius vila c. 29 scribit dederntU ei vitio <m<id et

Digitized by Google



218 HAUPT

ficÊHi fmi$a ntc tarn Hmpkx vi vidmtwr aut fiUm oelite oaf Vma
fuimt» siinplidtas autem illa did etiam potoit Tentas. PJinins Psneg.

cap. 84 ita loquitur, vuinükum ftffq»{fetYi»» tua verUa$, Anis timimt

(utgnosdhtr. Nartiali x 72 didtur rustiea Veritas, non opus est de le

Duta plura congerere. sed veritas ista si calidior est |)raccepsque et

inconsulta, piroribus est oltuoxia et in vitiis pononda. quae cum ita

sint vix Uubium est Capituiinum ita scripsisse, qiuppe qui nullis Veri

iam mpeéretMT aut cumulatis calidae veritatis, quo äU it^smUo väm

labùrabaij emribu» et rdiqua.

Idem Capitolinns in vita Maximini iomoris cap. 6 baee narnt,

KT^ft AßHvs SafrniHS, ^fuod pwtenmttmdmm non fuü^ tmtmnpiMr^
tudmem oris fuisse in ßb ut etiam coipnt eim morfttf, Iam nigrum, iam

sordeus, iam mmerafnm difßnente taho, veiul umbrae pulchrioris vidé-

reiui'. antiî umbrur \ ()( ahiiliim libri vel habent, liambcrgensis certe,

de quo adfirmatur : nihilo minus i>elut recte scribitur. sed %mbrae

fulchriori$ a Salmasio inepte explicatur, oeteri tacent: neque admittil

saue uUam probabilem interpretationeni. quid motta? scripait Gapi-

tolinus «1 en'am eofwt eiw nuntui^ im nSgrum^ iam iardsoM, iamm»
eeratum ÜfflmU» la6o, veht umbra pulchri oris oîderelHr. nam quod

post pnlchrüH^nm or^ similiter dictum est putthri orh, non ntftar

hie scriptor sermone tam eleganti ut ab eiusuiuUi verborum iteratiooe

abborreat.

LXX\1. Trebellius PoUio in GaUienis duobus cap. 18 de statua

quam Gallienus pater sibi maiorem colosso fieri et in summo Esqui-

liarum monte poni Toluit baec addit, t$d el Claudio el ^ureltaiia ifedi*

eeps Mlutta re$ ma e$t: tiquiiem efinnin efun et euman fieri iueearai

pro qualitate etatuae atqao in aet«etima base ponL scriptum eat in

Bambergensi libro mtmima^ in Pabtino a/eumima in eoque reeentior

maniis inde fecit acutissima. id mm vulg(> probatum esset, Salmasius

)iutavil scribondum esse (ntrtissima: quod nego Latine dici hie po-

tuisse. niiul latet reconditi, sed scri|)8it PoUio atque in aitissuma

bate ponL non usitata est in bis vitis ilJa superlativorum forma, sed

inveniuntur in libiis non numquam soUtaria dus exempta, de qua re

quaedam Lacbmannus dixit in commentario Lucietiano p. 124. eat

etiam ubi mendo obtecta sit, ut bie factum est

Ibidem cap. 19 (Saionini cap. 1) baec sarrantur, wmmi tamm

ponattL qiioif iunmflHntem qmndam seH vulgarem hahuity morem tarnen

novum frrif. HUin cum cmyuin sua plenqii' nnlUantium qui ad ronvi-

vium veneratu ponerent hora conmmy Salomnm puer sive GalUmm
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hü auraios co^tihfosqne halteos rapuisse perhibetur et cum esset difficile

éÊ amia Palatina requirere quod perisset ac tacitis militibus viri detri'

maUa pertulmem, fotua rogati ad cmwnrium emeti adcutmerunt, cum"

fue ab his qtuiereretur cur turn pommU einguhm, retfondim dkm-
ttar^Sakmw defervtaut' aigm kmc tracum mßirm ut deineepi cum

ImperaUre cmefi diictim6emil. scriptum est in liiiro fiambergensi

Mriâalotçife, idemqtte ex Palatino Salmasius attnlit, qui Bambergen-

aem ignorant, miiabili oonfidentia nuper scriptam est huÜatosque,

quasi, in bis praeseiiim tibris, matare liceret minus notum vocabu-

luni aliü quiiiicumque lemere arrepto. Salmasius primum cruditione

abutitur el nova quaerit, deinde inl»'!li'i:il costukUos balleos (nam ita

scnbendLiii] putat) esse forta&se baileus regulis quibusdam et virgis

distinctos. polerat paiiJlo certius statuere nisi ipse se argumento

firaudasset nam cum in iuiii Capitolini vita Maximini iuuioris cap. 1

seriptnm esset in libris dextroehmum eum costtda de hyacinthis quat-

iHor, non dobitavit legendum esse eum copula, id quod etiam Casau-

bono in mentem venerat nos costnke Tocaboliun servabimus intel-

kgemusqne quattoor hyacintlionun scriem in dextrocberio eminen-

tem, pariterque balteoa iUoa patabimns gemmis virgarum specie dis-

pmitb ornatos foisse. neque mntabimus quicquam, sed eo$tUatosque^

quamquam mirabimur ferlasse verbi formam , tamen servabimus.

memorabile est eniiii qaod in CaDgii (ilob^arm .idfcrtur ex Visiiaiiuiie

thesaurariae s. Pauli Londinensis anno mcclx.w.w fdi la, quae Icgiiur

in Monastico Angl. I. ni p. 310. duae phialae aryenleae cusltiaiae et

deawratac c*m aUemis vineis. nimirum quaedam Latiua vocabula qui-

bus media quae dicitur aetas usa est non tam libris quam üsu quo-

dam propagata erant. demonstiari id potest in piantarum (juarun-

dam nomiidbiis, neque minus oredibile est idem accidisse in aliquot

quae ad artifida pertinebant yerbis. itaque, ut dixi, TiebeUio relin-

quemus quod libri ei tribuunt sed non potest deinde scripsisse ac

taeitk mMbw viri, Salmasius aulem cum excogitavit et confinnare

studuit ac taciti ex militibus virij quod nupi i praepopere receptum

est) DOQ imti })eccavit nomine, scribendum est ac lacilia vulubus viri

detrimenta periulissent.

Apud eundem Trebellium in Claudio cap, 13 haec leguiilur, —
digitii usque adeo frndbus ut saepe equis tt niulis ictu pugni dmtes

«xonserît. /êeeral hoc etiam aduleocem m müUia cum ludkro Marliali

éi eampo hMmm éner fortûtiam nuMMtrantur: nam iraha ei

jMMi (oCreiMi md genUttUß tibi cfmlomrat omnei denies imo pugno cx^
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eiutä^ puurmê mduigentùim pudore rnndictae. nondum bic omnia

emendata suat oportet enim acribere quaermu mdnlgmtiam pu^na
tfmdkta», narrât mox Trebellius Dedum impeiatorem et virtutem ei

verecnndiam Gaudii publice praedicasse.

LXXXII. Syramachus Ep. ii 73 cape iqüwr UHtTO» meas, quas

adeo libenler emüto quia reltgionis tuae vicissim pascur alluiiniis. tiuae

res acuere debet ad officia pi umptiora, cum tibi m cui/miwli foenoris

largior usura respondeat, ita scriptum est in egregio libro i^arisiuo,

qpio ezcusso Octaviua Clasonus nuper effecit ut iam minus inoerta ait

bartun ^istttlanim emendatio. idem probabiliter coniecit le post

oeuere addendum esse, sed non recte patent acribendum esse tia-

eonuRod». nîmirun ooninnctis tantum dnabus Tocibns vemm resti-

tuitnr, eum Uhi incommodi fefwri$ largior wura respondeat. IHtera-

rum scribendaruin uioiestiain a se frequenlîus rescribendo remuiie-

ratain Symmachus cum pecunia couparat quae non sme mcummodi-

täte fenori data est, sed largas usuras reddit.

Ep. m 18 restât, quod maxime vola, nt fournis amieitiae negU-

gmtiam, nom officia si pknmqm destras, oea^^aUo «st; si stmpêTf

obUois, transcrimm putas. hoc si fisnt posset, taesrm, ÜUidis orge

patisiuiae mea$, in depravato iUo transcrimm Pärisinns liber oiim

alüs conspirât. qnaÜs sententia requiratur perspectum est a Cbeono,

qui scribendum rsse conieut tfod sermunein pntas? ipsum illud quod

Syniinachus scupsit non adsocutus est. nam id quod iibri lial)ent

attentius intuenti hoc potius adparet, si semper, obUvio» irasci me
pnUas. hoc si fieri posset^ tacerem.

Ep. n b^adhoc filii nostri NmnssU pia ad Uarmfatrum^jm-
peratts magis conUsstatkmtm do me aeleamfs offim quam «alä/MiMMCM

dettderovtir. mes postulat ut sahUe praofata flormuitsmtto nMi ete
testhHonhm feram. sed vereor ne ostentare operam meam videar:

quae plus nun ni bonarum artium cofituh'sset nisi fraternus ca.sus fr»'-

gisset cuisum diUjnnH. hoc liunen sntcen'sstnia dtxeiim, nmiKtam

quidem de altero parentis eitis Idicilalcm, std posse istum suorum gau-

dio pro utroque sufficers. luietus e Teteri codice adfert Notmi ipsa^

balietque liber Parisinus nemesi^sa: videtur tamoi fia verum esseiu

tum Parisinus liber ad Urem /ratromque, quod non est probandum.

denique idem liber parenfts en», videturque porenliMi en» lureti esse

coniectura minime necessaria. contra necessaria est alius Teibi anen-

datio. cursnm duorum scriptum est iî) libro Parisino idemque ex aliis

codidbus adtcrlur. cursus duorum iegilur apud lui elum, suuuii autem
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dicîtiir emnum oMomm esae in libro Pithoei. nihil honim sententiara

pnebeC probabOem. mihi manifestom ease videtiir scripsiaBe Symma*
dnoD nitifiraienm earns prêffittet eurmm atadiornm.

LXXXflï. In oodice bibfiothecae regiae Berolinensis Santeiiianu

66, qui quae coiitinoat ab Henrico Keilio GrainmaUcoruin t. iv p.xxxii'

exposituiit est, paginis 218 et 219 post (|ualtuur versus extritos et

partim Duxio medicamiiie absumptos haec leguntur saecuio nuiio

«chpta,

bmp» datum $eekri eanimu» popnlwnqM p<a$iUm

h mut «Mci camiemon «ôefra dextra

Uni papini siatii ihebaidos, libri duodecim

Termiii a a dria. Ubri m nlti

Inctpit etnnfchus. sic incipil ihais meretrix

parmeno uruus. pamphilus aduliscens. $0$tra

iamnlier, pampMus adidiiceni. backmereirix

mukhiia wnditr, dMa aduUiseeni, timamm
hni hmauiUÊ ttttiiranm Iß. i. dbincom

moéHê wmûorwn. Uh.u. fûiedtr, sie Indpit

credo ptdicitiam. saturiw rege moratam. In terris uisamque

diu cum fn'fjida paruas preherit spelunca domus lynem

q}ic laremqup Dini luuenaits salurimm lib, u. explicit

hicipit lib. m de sterelUate studimm
Âm muUi ub. IL

EùnOiFlaediL m poeHea easplkä. mciPiT

gkmêiasii dsri^tu proserpùMe Ub, /// sie Incipit In

fermi rt^tifris equos lidfiataqus tmru
Ad rufinum lib. n.

ClaudH In euu opium lib, m.
Debello Gothico

Debello gildonieo

VàUri martialis epigrammatum Ubri viin

ad huamun et iaüum

heipA uietarii ortis rketorieae partis

Smtius afami4t

h eatekna deerimü Uhri viu

DtîQlaru re^t
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INCIPIT mi rem actio. M, itdU, dcenmii

INCiPJT uerrem libri VJII

INCIPIT SaUmtii crispi oralimii tx uUäma
Smlentia eatom$ Insenatu

SentnUm «x mgurAa et hiuoria v

LMMim lie imc^ï huMmenUmn
qw' InpwbUeo patre cadme rMnef, ef Urn

guenli jjiiellae amatorium dtdit

Decontrmersm fuUoms nel catui

: Incipit messi oratoris de eloçutimibus

olybfio et frobmo meaiui

Fuenint igitnr aaeculo nono in quadam regui Flrancici bibliotheca

libri non niiUi quorum ne amiasorum qoidem notitia inutilia eat

persequar memorabäiora.

TibnUi libroram yer medium quod dicitur aevum nulla antiqoior

extat memoria, cum duo eius libri numereutur, non integrum fuisse

videtur exemplar, venit igitur in mentem fragiHcutum iiluU j>er-

vetustum, ut Scaiiger p. 171 dicit, quod a iii 4 65 incipiebat: sed

praestat non ariuiari. in da quae hodie extant schplis Tibuliiani cor-

poris exemplaribua tree eaae sclent libri, coniunctia tertio et quarto,

quae exemplaria non poteat dubitari deducta esae ez eo eodice quem
aaeculo quarto dedmo Guilebnua Paatrengua legtt, acceptum fortasae

a Francisco Petrarcha: de qua re alias dixi (Ber, der k, êâchs. yes, der

wis8. t. I p. 257).

Quod scriptujii est Vah?i Mariiah's epigrammatum libri vim ad

Lucanum el TuUum, niuiiriini i pi<; ranima 1 36 in libro Puteani ita in-

acnptURi est, ad Lucanum et Tullum.

Quod sequitur Serviui Aquämo initium eat libri de finalibus.

In Giceronia librorum numeris turbatom est conprefaendantur

fortasse numerando diversae orationes. ita com scriptum est antes

Terei^ AndHa, lihri nmki intellegendae esse ridentur sex Terentii

comuediae: neque enim de multis Ândriae exemplaribus cogitaverim.

Oradoiiunt ex Sallustii Catilina lugurtha llistoriis excerptanun

uuum novimus exemplar vetuslum Vaticanum.

Qui secuaUir UbriAichimi ad Alcimum Ecdicium Âvitum, episco-

pum Viennensem, non sunt referenda incipere dicuntur ita, In odii-

ieiesnlm (ita enim scribendum est) pU m pvbHcù patn endenfe ri-

sMier (immo fàiO ef kmgumüpmlke amaiorium d§dU, Mi aat car-

men aut dedamatio, idemque dicendum est de contramaa fuüaiiä

Digiii^uu L>y Google



ANALECTÂ 223

(id est $$) ealtri: quamqiiam non capîo quae iJk potuerit esse con-

troTersia. tût autem Latinus Âldmus Alethins rhetor »' quem Auso*>

ntns Professorum Bardigalensiuin carmiDe altero célébrât, cum dkât

earn primae formuU et eamenmrum dacui et oratorem lavdat et pot-

tam. ex eodem carmine disdmus Akimum aut scripsisse aut $;cribpre

Toluisse libros de luliano imperatore et de Sabiiio (jui ( um luliano

consul fuit auuo pi^t (.hristiim natum <:(.(;i.xiri. ad euju AUiimiui

pertinet quod Hieronymus iu auiio Abrahac mmccclxxi, id est iu auna

Clu*isti cccLvi scribit, Akùnns et Delphidius rhetores in Aqw'tanka ßo-

nmiissnne doeent, laadat Alciraum Apollinaris Sidonius £p. viu 11

et simul cam,Delphidîo Ep. v 10. tribttuntur haie Alcimo ab homi-

nibus doctts carmina non nulla, de quibus Wemsdorfius dixit Poet.

Lat min. t ti p. 2888. non minore probabilitate eidem Alcimo tri-

bueaius quae iu Sanlcuiano iibro conniemoraulur.

Denique docemur quo tempore Arusianus Messius vixprit. et

ronposuisse eum Exciiqila elocutionum poslquaui Coubtautiuus 1res

comitum ordioes instituit indc intrilegi poterat quud Gudii apugra-

phiun hune habet tituhim, Arusiani Mmi v, c, or, eomitw fiimi or<ft-

Mtt exmpla doeuHonum ex VirgÜio SaUueHo Terenih dterene. San-

temanos liber docet praefationem habuisse Exempla eiusque primum

versum hune fuisse, Olyhrio et Prehino Metern». Olybrios et Probi-

nus coDsules fuerunt anno post flhristuîii iiatuni ccciaxxvv. itaqut'

aut eodem il!o anno Messius Ülyiji lu ft i'i ubijiu Kxrnqila elocutionum

deUicavit sinuiiter atque Ciaudiaiius carmen aut cerle circa illud icni-

pus: nam cum fratics ilii ( ssent, potuerunt omnino praeter consola*

tus occasionem uni libello utriusqne nomina inscribL

LXXXIV. Saecub nomen unde deductum sit ignoro ingeniosis-

que quas proferri memini opinationibus diffido, illud autem certum

est, nugari Varronem cum libre de lingua Latina vi p. 193 Sp. existi-

mat dtclmn a seite, quod hngissimum spatium senescendonm hominnm

id puiant. neque minus ineptum est iqucuiiqunni iu rundem crroreui

incidit luscphus Sc^liger in Coniectanois) (juod Lsidoi us Orig. v 38 l

dicit, mula genei ationibm consistunt el inde secuta dicta quod se se^

qtidtUur : abeuntibm enim aUi» alia succedunt. protulerat eandem ori*

ginationem Primasius episcopus Afrtcanus in Gommentario in epistu-

lam ad Hebraeos capite It^ ieeida vero^ ut Oviditu Nato dtîct'f, dtem-

tur a tepméOf eo quad eese sequantur atque reooUfaHiwr^ iesîe Vor-

rené, potest autem fieri ut fstdorus quae de saeculls didt a Primasio

smupseril, quem conmeuioiai in Catalogo scriptorum ecclesia^ticurum

Vmmmm, 15
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cap. 9. non solet Primasiiis ehismodi eruditionem ostentare neque,

si recte memini, ju aeterea gentiles scriplores connimiorat nisi semel

Cic<Toiu'in ill Commentario in episUilam ad Galatas c apite 6, videas

plerosque^ quod etiam Tullius ail, libros suos de cantemnenda gloria

inscribere et coma gloriae proprii nomims tüulos praenotare. bis

iliud dixit Cicero, Tusc disp. i § 34 et or. pro Archia poeta § 26.

Yarronis aliam de Tocabido qaod est saeculum a Primaaio adferri

opinionem quam quae prolata ab illo est in libro sexto de lingua La-

tina non Talde mirum est: nam potoit Varro alias aliter opinari. iUud

autem sane minim est quod Ovidius Naso saeculi vocabulum expli-

rasse atquc iu earn rem Yarronis auctoritate usus esse dicitur: nequ(*

euiiii Vaiionis inentiu ah eis quae Ovidio Iribuuntur videtur poss»»

separari. attjui mhU in Ovidii carminibus reperitur quod aut eius-

modi Yarronis nientionem faciat aut ad interpretandiim saeculi voca-

bulom referri possit itaque nisi Primasius mirabUiter erravit (nam

de fraude et mendacio nemo cogitabit)» a librario aliquo OridiumNa-

sonem per errorem mlatum esse putabimus. sed iudicent doctiores:

nimirum licet, opinor, interdum àfKO((ijfiata proferre quorum kv^

aeiç frustra quaesivi.

LXXXV. Photius in Lexico p. 183 9 m^ßtrov fcodox xvßtjtior)

'^lùtvsç fo änQoy Tov à'yiK.évoç. ov%ù)ç 'EicixctQfioç. Pollux u

14t Jtcft rov fCïjxmç n^v vfto ß(ifit%iovL avußoXijv xorrcî

fièv %i^v ivôo^t» nLOiXéftijva (oXéxQCtPOn^ xalàtad-ai rofil^ovinpf

itmd ôè t^p B^m^t» avfißakijv dynmya' %è fàq uto^tapdv infini-

x6v èaviv. Svoftäit^i âè TOtrro xai %6ßfaljo»* nud xößixw
eïftoiç av (oç 'l7t7toHQÔn:i]ç (de locis în hom. p. 410 Foes.)' êoxeî

'Enixctçfiùç y.al to nauLv Zip dyxiovi Kvßitl^eiv léysi. noo

fugerunt haec eos qui Epicharmeae poesis reliquias conquisiverunt:

fugit quod apud Rufum Ephesium de part. hom. i p. 29 Clinch, legi-

tur, fiezà dè zôv ßqaxia»a dymwp %o av^nocv Sq^w xal to

Jtaqiiiç âè oc iif SintûÂ^ nvßitoif, 'EnixaQfioç êè ttai wâ
nttUiv %^ dynm¥i nLvßixi^it» Slêye».

Pollux II 223 ôvo âè ârj rceçl r(p e/uß^Lip xmayt^ eîolvy

TrsâoyXrjç xorAe*, z6 ôè t^wd^ev è.rt* avrfo, rô nQoç ifj latéça^

xà^iov ovofidl^étai, ov xat o ôfi^cAoç èwnéqiv%tv. Hufus i

p. 45 %6 âè fidé^poç ftêffiéxixmi ^^tTâkn. %ô (scr. zèn^) fdp

I
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d-êv (.iOL ôoytéî rtal EiXetS-via à^ividg tTtiovofiaoiai Kai fiäkXov

ijfteç dno tov èv Kçîjti] Xifihoç. eœçùifiBv dè dv(xiéfivov%sç

xovtov %àv %vsmva. ftsçiéxorta vyqWy TtoXv ôè xa^açùkeçov

%ov ip f^ tfiQ^^f koyi^ofiévoiç juèv iq>aive%o &oa9q îd^c^

«Irai Tiwf fiigifpovÇf %è âè ôiè tov aèf^mf iiaittq ùSçùif êlç

%Ç ßoiqfBif %è ôè x^Qio^ xtf^ ^^qI ffj varéçif, ßgaxig xot

(pk€ßt6i}i]g ynojv. h. ùi tov ^oqiov è%ne(pvY.€i 6 6/iiq>aX6ç,

ôvo (pXtßtg %al ôîo àçTi^çitti 'Aal nhirrrng o y.aKoriievoç ov-

Qaxôç, dyyetov ßgaxv xai àfiq^iaiofiov dno tov nvd'fiévoç

Ttvaceuiç eiç to xôçtov èfifidUMP (scr. ifißäklov).

Ëxcripfli haec ut adpareret, quod nondum aiiiinad?ersttm esM

videtnr, PoUueem in oonponendo altero Onomastici libfo usam esB/ê

oopns Rttfi Ephesii. dicit autem Pollux in praefotione libri alterius

nMià âè %ai oï %^ m^mthtp ewij^ëtç iftijww rjfuv, etèroi

%€t noQ crvtùhf xal tà Ttaçà twv iaïQÙiv d&çoiodf.ievoi, naç*

(ûv y.al ïjfiûg %Lvà zovtwv avvsXé^aïuBv* mv yàç fietà trjv Ttéi-

Qccv rj yv(j5(Tiç, tovtcûv xÇ^'^ Trajet riov ttsIççc yvovriap

dvapLaitt. exdudilur omuis dubitatio. nam quae i4ufus de inem-

branis quae fetnm inrolvunt et de umbilico tradit ea non aliunde ac^

oepit, ut possimua credere et ipsum et Pollucem ex communi aliquo

fbate bansiaae, aed TÎdit in dissectis praec^nantium mulierum cadaveri-

bu8 maaifestumque est Pottuoem quae ille docuit in suum usum con-

vertisse, etenim Terba etiam eius partim servavit aut ita ut fieri

oportebat mutavit, veluti èxfteqwxei in èKné(pvxev.

Ifinc colligitur l'olluicm etiam alia in (}uil)us cum Kulo congruit

non aliuDde sumpfiis&e. transcribam potiora et in quibus nulla videtur

esse dubitatio.

Rufiis I p. 25 dno ôè %ov nmto^Hfôov thtttai ^ ^iç, vaé"

ôè %à fièv tçiifia$€t ^ia^toviç itai ftma^ifëç* iidtp^aioi ôè

Tud fiv§aç ovofidÇovaiK *Iftnmt(fdTtjç Ôè tè çXeyfiatâôêç îôp

âi' avTfâp fte^ivrwjua /ui'^ctv xaXëS, ûéâifp^Toi ôè tô negit-

%ùjfia Tovxo n^Qvt^av Y.aXovaiv. Pollux ii 71 ^li; /ml fu/.iijg

Y.al {AVY.trÎQEç, xal naga toîç iarçolg ^uji^tûvsç' itaqà ôè ^o-

q>o%Xü xal fiv^at ai (ÀVHf^ifeç xéxXrjvtai. 78 poatjfiata ôè

^ofiâw %à lié» èx ^§mç xéffvta xal xatdççovÇf %o Ôè ôvalarov

nokùftovç. TO ^ev/uor ^v^ai (rectius alii ^vfa) wnà "^Innmtqd--

%Qti xd^^o %mà %oùç Idttittovç. voeem quam RuAis Âtti-

16*
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cam dixit Pollux, dilîgens tragoediui uiti lector, ut Sophocleain uotat:

versum Sopboclis praebet Aelianus de nat. aii. vii 39.

Rufus p. 25 TO êè f^sra^v zwp tçtjfiotùnf %QivôqfàÔ9ç ^tvoç

ôiâg>Qayfia, %à âè fyictréçuk^ev èni rd ft^la veéwta àaztiàti

^ivoç ^éxêç, tà âè niçag %ov SawMovç étlféfioroç tè iv&er

âvamfoiaig y.al aHiag ßwkfi^iiftvnf, %à âè nffô tw SiO"

(pQay^iavoç rfjç ^ivdç aaçxwâeç èni %ô x^^oç xa'd^tjxoy xtW,

zo ôè ay,çov rijç ^ivoç aq^aiçioVj rô Se vtio tw %iovL h ko
av(ü x^/A*/ voiXov (fiXxqoVy to êè olov ufià rtjv ()ïv<x lov av(o

2mA«, %d ôi avfißlfjtov tw x^tXm nçwnéfiioVf to âè itti %f
natta x^t^t' mHw véftgn^, PoUux 79 tè ôè fiéffW xM(^
rà â* lxar^<tf^«F inl ft^Xa wmcvra itnùâti §ivèç ^éxtç.

tè âè vâ tfgvftijfiawa âiaiçovr woftsQ %êixiû¥ niw nai âid~

ipqayua rai mvXtç* ^wt âè to fuièp âtaveixi^oy âté-

(pçuyfia ^liOÇy lo vicèq avio uqovxnv oaç'Âùiâeç, wç Lri

to x^^^^? (ftçor, yJova, tô âè dy.çoQQiviov olov ocpatqloy.

90 rj ôè èv tv) ndtui ténoç ij rv^^rj. ycat to ^tèy nqoZxov

aùtùhf nçox^iliâia^ ^ âè dç oîUt^Ao %m x*^^^ avfißok^

Rufiis p. 26 %w âè flip 6 9t6çoç â$* oS émovo^

fiWf lofièç âè vâ ini%^efiéçy ofteç xai fiâpw ^^lawaféXyç

qnfül %9V tàtèç âpûftéÇea&at y %èt âè UXka èptirvfitt êlvai' oS

ôt laLQol /ML tuiia Lo^ofiaouv , niêQvyiov fièv to dvojxâxiû

nkcni èni/.lirkgj ^Xi%a ôi to èvrev^sv avf^mXr^QOvv ti^v neçi-

fpiqetav twv wtwv, avd-iXixa âè tb èv fiiaqt vneçàî^ov ttjv

noilàti^a, TLoyxv^ âè tè attà ti^ç dy^éX^xog scoUoy, tà âi

àttsycenlop ttjç xéyx'jÇ ^^tf^fia fta^ tô néqaç tov y(.Qotdq>ov

t^éyw, tà âè t^g ^Xtnoç tÛJ)ç tà vnaßifaxo éwiXofiiâa,

Polhix 85 xai tà i^h èni tcvg xçotdq>ovç èftntXivèç fctmu-

yioVf tS âè xàvw loßäg. — tov âè ncoiXov tâ (ièv énà tà ni-

çttç toi Açotâq^ov Vjiai'i.on^Aoi^ tig to tow vivov ZQuyog,

86 jj ôè 7iuoa nt{)iay(jt)yrj tov iotoç vno to ntegvyiof ?Aff,

xat TO dyd^eatijxdç avtfi dvê^iXi^, /.al to in' attfj xôyxfj»

tavta jU£y ôrj iatQoi ttffooe^evçov tà opéfiata' 6 ô' 'A^toto^

téXîjÇ tà frc^i to ovç fiiçrj dvùiwfia ^eto nXt^ Xoßov.

RufoB p. 27 ^ âè tf &m xMb* nfHonj ßXäffti^

Ttf^mytSptoif, av^t^^ûaai âè avtai ai t(fix9Ç fivatOMSf m
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âi èfK anç€9 %cv ywslov néttttoçj ai âè xcrro» t^ç yiwoç

éfiTjyt], PoUax 80 al ôi énè ^êpi t(^lxsç fifknaS nai énoQçl-

viov, xal nçonmytmiiov rj nqi6%tj ßkaarrj' m âè TtQog t*^ ïiazù^

X**>U/ TtannoSi âi dfigmv yftijyfj.

Rufus p. 27 atûfita âè xai
îJ

nçétrj jo/ur} ttov xsùtov.

Foilux 98 %o ôè hfào» %m XBiHây iné^a, oiamQ xai %â¥

Ruftis p. 28 fietà âè xe^pa^p ifçéx^^koÇf tè âi aùvè

nai êtifj^ nal €tùxij^, vnoâu^lç (scr. énoÔ9^) âi tè ht tw
Tf^dûâ'W %ÙMi%auj» Tfiç êeiq^ç, Pollux 130 nsfaX^ y9 fv^p

vTtoxBnat tQcixrjXoç. naXehat êè ntai avx^v xai âuqiqy S&w
xai ù/toâcQlç lo Iv loïi; jtQoo^tv zsXevtaïov.

Hiifus p. 29 fiaoxâXt] âé èati tô vno xi^ W|U^ îtoT^ov, ftt;

%à icoÀlà ôXia&alvu 6 w^oç' fiâkt^v âè ovx '^EXktjvixov

iipai»éJitiP* to âè gféçsiv ti ncçvTrroyra h rjj ^taaxctXf] vnà

fidXtjç Xiynai. PoUux 139 t) âè fiaaxàXîj vnô fièv %wp

lêêùmSp jtaXêirM fiéhi^ énè âè %wy Utttxmp ovxit àlkâ %è

énâ avT^ çsçàfiwop inè fidXr^g (péqmgd'ui Xiyavoip, conl Lob.

Phryn. p. 196.

Rufus p. 30 d-éyaç âè to fieta^v äiaatr^fia tov At;|rayo0

%ai TOV fieydlov âaytrvXov oaQKmâeÇy vq>' to v.olXov trjç

XSfÇÔç. VTto&tvaQ âè to vno toïç tirgaai âayctvXoiç. âoxéî

âé fiot 'infioKQttTTjç nàv %6 TtXarv tfjç x^Hfàç 'd'épctç ùvofuk-

Çciv. Pollux 143 %ai to fièv evâod-ev trjç x^^Q^S Cct^mSâeç,

dnè tov fuyélw âamxéiov (iéxffi vo0 kixavoB, ^hoQ kcuUI*

taïf %ô âi ^ùÊy^» onto^ha^^ %à âi ènè %ov hxowov ^wç

tav fiixQov âcaerélov vreo&éva^, — iyioi âi tè fih ftf^éa&iw

tfjÇ äoaxog ftôp &épa^ oïwtm wtkBhâaij nat 'IftnoxQatrjg

Aai 'Ourooç xovio i jCoôrjXovaiv.

liufus p. 32 zo âè iTiEQKêijÂevop t(ô ofKfa/jri à^Qfia yçaïa,

Ott ^vtiâovfisyov ytjQaç <st](iaivu. l^ollux 170 to âè nê^i t^
6ftq>a)jô âé^fta YQaîiXt on ^vaovfisvw pjçwg avfißoXov yiverai»

Rufus p. 32 nal tô x^^^i^my tov âox^^ Xaxxâitéâop'

Oi âè éxiX^âoQOP ^ Xmunoaxétt» tovtov li^ijfptûot luikovai,

to (scr. tà) âè ftnaSv iaxfov %ai inoatijftatog %ai ^r^qolo

nXrffiAâa (scr. nXttôtâog) xcri tè äiaßoivup ätanXi/joonv (scr.

âiart)uoo^n \ Kai to nsQißdätjf dfig)i7iX'^§ (scr. djaqu/rXi^'

2oq>OK?Sjg ôè /.ai èni ôçayiovtuiv inoirjas **^aiQov dfi(ptnXrj^

(scr. àfiftnUè) CA^^of wan£(i aV u i'^ mgiß^ßi^xoTS tàv
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Pollux 172 tè âè tôv h^ea» ^ Ôtâéfmv dyyuiw

xûôti^ %iXQr}fxhfO¥ ImiKoaxéc» i4dfinuoi xalomtv. rà piènoi

fuiu^v i noaiïj^iajog 'ml oaxéov xat /ài^qov Tilixâôeç xalovv-

rai, od^tv '/.ai to äiaßalreiv ot Ttoirjzai à/^ifpiTtllaaeiv Xi-

yovaif ycal zo neçi§dôrjv d(.i(fin}AÇ, ibç Ttal 2oq>{txX^ç xcrr-

BXQijocao èui ÔQa^ôraav ùntâv ^^â-aiçov d^^ijiki^ tUktupoxa^'^

oLov nêqifiêfiry.oTa, depraTatomm apud Rufum verbomin oi âè

ê%i.xd6€iqc» ^ Icnatoaxéctif %ovtO¥ ji^ipßtüoi *€Ûiùvû^ &cilb est

eniendatio nbi Polliicem conpmverô: scribendum est enim ^ âè

del x<^^ "9^p XoKXoaxéaif Totroi* etc. contra apud Pollacenu in

Soplioclis verbis peccatum Psi: satis enim constat versuin eius in

Triptultino Imnc fuisse, ÔQaxovre -d-aiçdv aftcpiTrli^ siXrjq^oTe.

Alia oinisi: quae persequetur siquis de Follut e adcuralius com-

mentabitur. iliud addo, Ruli Ephesii opusculis a Chmtiano Friderioo

Matthaei Mosqaae anno mdcccti editis me non potuisM uti.

LXXXVI. Velleioa Paterculus i la Mummius tam mèii pdt til

copte Càrùuho, ettm maasimonm anipmm perftetM tmmt&iff tahuku

ac ttatwu in ftaliam portmdas loeasset, Meret frmdiei condue^ui-

bus, si eas perdidisaent ^ novas eos reddituros. qui Velleii bistoriam

interpretati sunt non norant neque, ut videtur, potorant nosse quod

legitiir in Hiri utlis Facetiis p. 283 Boiss.. oxoAaoïi/.og el/.nvag

OQxàia ÇwyQaç^funa èxovaaç and Koçîv^ov Xaßtiv xai slg

povç ifißaXtüv totg vavy.Xijf^iç sinsv **èctv tctvtaç ànoXiaijtê^

nairèg éfiâç dttaêtijaw,'' non fugit VeUeii nairatio Boisaonadom.

iisom autem Uluni dicendi quo fatui Tocantnr cxoloantmol et moram
iUmn de scholastida ridicnlaria narrandi alîquanto quam vuigo putari

videntur anttquiores esse Galenî verba docent Meth. med. ti 5 t.

p. 52 Bas. X p. 38 i-liart., ttçoç jaÎT^ ovv oi to Ihguov xert

tpvxQov ßaXctvhoVy ovx laxQiov oyôuuia ifcio/.oviLi^ ttrai ridj-

pioXox^oovzaL drjXovàzi xai yêXwzouoirjaoïaiv ij fnoçoùi;

0Qéyttç fj axoXaozr/.ovç ôitjyaùfimtot' awiaaai yàq hav%olgov

fiépi» dTtoôeiimixw lminaiAé»otç oéêéiff dXX* ovô* h %t noté

iatip d7c6Ô€tStç imtüvatp.

LXXXVn. Breviter significahp emendationem duonun Tenunm

Tnicnlentt, fabnlarom quae extant Plantinarum mendosiaaimae.

II 4 71

mn audes aliqtwd dare mihi mumscuUm i^
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DIN, luemm kmk vidêor faetrê mAf, volvpioi mea,

tibi quidpiam me j^OMÖ. PER, ai êgoM abUnh'.

DfN, iàm faxû kk nderil: 9erv0hm htc mimm
PIIH. »ic fa cito. ffiy. qiiidquid a\iu\vii[, boni considas,

FUR, erjL^tor )niin)is- te nimhmim sno

iU qmius me non paenüeat mitlas mihi.

V. 73 libri prices: quod olim correctum esL v. 75 iibri ait

merit, tum bona: quod olim eomxenmt. from'unam syHabam elficit.

0 0 49

üäduaDi ane&ku iéi eeeas ex Suria dim,

M U dorn, adâneê hoe tu Utas, sed üttie reginae dmi
$uae fuernut amhae, verum patriam ego exridi mann.

M fe dono. PUR. paenitetne te (piof ancillns aimn.

quioe examen 9uper ndäiicas, quae mihi comedint cibum.

V. 52 quot annVas alam perbenc Andreas Spengelius: q%iod a»-

tAla nam B, qwd musäiaet tarn OD, quod 4meälam solam seriptum est

apnd Donatmn in Eim. v 7 12. t. 53 libri fuM ei0 nun, qaod exa-

men dicit quae duae simt convenit protervae meretiici. quine idem

fcre est qnod qu^pe qui, ut MÂ ]uud Ha raro.

M. HAUPT.
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BEMERKUNGEN Zü DEN SGKIPTOKES
HISTORIAE AÜGUSTAE.

Veras c. 7 § 6: ad Eufram lamm inpuUu (t^jnibiMi BP)
cmüum suanm secundo profectm esf. Lies inpulsum comtNMi

suorum secutus profsetus est,

Severus c. 2 § 3: qmesturam diliyenter egit f omnis soriibm

natu, mililari posl quaesinram mrte Baetkam accepit. Die verfehlten

Conjecturen von Fabnr und Casaiihimus s. in ihn' Ausgahe von Jor-

dan; es ist zu lesen quaesturam diligenter etfü omisso tribunalu

miliiari. post qu. s. B. a. Da» es in der Kaiserzeit Regel war, vor der

Qudatur das Bülitärtribanat zu bekleiden, ist durchJnschrifken vielfoch

bezeugt (vgl. Marquardt Haudbucb 3, 2 S. 278).

Severus e. 22 { 4: cum adproxhnam mmtsiimm redint, um
solum pkHüT sed edam m aetermm pace fundata Aethiops fut-

dam e numéro uiihiayt dixifme (iUe) dkilur ioci causa: tot um
fnisti, totnm ricisli, iam deiis esio victor, (^aisauboiius uini Sairiiasius

erklären toium lür gleich omnia, wie Severus (c. IS § 1 1) von sich selbst

gesagt haben soll omnia fui et nih f expedit (nach Victor in den Caesares

Severus § 29: euneUt fui, eondudt mhil). Oass totum fuisti in dieser

Bedeutung stehen kann, wage ich trotz der von Casaubonus und Sal-

niasius angeführten Beispiele zu bezweifeln; was es femer in einem

Glückwunsch für den erfochtenen Sieg heissen soll, ist mn* unver-

ständlich, denn der umihiösc Scberz liegt nicht in «Icr Persillage eines

liaiscrlichea Ausspruches, sondern in den Worten tarn dens etto

victor. Mir scheint daher zu lesen inimn fndisli^ totum vicisti,

.

Pescennius Niger c. 11 $ 2: tmUum dem'qne belli tempore

rations mäiiibus demonstraia st6t et serms suis oel canttAemaUbus

portavitj gtumfiim a miHtibus ferebatur. Peter bemerkt: „porfavA*«

vixsamm, an „inposmt**? Ich wörde eher vermuthenp«tao<l im
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BmSCHFELD ZU DSN SCRIPT. HIST. AUG. 231

Sme von defutami. Vgl. Alex. Sever, c. 34 $ 2: imtem KSNt mm
emu tin^uUi emitat^ putavil akndos,

Caracallus g. 7 § 5 : unde, quamm Gnuci eel Aegyptii eo ^nere

quu (tmmam komkuim êtiam Lunam dmm dkunty mi/siicê Umm deum

dicunt. Die Elrkiârung Salmasius ist sehr gezwungen; er sagt:

..nam firaeris foemina In i^çctfftoç *ffr.(lur , et Lnnu ^enç. sed foemi-

iiuio ulnimque yener e. (tcet etinnciatiune masculiHU". Jordan streicht

himmtm und da& erste äeum. Ich schlage folgende Lesart vor: eo ge-

un, qito fiminmn nomintnt (vgl. § 3: iil Lmam femineo
nomint ac teoßu putaoerit nmevp4mdam), etiam Lmum deum diewU^

mifititê lomeii deum dncuni (dumm hat schon Salmasiua; möglich

iwe auch mystice tarnen Lunnm dicunt).

Heliogabalusc. 6§8: stgnum tarne» ipiod Palladium esse ere-

éebat ahsfnlit et auro vine tum in sui dei lemplo lor.avit. Salmasius

erklärt „auro vinctym est deauraium^^. Die V(ni ilim angeführte

Stelle (Mela U, 1 § 9) ist nicht beweisend und andere Üeli werden

sich gchwerlich für solchen Gehraach finden lassen. Vielmehr ist

«ahncbeiDlidi zu lesen auro tinctum» Vgl. Dig. 48, 10, 8: qui-

cMUfNa nummw anreoe partim raserü parOm tinxerit fime"

rß u. s. w.

Heliogahalas c tS $ 3: erat nutem eidem consohrhrn, ui

fddam dicunt, a nn'Ütibus etiam amabatur et senatui acceptns erat.

So |psen Jordan und l'eter; es ist jodoch zu interpungieren nach

dicuHt. Vgl. Alex. Sever, c. 49 § 5 : idem {üexippus) dicit , patruum

futite Antonitiium Heliogabalum AUxandrit nan umrie eorwi» eiusdem

ßtm und c 64 1 4: teio sanephroeque negate .... dieere praeterea,

tm hme /Wim eMsoMmm HeÜogahaU,

Heüogabalus c 24 § 5: para$iut$ ad raum aguarâiai Ugabai

et emn vertigine mh aquas mùtehat rwrsmqwe in summum revokfebai

eosqtue Ixionios amicos vocavit. Der Wiu, der in dieser Uezeich-

ming liegen soil, ist sehr matt und der Name amici für Parasiten un-

passend. Ob wir es hier mit einem Versehen der Abschreiber zu

thun haben oder ob Lampiridius selbst falsch referiert habe , will ich

nicht entscheiden ; aber nnsweifelhaft ist mir, dass HeUogabal diese

Puasiten nicht Imonios mite«s, sondern Ixionios oder besser Ixio-

ne samnicos genannt habe. Der Unterschied zwischen dem wirk-

lichen Inon nnd den Parasiten des Heliogahal ist eben, dass die letz-

teren im Wasser herumgedreht wurden und das ist zweimal sehr

deutlich hervurgehuben. Allerdings wurde mau eher eine noch all-
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232 HIASCUFËLD ZU I>£N SGRiPT. HIST. AUG.

gemeinere tiezeichaung , wie aqmrioa, erwarten, oder, da das Lokal

für diese kaiserlichen Vergnügungen sicher der Tiber war, die spc-

cieUere Tiberhm^ aber fär den Aönier ist der Tiber sicher der

aimhi» gewesen, wie Rom die urbs, und ganz ähnlich gebraacht Au-

relian (c 47 $ 3) das Wort mnniem fttr T^ermm in einem Briefe:

nm>kulario$ Nib'aeoB apud Aegyptum nooos et Romae amnieosposm.

Alex. Severus c. 10 § 5: Antonmos de se Pius (nach Momin-

sen's Verbesserung; antoninus idem se BP) Marcutn et iietn Vf^rmn

iure adoptionis vocavü , Commodo aiUem itereditarium fuü, suscepium

Di'adnmenOf adfectatnm in BasstanOf ridicnlum in Aurelio. Unter

Aureüus ist offenbar Elagabal gemeint; aber ist es überhaapt schon

anffillig ihn allein mit seinen Gentilnamen bezeichnetm finden, so

ist es hier geradezu unznlSssig; denn ebenso hiessen Alle hier ge-

nannten ausser Antoninus Pius und Biadunien(ian)us ; und dazu

führ! Elagabal den Namen Aurelius ja ganz nul Inrecht. Auch hier

ist es nicht umlnikhar, daäs Lainpridius selbst den Irrthum lirL'.mg^'a

hat; Alexander Severus schloss sehr wahrscheinlich seine Hede mit rf-

ékuîum in V ario. Denn diesen Namen hatte Elagabal von seinem Va-

ter Sex. Varius MarceUus (Orelli 946) geerbt und so nannte ihn audi

Gapitolinos (Macrinus c 8 { 2) und Lampridios (Heliogabalus c. 1 {

1

und c. 10 S 1. Alex. Severus c. 1 { 1). An sich kftnnte man auch

anm ivtYo denken, denn Elagabal hiess nach Dio auch Ayitus; allein

der Name Avilas kummt bei diesen Schriftstellern nirgend^ \ or.

Valeria ni c. 2 (5) § 1: at captnm Valerianum prin cipem
princ ip u m non satis grntnhr. Die Benennung principem principum

ist sowohl sprachlich bedenklich als hier auch sachlich unpassend, da

der angeführte Brief von einem Barbarenfürsten geschrieben ist an

den Perserkönig, der selbst den stolzen Titel rear rtgtm führt. Vk
Lesart geht ohne Zweifel auf eine fklsche Auflösung zurAck und es

stand in derHandschriftprtiictpem|ir., das kipiopuli) R{omani),

Aurelian c. 40 $ 1 : quam difficile Ht imperatfjrm in locum

boni pn'ncipis lefiere, et senatns sanctiorii grmyitas prohat et exer-

cilus pruäenlis anctoritas. Vielleicht ist zu schreiln n smat^is, sancti

ordiniSy gravitas. Vgl. c. 18 § 7, wo Salmasius emeiuiiert hat da-

mnmi ordmis für das hdschr. überlieferte clonmniior*).

*) [Haupt \ ermathet senatum mncti oder tmicUssimif cotsprechcud dem fol»

genden exweütu prudmdit. E. H.]

Königsberg i. Pr. üTTO Umstiii ELD.
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ÜBER ZWEI GRIECHISCHt: RELIEFS UISD

EINE GRDäCHISCHE INSCHRKT
VON THASOS.

Hr. A. Hortrand berichtet in der Revue archéologique Tom

h 1866 S. 359^. über eine neue ËatdeclLung sweier antiker Mar^

iDORe]]fl& und eina epigraphiaefaen Monuments auf der Insel Tha-

sos, von welcher Hr. E. Miller der Akademie der Inschriften in der

Sitzung vom 14. Sept. 1866 nach einem Briefe des (in Conzes Heise

auf den Inseln dos thrakischeii Meeres S. 24 j^pnannten) Herrn

Christidis Mittheilung çr»*macht hat. Der BeiK lu lautet im Wesent-

lichen wie folgt: „Des nfjkitrs turcs chargés de constmire des fortifi-

cations sont venm, écrit M. Christidis, au part de lâmina (dem an der

Nofdseite gelegenen Haupthafen der Insel)» pour se procurer des ma-

cMia;: äs oui ëlsoë lous U$ bhc$ de tMurhn qn'^ mu pu nHret du
mdMS «ififues. Cette opéraHon a fait déemorir deitx hae-reUefi dmt
M. ÊOUer epporfe les desfms èihahûement maie tne^fidümmt eaiètMté»,

On reconnait dans un de ces bas-reliefSy qui a soixante- dix centimètres

de hauteur sur soixante de largeur, un Hercule tiravt de Varc. Dans

l'autre (t™, 20 de hayaoïr sur 1'". H) ((e (aryeni) un Bacchus ve'tUj

ftù dwpnel se tient un groupe de femmes dont le dieu est cependant sé-

paré par me petite nicher entourée d'un chambranle, détaû qui rappeUe

lë diepoeà^ de Tun des bae^eUefe SaneieH sQf/e rapportés de Thaeoe

par If. MUkr, et donnés au Musée du £ottvre (s. die Revue archéol.

1865, II. Taf. 24. 25 n. S. 438 fgg. Ârehaeol Zeitung 1867.

Taf. CCXVH. No. 217 mit dem Aufsatz von Ad. Michaelis). Ces

sculptures ont été invoyèes à Constantinople, où il est bien à désirer

(pi'tUes Honmt appréciées rontme. elles le méritent et plwtographiees avec

mu. M, Miller a reçu aussi la copie d une inscription mutilée trouvée

é^sUmeiU d Thasos. Ce texte («t cornmence par le nom de l^archonte
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l^narate, emuimum décret âliuérét mmkipQl,— M. de Umgpérkr ....

foH remarquer le n^rt frappam gut exùU eiUre les deme hae-rdieß

ei le (j/pe det numnaies d^argeni de Thamp frappéee au V* eiède avant

notre ère (Mioiiiiet, i>e8cr. de mé<L ant I p. 433 n. 13. 17. 24. Pl.

LV. n. 5. 11). Sur m pièce» on veü an àreH nm hêh téte, Bûcchus

barbu couronné de lierre; au revers^ un Hercule, agenomllê Hroyit de

Varc. VifttHilde et rajustement du dien» la jwse particuUete de ses

bras, torn deux eteèidm en avant ^ se retrmwent iderUiquemeiU sur Us

mmmaies et sur U marbre. Lbs deux dnmùés se veUnteimreaseoeiéei

sur lee grands tetradradmee pesl-alasandrine qui ont peur type une

tile de Beechns imierfre et un Hercule d^cut^ oixmpagné de laié-

yende: HFAKuiEOYS2QTHF0^ BA21QN {mome^i, Ip. 435
D. 30 8uiv.), pèces qui ont été frappées en grand nombre et qui furent

imitées d'une façon grossière par des populations barbares du continent.

— Le Bacchus sculpté sur le second bas-relief est vétu et tietit tin long

cep de vigne chargé de grappes. Ce sont là des caractères d'antiquUé qui

rappellent les vase^ peints à fond rouge,^'

Ein ao Prof. Conze gerichteter und durch dessen Güte mir mit-

getheilter Brief des Herrn Cbristidis aus Hamyla Baaav Tom
10. Aug. 1866 enthält eine Zeichnung derselben Senioren und die

nimliche Insclirift, so dass Usk m Stimde bin, den yorstehenden Be-

richt in manchen Punkten zu ergänzen. Zuvörderst entnehme ich

(ieui Hriefe die ISotiz, dass die drei Stücke nçoç rrv y.wpirjv

teix^L eiç trv q^aivoftévr^v fueyaXr^v nvXrjv**^ d. h. in der südlich

vom Landungsplätze gelegenen Mauer an dem grossen Thore» durch

welches der Weg vom Hafen nach Panagia führt, gefunden wurden,

und zwar das gröfsere Dionysische Basrelief aus thasischem Marmor

von 1"», 50 H5he und 1^, 10 Breite zur Linken vom Eingange des

Theres, das kleinere den Herakles darstellende aus parischem Marmor

von 0*", 75 Hohe und 0™, 60 Breite, so wie der Stein mit der Inschrift,

gleichfalls parischer Marmor, zur Rechten. In dem pröfseren Basre-

lief sehe ich einen Aufzug zur Ffier eines dlcni l»ionysos darzubrin-

genden Opfers. Der ffir den Gott gehaltene Anführer des Zuges, zur

[{echten der in der Mitte des Marmors befindlichen Nische, ist einfiich

mit einem bis zu den Fäfsen herabreichenden, ärmellosen, nicht g^
gürteten Chiton bekleidet und hSIt in der bocherhobenen rechten

Hand eine lange mit Trauben besetzte Weinrebe, weh^e rückwärts

gekehrt mit ihrem untersten Zweige bis zu <len drei Frauen, links

von der Mische, reicht. An seinem reellten Oberarm hängt eine
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Binde, deren untere Ilälfle geknotet oder gegliedert ist (vergl. über

diese Art F. Wieseler im Philologus Jahrg. X S. 390. F. Her-

nuHiDS Handb. der gottesdienstl. Altertb. 2. Ausg. Ton Stark S. 138,

14). Der linke Arm ist nicht sichtbar. Mehr lasst sich ?on der Dar-

steUaog zur Rechten der Nische wegen Unklarheit der Zeichnung,

wozn die starke Beschädigung dieser Seite heigetragen haben mag,

nicht mit ilt^tiinmtheit sagen; doch glaube ich nidu zu irren, wenn

ich vermuthe, dass dem Aiiiuhrer mindestens noch eine männliche

Figur folgt. Die drei Frauen gehen dicht hinter einander; die vor-

derste erscheint als die kleinste und jüngste der Gruppe und verrâth

durch die erhobene Linke lebendige Betheüigung; ihr rechter Arm
ist etwas angelogen; die Hand ist abgebrochen. Die folgende hält in

gesenkter Rechten einen mir unbekannten Gegenstand, der nach un-

ten wie ein Horn gekrümmt ist (^), und hat die Lmke unter die

Brust gelegt, die letzte endlich trägt in dem rechten Arm das Opfer-

tbier, allem Anscheine nach einen jungen Bock, während der linke

dem Beschauer verborgen bleibt; sie umfasst das Thier mit der Hand

und drückt es fest an sich ; ihre etwas gebückte Stellung zeigt , dass

es ihr zu schaffen macht und ihre ganze Aufmerksamkeit erfordert.

Die Kleidung der Frauen besteht in einem nodi^^i^Ç und

einem ktoeren Aermelchlton; beide sind von den Frauengewändem

des von Hm. £. Hiller in der Revue archéol. 1865 H Taf. 24. 25

poblicirten archaischen Reliefs (s. oben) verschieden; der erstcre ist

zwischen den Füfsen etwas in die Hßhe gezogen und so zusammen-

gegteckl, dass er fast einem liüüikicide gleicht, »ler li^l/tere bat ein

lâugeres Mintertheil als Vordertheü, und bei der mittleren und der

letzten Figur In halber Höbe einen dem Saume ])araUeIen Streifen

oder fiesatz, wofiem nicht durch diesen Streifen ein doppelter Rock

ang^entet wird. Das lai^ekämrote Haar fallt fiber den Nacken

nrQek, die Fûfse erscheinen wie bei den Männern unbekleidet —
Zu den Bemerkungen des Elm. A. de Longpérier über das kleinere

{vollkommen erhaltene) Relief habe ich nur hinzuzufügen , das? der

den .spaiiiieinlr Ili'rakles, bekleidet mit der Löwenhaut, in

gleicher Stellung, auf das rechte Knie niedergelassen, uns auf den

Stempeln thasischer Thongefässe entgegentritt, wo ihn Sabatier (in

leiner Schrift Sammiri de KerUch St. Pét«r$bpurg 1849) richtig er-

kamite. VgL P. Becker „Ueber die un südlichen Russkind gefundenen

HenkeUnschriilen auf griechischen Thongefiifsen^* in deu Mélanges

Orécù'RowMitu tirés du bulletin hütorieo-pkilol cfe TÀeadénne Jmpér,
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ê€$ sekneei de St, Kterwbourg f. / p. 434 und dettêlben Verhum
Ai)liandlung „lieber eine Sammlung unedirter Henkelinst hriften aus

ih'in siidl. Russland^' in FlfdtiM'iit» Jalubiuhern fur class. IMiildl.

Suppiem. IV S. 458 fg. Der Schwanz des Löwenfells ist auf dem

Relief in den Gürtel gesteckt, durch den es ziisammengehalteo wild,

genau so wie auf der thasiscben Münze bei Mionnet PI. LV n» 5.

Der Stein, auf welchem die Inschrift eingegraben ist, bat nach

der Zeichnung dieselbe Höhe wie das Herakles- Relief und war viel-

leicht mit diesem verbunden. Die fünf ersten jetzt zum Theil ser-

störten Zeilen erstreckten sich über die ganze Breite des Marmors,

die folgemleü sind dadurch kürzer, dass in der rechten Ecke eine

der obenerwähnten ähnliche Nische angebracht ist, deren Kranz-

gesims sich in gleichem Niveau mit der sechsten Zeile befindet. l)ai

hl mehrfacher Hinsicht interessante Monument ist auf der folgenden

Seite ebenso wiedergegeben, wie es in der Copie des Herrn Ghristidii

aussieht. So viel ich weiss, hat es noch Niemand durch den Druck

bekannt gemacht.
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Nach dem Charakter der Schrift ist die Urkunde aus der mak«»-

donischen Zeit wie das Psephisma, wodurch Rath und Volk von 1 lia-

808 dem Proxeoos Polyaretos, seinen Kindern und deren Nachkom-

men das fiOiigerrecht ertheilea, im Corp. Idsgt. Gr. VoL II n. 2161.

Das iata mutum sehen wir fiberall daneben geschrieben. Der

Dialekt ist der ionische, den die Thasier als Colonie vom ionisches

Paros bewahrten. Besonders bemerkenswerth ist die mit der soge-

nannten attischt ü Heduplication gebildete nicht iiuirmentirte Form

àvaiQaiçrjjnévog , >velclip in Z. 2 aus Z. 5 und 11 ergiinzt ist und an

diesen beiden Steilen nnt der auf die Aussprache zurückzuführenden

Schreibung 8 statt ai in der dritten Silbe erscheint (über dies €

statt 8. Keils Ânalecta epigraph, p. 203 sq.). Bisher kannte man

als ionisches Perfect von at^féof nur o^ai^i/xa, oQaiffijfiai ans He-

rodot (s. Lhardy Quaeslt de dialecto Herodoti Cap. I. Berol 1844

p. 38 und Bredovii Qnaestt. critt. de dialëcto Herodolea, Lipsiae

1846, p. 3 14 sq.) und (XQijQi]i.iai aus Eusebius suphist. bei Stobaios

XLVl p. 309, 9, wo Koeii (in d<'n Anmerkuii^en zum Gregor. Corinlh.

Dial. Att. XL) ocQ^QTjinévoç statt der vulgata 7ta(rrjçrj/névoç hergestellt

hat. In dem fhaiçaiçrj^évoç tritt uns eine ältere Form jenes Per-

fects entgegen, weiche im simplex aïi^aiçtjKctf aigai'Qr.^Mt nach Ab-

Schwächung des rauhen Hauchs alçalçipia, ctiQai^fiai lautete;

daraus aber entstand durch naturgemäße Verkürzung des Diphthon-

gen in der Reduplication aqaiçrjxtty aQaiçtjfim, Das Augment wird

bekanntlich m atgeco und seinen Conii»osilis, wie in den anderen mit

ai, tt, er, or, ot ijegiuaeuden Vorben bei llerodot regehnâfsig aus-

gelassen (vergi. Lhardy a. a. 0., Bredow a. a. 0. p. 309 s<|., Krügers

Griech. Sprachlehre Th. Ii, 1. (4. Aufl.) S. 7(> Anm. 2. S. 77 Auni. 7.

In Betreff der Psilosis im Jonischen s. Giese „Ueber den aeolischen

Dialekt'' S. 390. — Dass der ab dorisch geltende Infinitiv auf sr

statt UV (s. Ahrens de dial. Dor. p. 1768q.) auch ionisdi war» leigt

das in Z. 8. 9 und 10 vorkommende Sq>9lXe», Hiermit können jctxt

zusamuieni^cstellt werden das nQoçéçôev in der vor die Mitte des

fünften Jahrhunderts trchörenden Inschrift an der Nische des olien

erwähnten archaischen Reliefs von Tliasos, wo Miciia»'iis (in der kr-

chaeol. Zeitung 1S67 S. 0) annimmt, dass E orthographisch den

Diphthongen €i vertrete, und die von Sauppe auf dieselbe Weise er-

klärten Infinitive ^pwyuv und èmxaléy in Z. 37 und 43 der von ihm

in den Göttinger Nachrichten behandelten alten ionischen Urkunde

von Ualtkamass hei Newton „A hittmy ofditewerinaiHaUtamasnu,
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Cnidus and Brunchidae. London, 1862 ^ ua, Plate LXX^iV. — Ne-

ben der gewOiiûiicUea urm ie(^éa in Z. 7 steheu ii^oy Z. 9 uud

i]^eZZ. 11.

Die Inschrift bezieht sich auf die Verpachtung eines hefligen

Grandetfinks, des an den Besirk {td x^^) des Asklepiostempels

grenxendeo Giirtens des Herakles. Der Garten ist unter dem Archen

Lysistntos, dem Sohne des Aischron, mit der Bedingung verpachtet,

(ius» der l'äcliler (6 ùvaLQaïQi uévoç tin /.rjnov) den Tempelbezirk

rein erhalte, woran sich eine liesliiniiiung schliesst in Betreff des

Thores oder der Pforte, wo der Unrath hinausgeworfen zu werden

pflegte. Vlfeiter wird verordnet: wirft einer der Sclaven Unrath hin-

aus, so dass der Tempelbezirk gleichsam das Schmutzgefib des

Pächters ist, so soll dieser, wenn er den bei der That betroflfenen

Sdaven deshalb züchtigt, frei von Strafe sein. Dass er aber den Be-

zirii rein erhalte, dafür sollen der jedesmalige Agorenomos und der

jedesmalige Priester des Asclepios sorgen. Wenn sie aber nicht da-

für sorgen, schulden sie tur jeden Tag dem Asclepios ein llemiekton.

Den Hechtsliandel sollen die dnoXôyoi einleiten oder sie schulden

seihst; der Pächter aber schuldet dem Priester und dem Agorenomos

eine Hekte für den Tag.

In der Dättrung dieser Urkunde ist' nur der Archen eponymos

genamit , während der zu Ehren des Polyaretos gefasste Raths- und

Volksbebchlubs die Aanu a von drei Archonten als der ersten Beam-

ten des Staats an der Spitze trägt. Die einfachere F(h ;u eikiiui sich

durch den Inhalt. — Dem Namen uivaiaiçcnoç begegnen wir wie-

derholt in den von Hrn. £. Miller in der Revue archéol. 1865, U ver-

äffentlicbten Theorenlisten von Thasos: ^vaiavarog Uv^ioç p. 145

n.9GoLia,3. ^— O0iredi/<i»(p.274n. 14 CoLII, 9. ji--og
ii^Oddrcv p. 273 n. 19 CoL III, 8. — oç jiqiaxayoqov p. 375

B. 20 Col I, 3. ^^ 0Ç (DiXmlSùv ebendas. GoL HI, 10. Von

diesen Listen habe ich n. 9 und a. 14 im November 1SÖ5 ia (i( ii

iVLgazinen dis Louvre gesehen und aus dem Charakter der Schul L

die Ueberzeugung gewonnen, dass sie in der makedonischen Periode

angefertigt sind.

JjLat/i^ ist aus Thasos noch nichtbekannt, wogegen jtwgj^lim

auf einer âiasischen Amphore im Besitze des Prof. St Kumanudis

hl Athen (publicirt von G. Peirot in der Re?ue archéol. 1861,

1

p. 286 unter n. 8) und ein ''Hf^a^ ^loxf^liovoç in den ebenerwähn-

ten Theorenlisten p. 369 n. 16, CoL HI, 3 vorkommt. Nach
Hmill]. 16
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Si^olvwag standen v«nnuthlich di^ Worte xoto tff^ftafia fiw^ç
xa» ô^fiûVf wie sie im Corp. inscr. Gr. n. 2161, 3 der Datimag fol-

gen und in dem tod Conze in seiner Reise auf den bisdn des thrt-

kischen Meeres S. 8 mitgetheiltem Bruchstück eines thasischen

Décrets (Z. 2) h(^rgpstellt sind.

Z. 2 fg. Die KrgäDzung [xrjnog] 'HgaKkiog 6 tiçoç [t^ X^^Q^
Tov L4axXt)7tiov ergiebt sich leicht aus der Vergleichung von Z. 3.

6. 7. 10. Da die Restitution sicher ist, so hat man an der Anzahl der

m der zweiten Z. enthaltenen (62) Buchstaben einen ungefähren

Hafastab für die Ergänzung der ersten» dritten, vierten und fünften,

von denen nur die dritte am Ende unausgiefillU bleibt Ueber den

Heraklescult s. Hasselbacli de ins. Thaso, Marbuigi 1838, p. 26sq.

und Perrot, Mémoire siu' Tîle de Tliasos, p. 10—U und 21. Der

(^ult des Asclepios ist für Thasos bereits durch die zwei von Hm. E.

Miller am Limrnns (au de Pmagia) entdeckten und in der Revue

archéol. 1865, Ii p. 140 unter n. 2 und 3 herausgegebenen Inschrif-

ten: Tifua^idaq Jhf&ùavog
|
^ax^ir«^ und JixQâvt^ç 0iXùH

voç ^aiûafmi^
\
àvidT^xsv tijv x£7ça xat tô ne]QiQcamjQiow

bezeugt. Um die Lage des ihm geweihten Heiligthums nfiher zu be-

stimmen, fehlt es diircliaus an sicheren Anhaltspunkten. Iii. L. Mil-

ler vermuthet an (h-m IMatz»*, w« die beiden Weihin.«^cbrirt»'n von

ihm gefunden wurden; allein es ist ja sehr möglich, dass die kleine

dahin von einer anderen Stelle der alten Stadt aus irgend einem

Grunde transponhrt waren (Tergl. die ähnliche Bemerkung Conzes

a. a. 0. in Bezug auf den Apollotempel, der in dem erwähnten Bruch-

stilck eines tbasischen Décrets genannt wird).

'O avttiQatQrjfdhoQ ist ein seltener Ausdruck fDr o fiefiia^jui-

rog. hl demselben Sinne steht 6 ditlofitiog alisolul in der ersten

der beiden Erztafeln v(m fleraklea an zwoi Stellen: Corp. Inscr. Gr.

Vol. III n. 5774. 168. 176. Vergl. dazu den Commeutar p. 709 und

den Pariser Thesaurus Graecao linguae Vol. I, 2 p. 383.

Z. 4—6. Hinter KOnPO^ hat eine Verhalform gestanden, von

welcher nur die drei letzten Buchstaben und ein Stück von dem un-

mittelbar Torhergehenden erhalten sind. Dieser Rest und das fol-

gende Er6AAA[HI führen nebst dem Sinn auf das passive Imperfect

von ixßdXlüJ. Die Erweichung (i<'s x zu y tindet sich ebenso wie

hier vor ß in der attischen Inschriit l.orp. Inscr. Gr. Vol. I n. 157,

23 (ly Bevôiôf(oy), ausserdem von y, d, ^, //. (s. L. Üindort* im

Pariser Thesaurus Gr. ling. VoL III, p. 346; 1* Boss, Die Domen von
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Attika faerausgeg. von Meier S. 84 Âmn. mit den BericfatigiiiDgen und

Zusätzen (auf S. t42); Keü, Sylloge inscr. BoeoL Lips. 1847, p. 188).

Dass im Sdihiase der Zeüe von dein Patte die Rede gewesen

sein muss, wenn ein Sclave in dem Hiraklesgarten t'nratli hinaus-

werfen öuilte in den Bezirk des Asclepiiistempels ,
zeigt der Autaitg

der 6. Zeile, wo von der ZiicUligung des Sclaven gesproehen wird.

ftaaTiyiüGavTit ad^tjiov slvai al»er kann sich nur auf den Pächter

beziehen und erfordert als Subject das Pronomen Tovrov^ welches in

Yeibîndung mit der Partikel /i^, die übrigens auch fehlen könnte,

and mit toy Xvftpi^éna die 5. Zeile passend ausföüt

Z. 7. Nach dem Ausdruck èfti^êlêadttt %èv dyofffjvéfiov

scheint es auf Thasos nur einen sukheii IScamten gegeben zu haben.

Was ihm und dem rri«'strr des As(lr[îH»s hier als IMlicht auferlegt

ist. stimmt mit den Vorsctuit'ten überein, die Plato in den Gesetzen

(Vi, Ii) |). 764) für die Agoranonien in seinem Staate aufgestellt hat

(vergi. Meier und Schdmann, Der attische Prozess S. 90%;.), und

wir werden kaum irren, wenn wir annehmen, dass die Beaufbiditi-

guog sammtlicher Tempel der Stadt zu seinen Functionen gehörte

und von ihm immer in Gemeinschaft mit den betreffenden Priestern

ausgeübt wurde. Das Amt bestand aul Thasos noch in der römischen

Katserzeit, in welche die Inschrift n. 21GtJ des Corpus Inscr. Gr.

'Hçoôojû[ç\ — dyoQavofir^aag xjL) zu setzen ist, die bisher

allein sein dortiges Vorkommen bezeugte.

Z. 10. Die àftaloyoi erscheinen hier mit gleicher Verpflichtung

wie am Ende des Psephisma fflr Polyaretos* fi^kh bat sie dort ais

dieselben wie die athenischen Logisten erkannt, Hasselbach a. 0.

p. 24 sieht sie als nçdxroçeç an. Sie sind ohne Zweifel die oberste

Rechnungsbehörde, vertreten in allen Fällen das tinanzielle Interesse

des Staats, nehmen die Hechenschaft der Beamten in (;('l(l>achen ab

und leiten gegen die schuldig betundmen, wenn sie <iie iestgesetzle

Geldbufse nicht zableu, den Prozess ein (s. Uöckh, Die Staatshaus-

haltung der Athener, 2. Aus<,., Bd. I S. 264fgg; Meier und Schö-

mann a. 0. S. 99 fg.) da dixaatavraif aétoi êfaMrtonf

heisst es von ihnen in jenem Psephisma ähnlich wie hier, aber es

tritt dort noch die Bestimmung hinzu: äixaadüdtiHfa» âà ànolé^

yoi Ol fi€ta tovTovç atQê&h[T€ç]. ôfKaaàa&iOfrap âê naî têâw

aXXtjJV 6 -î^iXtov, xal Itv 6 iöiwTi;g viyitjoi^i /.iezarat avT(^ zô

rjfiiav t^ç nataôUrjÇ — ganz entsprechend dem Geiste der demo*

i6*
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kratischen V^rfossung, worflber sieh Perrot io seinem genannten Mé»

iDoire p. 43 fg. weiter verbreitet bat.

Z. 11. Die yxTTj ist das Seclistel, das r^^iextov (Z. 9) das

Z>vôlftel des makedonisch -thrakischen Goldslaters phokaiscben Fu-

fses (s. Ruitsch , Griechische und Römische Metrologie S. 164. 268

und Brandis, Das Münz-, Alafs- und Gewicbtawesen in Vorderasien

S. 226. 20%.).

Zur Veigleiehung mit unserer Urkunde will ich sdhliesslich nodi

eine attische wahrscheinlich dem Demos Achamae angehörende In-

schrift anfTihren, auf die mich mein verehrter Freund KirchholT auf-

merksîim {jpmacht hat. Sie steht auf einer Stele von peiUelischera

Marmor, die iiiif dem Wege vom Gute der Königin nach dem yjoçlov

Kttfiaieçov gefunden wurde, und ist in der ^^xo^O'^ö/t^'/ '£g>tj-

fi€Qig unter n. 3139 von Pittakis herausgegeben. In ihr verbietet der

Priester des Apollon Ëriphaseas (è liffsùg %ov !dnMämtg %ov

fB\Qt[ip]üuj4m>) In seinem, der Demoten und des athenischen Volkes

Namen durch Aflentliche Bekanntmachung, das Helligthnm des Gottes

zu beschädigen (jtii^ %6rcz€iv to Uçdv tov ^^néllùfvoç jurjâè

l(p]éçsi[v] ^la f.i)iôè y.ovçov fir]âè qtQiyara urjô[è]
(f
tlXoßoka

Iy, tov Ïbqov). Nach Ma t lis- und Volksl)eschiuss soll ein Sclave, der

dabei ergi'ilTen wird, mit fünfzig Schlägen gezüchtigt werden, der

Priester ihn und den Namen des Herrn dem {oqxmv) ßaaiXsvg und

dem Rathe dhergeben. Von einem Freien soll der Priester mit dem
Demarchen eine Geldstrafe von lonfeig Drachmen erheben und seinen

Namen dem (aQXO)p) ßaatMg und dem Rathe tibergeben.

Brandenburg a. H. R. BERGMANN.
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EIN DECRET DES L. AEMILIUS PAULÜS.

Im vergangenen Jahr hat ein beim Straiseii- oilt i Eisoiibahu-

bau III S[)aiucn beschäftigter Ingenieur, Herr Ladislaus Lazeski aus

Idolen, das Glück gehabt, die älteste und wichtigste aller bisher in

Spanien g^fundaiien latenüscbeD liuchnfteii, eine Jüeine £ntafel, io

SOD* Bioé» zu bringen, hk Spanien selbst ist, so viel ich bis jetit habe

feslsteUen können, von dem ganzen Fund überhaupt nichts bekannt

gewoFdeo. Der Besitzer brachte die Tafel nach Paris und dort gelang

es nach einigen Verhandlungen der Energie des Herrn de Longpérier,

welcher ihre Bedeutun«; soforl richtig erkannte, sie für die Sammlung

des Louvre zu erwerben. Herr de Longpérier, dessen intelligenter Lei-

tung dieses grofaartige Institut und damit das ganze Publicuia schon so

vieles sehuidig gewiwden ist, hat die Verschleppung des unveigleich-

fieben Docomenls unter Umständen abzuwenden gewusst, die eines

Ollnitlichen Dankes um so mehr werlh «nd, als sie selbst der Oeffent^

Mkeit sieh entzielien. Er legte das kleine Denkmal der Akademie der

Inschriften zuerst in der Sitzung vom 30. August des v. J. mit eini-

gen kurzen Bemerkungen vor Dies gab Hm. Hemer, welcher jener

Sitzung nicht beigewohnt hatte, Veranlassung, in der Sitzung vom

4. October auf die Inschrift zurückzukommen. Seine Bemerkungen

über dieselbe sind, zugleich mit den firûher gemachten Longpériers

ïïûà mit ehiem nicht sehr gut ausgeföhrten Facumile der Inschrift

Belfast m den Compin rendtu vom September und October, die jedoch

erst im Januar dieses Jahres zur Vo^endung gelangt sind, verilffent*

licht worden (S. 267 II".). Als ich Hrn. de Longpérier im September des

vorigen Jahres in Paris sah, versprach ich mit der Publication in

Deutschland bis nach dem Erscheinen der Comptes rendus zu war-

ten; obgleich die Aüttheihmgen der Bmm archéologique^) die Neu-

I) OMftf«! nmlM voo 1867 S. 225 und onhM. 16, 1867 S. 327.

^ h ta a«s«fiikrlea Baad« S. 367.
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gier immer nsger gemacht batten. Inzwischen brachte Mommsen im

October den gelungenen Papierabdruck mit. den ihm Hr. de Long-

perler in liberalster Weise zur VerfuguHg gestellt liaite. Dieser liegt

dem hier fjefjebenen Holzschnitt zu Grunde; es ist also kerne Veran-

la.s^ui)g vorhanden, mit der \ eroüentlichung in Deutschland länger zu

zögern %
Gefünden ist die Erztafel nach den Angaben des Besitzers in den

Gebirgen von Gibraltar {la »erra de Ronda nennen sie die Spanier),

gegen Jimen a (de la Fronteia) hin (das ist die sudwestfiche, Cadix

zugewendete Seite), sechs Kilometer von Alcalä de los Gaveles—
so die französischen Mittheilungen. Gemeint ist unzweifelhaft Alcalä

de los Gazules, welches grade westlich von Jiniena lii ^zt, auf der

Straise nach Medina Sidouia und Cadix, llei' llolzschnitl giebl das

Denkmal in der (iröfse des Originals. Die Abbildung der Camptet

rendus erweckt die Vorstellung von einer gewissen Rohbeit der Aus-

fikbruDg; allein selbst im Papierabdruck zeigen sieb die Schriftzoge

in remlicher Deutlichkeit. Sie sind, wie die ganze Tafel, offenbar mit

Sorgfeit ausgeführt und machen , trotz der Kleinheit und schmnek-

losen Einfachheit des ganzen , welche zu guter republicanischer Zeit

sehr wohl passt, doch den Kindruck einer gewissen soliden Kleginiz.

Dass der eigenthnmlich an der linken Seite angebrachte Henkel ur-

sprünglich beabsichtigt gewesen und nicht etwa erst spater angefügt

worden ist, beweisen die desshalb eingerückten Zeilen 5 und 6. £rz-

tafebi dieser Art pflegen sonst mit Ifdgehi an den Wänden befestigt

zn werden. Allein es findet sich keine Spur der hierfür nothwendi-

gt n LOcher, etwa in den vier Ecken. Denkt man sidi aber das TS-

felchen in dem Ring des Henkels aufgehängt, so laufen ilie Zeilen von

oben nach unten, statt von links nach rechts. Schwer denkbar ist

die Befestigung au einem an der Hnkeu Seite anzunehinentlen frei>

stehenden Stäbchen. Man wird sich also wohl dabei beruhigen müs-

sen, dass die beabsichtigte Art der Aofbewabrnng auf das unäe de

plmo rede le$i pmit keine Rücksicht getfbmmen hat VieHeicht lässt

sich das ans dem Charakter der Urkunde niber begründen; nicht alles

urkundlich aufgezeichnete war ja, wie wir wissen, zugleich zu dauern-

der öffentlicher Kenntnissnahnie bestimmt^).

') Eine vurläußgc Mittheilunp: frab 'ich in der archHolo^iscIien Gesellschaft

za Berlin; s (;<>rhtrdi anh. Ztâluop 1807 S. 131 *.

>) V^l. MoioBieii AmuUi tMC in$t, 1^8 S. m.
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Weder zu Anfang noch am Schluss fehlt irgend eh\a.>. Z. l

fehlt z\\Tschen L und AIMILIVS der Punkt, wolil nur zufällig, oder

vielleicht weil die Tafel an «1er Ecke leichter der iieschadi^ung aus-

gesetzt sein mochte. INPEIRATOR steht deutlich auf dem Ori^nnal. Die

Punkte stehn sonst überall wo sie stehn sollen ; dass Z. 8 LNCASTREIS

zu einem Wort vf rliunden wird, entspricht der bekannten Regel;

Zwischen A D Z. 9 scheint in der That der trennende Punkt m fehlen.

Am Schlttss der Zeilen fehlen die Punkte ebeniUls der Regel ge-

müh; m sind fiberall 'dreieckig und stehn auf der Mitte der Zei-

len. AbkfiniingeD sind im Text selbst gar nicht angewendet, ausser

da wo sie nothwendig sind, behn PerBonennamen. Das E Ton QVb
am Schluss von Z. 4 blieb offenbar nur des Raumes wegen fort.

Nur daü Datum am Schlu»s der Inschrift zeigt die Abkui zuiigen ACT
und die üblichen im Tagesdatum A D • XII * K • FEBR. Der blofse

Anfangsimchstab des Tagesnamens K (.<tatt KAL) ist, wie Ritsehl

bemerkt hat (in der Abhandlung über die tesserae gladiatoriae S. 39

des Sonderabdrurks) dem durchstehenden Gebrauch der älteren Zeit

entsprechend. Für die Monatsnamen giebt es keine unwandelbar

gleichmäTsig^ AbkOrzungiformen; FCJIR oder F£B (nicht FË und F)

werden gleichmäfs^ im Gebrauch gewesen sein. Die Schrififonnen

zeigen im ganzen eine so sichere und ausgebildete Technik, wie sie

uns wohl auf Stein schon in alter Zeit begegnet (z. B. auf den beiden

- ältesten Scipionensarkophagen), bisher aber meines Wissens auf Erz

noch liiciii gefunden worden ist. Ueberblickt man die Reihe der bei

Rit^cbl facsimilierlen Urkunden (Tafel XV III bis XXXIV), so zeigt

sich auf ihnen, mit geringen Schwank un i^in, eine stetige Abnahme

in der Sicherlicil, tiieichmäfsigkeit und Eleganz der Schrift. Insbe-

sondere macht das, wie nachher zu erweisen ist, der Zeit nach am
nächsten stehende Senatusconsult über die Bacchanalien einen weit

roheren Eindruck* Im einzebien entsprechen die Schrififonnen den

bisher gemachten Beobachtungen: das L nt regehniCng spitzwinklig,

das P dagegen sdion durchgehends deutlich abgerundet, nidit eckig

(F), E F, M und N zeigen die bekannten Eigenthömlichkeiten, das 0
ist zuweilen deutlich kleiner als die übrigen Buchstaben (z. B. in

poplus Z. 7), Q kurz geschwänzt. Nach Gedankenabscbnitten sind die

Zeilen nicht abgetheilt.

Ich lasse zunädist die Umschrift des Textes folgen.

L. Äimilius L. fitlins) inpeiralor decreivit, ittei qnei Hasten-

iium strveim twrri Lascutam habüarent, libereiemnt; agrum
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o])'piduinqu\ e)
, quod ea (empesluie posediseut. iiem possidere

habereqm iomit, dum popltis senatmque Romanm mlIeL]

À€t(um) m castreis a{nte) d{iem) XII k{tü^a$) Febr(uaiias),

Was die Person des hier genannten Imperators und mitbin die

Zeitbestinunnng d^ Inschrift anlangt, hat Renier in den angefahrten

Bemerkungen wie natfirVch bereits in der Kdrze richtig angege^

beii. Die folgenden Erörterungen sollen alles dabei in Betracht kom-
mende in möglichster Vollständigkeit vorführen. Das mangelnde

Cognomen, die Scluiltformen, wie gesagt, imd die nachher zu erör-

ternden grammatischen und orthographischen iiesonderheiten der In*

Schrift lassen darüber nicht den geringsten Zweifel, dass sie der re-

publicanischen Zeit angehört. Hierdurch sind von Tomherein L. Ae-

milius L. f. M. n. Lepidus Panihis, oder PauUus Aemilius Lepidus,

der Consn) snf. des J. 710 der capitolinischen Fasten, und L. Ae-

milius L. f. P iiilliis, der Consul des J. 754 ') ausgeschlossen; bei

ihnen passt sousl der eigene Vorname und der der Väter, l^nter d^n

republicauischen AemiJii gicbt es überhaupt , soviel ich sehe , nur

einen einzigen sicheren Lucius Sohn eines Lucius aus der älteren

Zeit, nämlich den Consul des J. 413 der capitolinischen Fasten; denn

dass der noch ältere Slilitärtriban der Jahre 365 bis 374 eines Ladns

Sohn, nftndich des gleichnamigen Tribunen ?on 363 Vetter gewesen

sei-), beruht auf biofser, und nicht einmal wahrscheinlicher Combi-

nation; vielmehr sind die Tribunen von 363 und 305 als identisch«

anzusehn'). An eine Urkunde aus dem Anfang des fünften Jahr-

hunderts aber ist, abgesehn von allem anderen, schon desshalb nicht

zu denken, weil es um diese Zeit noch keine hispanischen Provinsen

Roms gab. Unbekannt sind, soviel ich sehe, die Väter des L. Aemi-

lius Regillus, Prätor im J. &64, und eines bei Livius (37, 31) er-

wähnten L. Aemilius Scauras, so wie des Prätors L. Aemilius Papus,

der im J. 549 Sicilien als Prn\iri/ erhielt^). Dass er später Procon-

sul des jtiiiseitigen Spaniens und Imperator geworden, ist nicht über-

liefert und nicht wahrscheinlich, da wir die Reihe der römischen

Beamten in den beiden hispanischen Provinzen im sechsten Jahr^

hundert der Stadt ziemlich vollständig kennen. Unter ihnen ist einer,

«) C. Ï. L. 1 S. 473.

3) So Umkh ia Paolys AealencyklopMie Bd. 1 & 353 der neoea Bear^

beituD^.

So Momuiscn im Index zuui ('. I. L. 1 S. 623.

^) Liviiu 28, 3S. 11. 13} vgt Suetuu» Aufustu« C. 1.
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auf den Namen und andere Umstände so genau passen, als für die

Identifieianmg überhaupt beansprudit werden kann.

L. Aemüius L f. M. i\. PauUus wird, wie es scheint, zuerst ge-

nannt als triumvir coloniae deducundae bei (lf»r Colonisation von Cro-

toD (Liviiis 34, 45, 5) im Jahr d. St. 560. Das.s er drei Mal Militär-

tribun uud Quästor gewesen, bezeugt ausdrücklich nur das arreti-

nische Elogium ') ; curulischer Aedil war er mit M. Aemiliiu Lepidus

im J. 561 2); Prätm* im J. 563 (Livius 35, 24, 6) mit demselben Le-

pidos; bei der Verloosnng der Provinsen fiel ihm das jenseitige

Hispanien zu (LiMus 36, 2, 6). Und es heisst dabei (36, 2, 8):

L. Aemilio Paulo in tdteriorem Hifpaniatn praeter eum exercitum^

quem a M. fuloio proeotisule acceplunis esset (seinem Vorgänger, der

seit dem J. 561 in der Provinz war, Livius 34, 55, 6), decretum est,

nt novwum miUium tria milia duceret et trecentos équités , ita utmm
duos jMTlsi nimm Latmi mmmiSf terüa dtmm Rünmonm €$§eU

Beim J. 564 wird gemeldet duos EispaniM

.

. . obimaU&Hê frmg»-
ttm m annum tmperium est it idem exercäus decreet (Livius 37, 2, 1 1).

Doch hatte P«ilu8 zuerst Unglück: mmthis tm Hispana tHHis, heisst

es unter demselben Jahr, adversa pugna in Baslelania ductu L. Aemilii

l'rnçonsfth's^) apud oppniuni Lyconem *) cum Lmitanis sex wilid de

Romano exercilu ceddisse, ceteros paventes intra vallum compnlsos

ßegn castra defmdisss st ad modwn fitffitHtimn magius itmribw m

^ c I. L. I, XXX S.m
>) Livii» 35, 10, 13; 39, 56, 4; Pliitareh im LAm des AeniUi» Paolos

C 3 and des Eloginm.

notarcsb AmiLG. 4 und j^ç kaniçaç àtiaxii noXtfunç h *IßijQ£if

MtVfifÀatttv myaXm' yfvoftiviav. *Enï tovtov ':> Aîuîhoç l^€7ifu(f &ri fftçtt-

Ti^yoç, olx ?/û)l' nëkixHÇ, ocrovç ?;|fov(r/»' oi arnmrjyovvKç, alXà txqooX«»

ßmv ir^oovç roffoÙTOVÇf £oTe TÎjç cfn^Çjç vnauxov yév/a&at to à^^&ina

*) Fin Ort Lyco in Hispanien isl .soosther nicht bekannt; der Name ist ge-

wiss, vielleicht dnrch Verinift( Iiuisc e:riechischcr Qoellen corrampiert. Eine

sichere Emendation gicbt es natürlich uuht. Ja dies Factum anderweit^ Diiht

berichtet wird. Aber es lie^t ^^iemlich nahe, sacUich and paläographisch', an

das inschriftlich bezeugte Hugo n dnken {LyMttm and Jbtfonem ahA sieh

Ottlkh geoQg, um verwedissU su werden ) , über weleJies ieh CT. L. 2 S. 436

gesproehen habe. Ob es identiscb ist wit dam von Ptolenaevs (2, % 61) in das

Gebiet der Bastelaiier 9eseliteB''Jlotfyoy oder aiit dem eretaeiscbea llneia des

Uvios (35, 7, 7) oder mit beiden oder keinem von beiden steht dabin. Der

geograpIdscheB Lage steh yasst Uiigo , bei Santisteban del Puerto in der Sierra

Morena, nSrdlicb von Cistnlo, recht wohl sn jenen Kämpfen des Pialns.
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«

agnm pacatum reduetos; haec ex JH^nia nuntiata {Lima 37, 46,

7). Aber im folgenden Jahr 565 ptius aU^putnto, quam nucemr vê^

nfret, L. Aemilius Paulm
,
qui postea regem Persea magna gloria ricU,

cum prtore anno hand prospère rem gessissei, tutiinltnarki exercUu

coiiecfo sigju's coUatis nm Lnsilanis pitgnavit; fusi fugaKquf Iwstt'f^,

caesa decern octo milia armatorum, duo milia trecenti captif el castra

ê3Dpngnata. Huius victoriae fama tremquiüiores m Hispania res fecA

(Liviu» 37, 57, 5). Nachher beûat es von demselben Jahr mfpUea--

time$ éeMê fuermt ex senanu comuUo, qitod L Àem&m$ in Bkför

Uta*) prospéré rm puhUcam geesisseL Phitarch, der einer anderen

Quelle wie Livius folgt, wohl <lent Polybius -'i, meldet von der Nieder-

lage nichts, wohl aber von /wi i Siceen über dit; liaiijaren, xcri ôo-

x€/, heisst es dabei, to y.aTÔçi^wfia tijç atQctrrjiaç neçKpcmôç

yevéo^ai, x^^tW %vQvi(f xai nmafiov tipog öiaßäaei (wahr-

scheinlich des Baetis) ^arwvtjp ntiQaa%ôv%oç aêtov frçôç %d

piiaj/ia toiç iFWifeewtùhaiÇf néXaiç âè n^m^MUf^u xai dccexo-

aUiÇ ixetifùUrmo ê^afténiç adràp enovoiag, ^^V^ ^
niavei mnn^^oanivrpß ànoÏAnùv ztjv hrtm^iw ^Ptdfitpf

knctvfjXiyov u. s. w., wo!)ei seine Uneigennûtzigkeit hervorgehoben

wird. Auf diesen his|)mischnn Sieg des Paulu.< liehst den beiden

späteren über Mguiien vuin J. 573 und über Makedonien vom

J. 586 bezieht sich, wie Mommsen bemerkt bat^, die Beischrift

PAVLLVS * TER auf dem um das J. 700 geschlagenen Denar seines

Nachkommen Paulus Lepidus*). Zu ergänzen ist nfimhch tnipera-

10r; denn triumphiert hat Paulus nur zwei Mal, Aber die Ligorer

und Aber den Perseus, was, in üebereinstimmung mit Livhis aus-

drücklicher Angahe ü1>»t den s|)anischen Sieg, die capitolinisiheji

Triuinjiiialfasten, welche den Triumph y\\wT l*crseus auch ausiij lu klich

als den zweiten des Paulus bezeichnen '), un«l dasarretinischcEiogium,

welches des spanischen Feldzugs überhaupt keine Erwähnung thut.

Der BanilMM-^i-iisi- hal m Gniprin, srfilechlrri' f!ss, in iinienu Ii '\]i<rnui:

flaber mrint \\ t i>.N('ubi>rn . rs sei wohl riii 'I hcü .'^jianiciis f^fineiut; an fhn tica

darf j cd III Ii* Iis nicht gedacht werden, weil diese Bezeichnung ^iaii tiUerio! iJ.i-

mals uoch oicht olfiziell war. Die Variaute kann wohl aus falscher Ueiuiuiät^uz

aa deo berifluntesteo Sieg des Paolns entstautlcn sein.

NisMD Quelles der vierteo nad fSaften Deeade des Livios S. 2<M.M
aad H. Peter die Qaellea Plotarchs ia dea Biographieea der RSaier S. 88.

^ Rom. MäaaweMB S. 633^

«) C. 1. L. 1, 473.

C. I. L. 1 S. 469.
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bezeugen, wogegen die loschrift auf dem Bogâi des Fabius (wahr-

scheinlich nämlich seines Enkels, des Q. Fahrns Maximus AUobrogicus,

Consul des J. 633),aufder die Worte irtumphaurit 1erstehen und Ober-

einstimmend Velleius ^) ihn auch für diesen hispanischen Sieg trium-

l>liirn>n lassen, was, wie Moramseu elicnfalls angemerkt hat, auf die

abs»icht liehe Uebertreihiin^; parteiischer Annall^u ii zurückzulühreii ist.

Auf diesen ailbekauiiien Mann, den Si^t^pr von Pydna, passen

nun alle indicieii, welche das neue Décret bietet, vollkommen: Na-

men und Titel , der Fundort , die in dem Beeret genannten Localitä-

ten, der Inhalt des Décrets, das Datum.

Namen und Titel. I. ^inmltiM L, ohne das Cognomen,

"welches in der offiziellen Bezeichnung unzulässig ist und in der alten

Eponymenlisle wie in den daraus geflossenen annalistischen Berichten

nnd tn allen alten Urkunden regelmâfsig fehlt'), rousste sich Paulus m
einer solchen Urkunde nennen. Der Titel imperatûr entspricht dem

eben erfochtenen Sieg, welchem ebenfalls dem Brauch gemäfs die

Begrüfsnn«; als Imperator von Seiten des Ib ««res unmittelbar gefolgt

war. SüHHl wird dir Aufschrift der Münzt' bcbiatigt.

Der Fimdorl. .Iimena entspricht, wie Inschriften gelehrt ha-

ben, dem alten Oha^), welches wahrscheinlich zum Conventus von

llispalis und sicher zum jenseitigen Hispanlen gehört. Alcalä de los

Gasöles liegt auf dem einzig möglichen directen Weg von Oha nach

Asido (Medina Sidonia) and entspricht, als arabisches CasteU und in

natürlich fester Lage, wahncheinpch auch einer römisdien Stadt.

Inschriften jedoch sind meines Wissens daselbst nicht gefanden wor-

den und es fehlte bisher an einen festen Anhalt zur Identificierung mit

einem hestinunten Ort. Die Urkunde ist wohl nicht weit von den

OrleJi weggekommen, tür die sie ursprünglich bestimmt war.

Die iiasleuses und die Tunis Lasen ta na. Drei Jahr

nach dem Sieg des Paulus über die Lusitaner, zum J. 568, be-

richtet Livius. seinen annalistischen Quellen folgend, von einem

Sieg des Prätors t. Atinius, der seit zwei Jahren das jenseitige

') C. [. L. 1, 607 = Klofii.im I.

^) 1. 0, 3, w«) CS vuii ihm beisftt gm d praeUir el eotuut triumpkaverat, vor

dem iiieg ühcv f'»»rs<Mi."5.

^) S. iM It IIIm sen v»m. Forxli. J S. 47.

Vgl. die Mooatsbericbte der Berliner Akademie von 1860 ü. 633 uod

C. 1. L. 2 S. 178.
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Hispaniea Terwaltete, über die Lusitaner in agro BasUmi*) und

der darauf folgenden Eroberung des ùfpdum Btuta^. YorauageBetst

dass diesem Zeugniss zu trauen ist— und die Variante der Maimer

IJs. giebt, bei der naheliegenden Verwechselung mit dem durch das

argenhm Oscense berühmten Ort, keinen ausreichender Grund zum

Missüauen — , so ist es das bisher ;ili''>t* . in welciiem von dem Ort

überhaupt die Rede ist. Was jene Variante anlangt, so kann an das

anragoniscbe Osca, im Nordosten des diesseitigen Hispanien, unter

keinen Umständen gedacht werden. Ein zweites Osca gab es in Tor-

detanien nach den Zeugnissen des Plinius (3 S 10) und Ptolemaenn

(2, 4, 12). Es ist nidit zu verwechsefai mit dem aus Inschriften be-

kannten ()s(|ua (C. L L. 2 S. 275), welches beide Zeugen neben Osca

anführen, IHoleniaeus {% 4, 11) als Escua uiu\ zu den Turdulern ge-

hörig, die er von den Turdetanern trennt. Aber da ^ieicli darauf der

Name Hasta ausschliesslich in der üeberüeferung erscheint, so ist

auch auf das Vorbandensein eines zweiten Osca in der jenseitigen Pro-

vinz nichts zu geben. Im Census des Agrippa erscheint Hasta als

Colonie mit dem Beinamen Re^ (Plinius 3 § 11). Strabo (3, 1, 9)

erwähnt nur der itmè '^avctv drâxvaiç (ebenso Ptolemaens % 4,

5 xoczà yloiay uüxioig). und noch einmal der Stadt a (3,

2, 5), ohne über ihren lTS()rung und ibi'e politische Qualität etwas

näheres anzugeben. Mela (3, 1, 4) nennt ebenfalls die colonia Ilasta,

Die Schreibung mit der Aspiration haben auch die Hss. des bellum

Bi^anieim (36, 4 nach Nipperdey), ferner die Itinerarien der drei

Becber 'Yon Vicarello (Henzen 5210) und das offizielle (S. 409, 4);

nur der RaYennas hat wieder, wie die Griechen Strabo und Ptole-

maeus, die nicht aspirierte Form. Die aspirierte Form bezeugt auch

unsere Inschrift uiitl ie bietet wiegesagt zugleich das älteste Zeugniss für

das Vorhandensein de> üru-^. überhaupt. Seine Lage ist mit ziemlicher

Sicherheit zu bestimmen auf einen uoch jetzt la mesa de Ästa ge~

nannten wüsten i'latz zwischen Jerez de la Frontera und Trebujena;

die Steine und Inschriflen von Ilasta wurden wahrscheinlicb in Jerei

von den Arabern zu Bauten verwendet. Der Name Hasta Uiogt

durchaus römisch; rein römische Namen pflegen auch in Hispanien

die ältesten Ansiedlungen römischer Bürger zu führen (man ver-

gleiche Valentia, Salaria, Pollentia, Italica); es liesse sich wohl den-

M Osamsi hat die MaittMr flt., Jxtmsi haben die gerioferes.

*) So Jubea iuer die feringoreo Hm., die Mataier itf«to, wie es teheiat»
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keo, dass Hasta von dem Speer des Mars genannt worden sei, wie

andere hispanische Städte später römische Beinamen aus dem r.ci^iet

des nationalen Cultiis zu erhalten pflegten: so Hispalis llonmla,

Ossigi Latonium, Cailenses Aeueanici. Mit derAnnahme des Ursprungs

der Stadt aus einer solchen rein römischen Ansiedlung aber lässt aich

kaum auf tigend wahrscheinliche Weise vereinigen der oben ange-

führte Bericht Über die Einnahme der Stadt durch den römischen

Pritor L. Atinlns; auch der Beiname Regia deutet woM auf firemdem

Ursprung. Wäre iler Name ein nothwendiger H<'weis des römischen

Ursprungs, so würde darauf Inn ikê Variante der Mainzer Handschrift

in jenem Zeugniss au Bedeutung gewinnen. Aber nothwendig ist es

keineswegs die Stadt wegen des Namens für eine römische Gründung

zu hallen; die Aspiration ist gani irrelevant, wie die Schreibungen

Iberos und Hiberus nebst den Derivaten seigen; auch hier haben die

Griechen, also doch im allgemeinen die älteren Qudkn, die nicht

^aapirieite Form, die mit der Aspiration in älterer Zeit stets auf ge-

spanntem l ufs lebenden Römer die aspirierte. Also wird iiuui ujiter

aiioü Umständen sicherer gehn, wenn man den Kamen, in Ueberein-

stimmang mit jenem Bericht der Annalen, für einen nichtrömischen,

einheimischen hält. Dazu konunt als erhebliche Unterstützung das

VorlLommen des gleichen Stadtnamens in Ugurien (das heutige Asti);

denn auch dort ist die Form mit der Aspiration jetzt wenigstens im

niniusteit (3 $ 49) nach der handschriftlichen Deberlieferung her-

gestellt, und die griechischen Zeugnisse scheinen den gleidien

Wechsel mit der nichtasjurierten zu zeigen. Bei der schon von

Humboldt hervorgehobenen Analogie zwisihen iberischen und ligu-

rischen Ortsnamen spricht dies Vorkommen sehr deutüch für den

oichtrömischen Ursprung auch der hispanischen Stadt. Die geringe

Ansah! derinschriflen und andererDenkmftler, die sichvon ihr oiiatten

haben, ze%t an, dass sie, wie so manche in repubUkamscher Zeit blü-

hende Stadt, in der Kaiserzeit herunteigekommen ist Bas Beeret des

Paulus spricht von den Hastenses ohne nähere Bezeichnung derseHien

als dves, coloni, municipes. Allein dass, wie gleich zu betrachten ist,

eine ihnen untergebene (»emeinde die S» üist indigkeit erhält, beweist

dass sie schon damals eine gewisse Bedeutung gehabt haben muss.

Die Lostrennung der untergebenen Gemeinde wird wohl bestimmt ge-

wesen sein denadheii Unabhängigkeitssinnzu dSmpfen, derbald darauf

xur oflënen Empftrung und dann zur vAlligen Unterweilling fahrte.
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Was die Turris Lascutana anlangt , su hat Longpérier ^) bereits

mit Benutzung der von Zobel*) zuerst richtig bestimmten bilinguen

Mfinzen dieser Stadt (auf deren Autorität hin jetzt die Form LoictUa

in den PUniustext gesetzt worden ist» S 1 15) aus der Zugehörigkeit des

Ortes zum Convent von Gades nach dem Census des Agrippa und

aus dem Fundort und Prägungsgcbitt j< ikt Münzen, die sâmmtlich

'Gemeinden dieser Gegend angehören (Asido, Baelo, Iptuei, Lasruta,

0!)a, Turiregina, Ves( ii aul" die Lage desscllu-ii den riclilimn and

einzig möglichen Schliibs gemacht^). ho« h (tiid IVsl gelegene

Gastell von Alcalâ de los Gazii^j:^'^ ist /.war selbst meines Wissens

kein Fundort römischer Reste; aber in der Nähe sind gelegentlich

verschiedene Plätze römischer Niederlassungen aufgedeckt \\ Mrdea^).

Ohne weitere Funde lässt sich daher zwar nichts Bestimm les behaup-

ten; aber dass das Décret des Paulus, auf welchem der Ursprung der

Unabhängigkeit der Gemeinde beruhte, einst in ihr selbst aufbewahrt

worden, ist sicher und, trotz der Möglichkeit der Verschleppung da-

her, alles flbrige endogen, sehr wahncheinlich, dass Lascuta eben

dort gelegen habe, etwa zwischen Oha und Asido; was keineswegs zu

fem von Ilasta ist , als d i > es nicht einst einen Hestandtheil seines

Gebietes gebildet haben kniiiite. Dass der Ort als vmv lurris bezeich-

net wird, ist der VOrsii lliiiiL,'. die wir uns von den fiiUblen bilesligten

Niederlassungen kleiiuren Inifangs niachen köiuien, durchaus ent-

sprechend. So schildert sie der Vf. des bellum Ihsponieute (8, 2):

hic €timn (eben im jenseitigen Hispanien) propter barbêrorum ertkra*

exemtkma omnia loea, fuae sunt ab oppidis rema(a, furrt&iu ei mn-

wäimiibus retrnentur; n'eul in Africa ^ rudere, nim t^gulü teguniur;

shmdque m Ata habent ^eidas et propter akituHnem longe hteque

prospicàmt. Ich finde zwar nicht, dass die Bezeichnung (urris für

einen befestigten Ort ausserdem in Hispanien vorkommt; denn der

bei Strabo (3, 1, 9) erwähnte Kamiwvog Tivçyoç, den Mela (3,

1, 4) das monnmeulum Qtepionix neiiuU w;tr ein IMiarus: die iui

Itinerar zweimal vorkoniin» [ulr Uezeiebnunu v<in Mansicmen ad turres

S. 400, 6 und 44ö, 2) geht gewiss auf römische Wachtthürme und

*) lu dea Comptes rendus S. 271 II.

^ Spanische Müuzeu mil biähec uuei-kläi-tea Aufscbritten, bes. Abdruck aus

der Zflittdirifl 4er Deatackea MorgeoliidiMkeii Gesellitkaft B4. 17, 1663.

Nor durfl« des Ptoleatei» 2, 4, 10 Aamfiiç, das gan verscUedea ist,

ickt oiit hiiiciiigeMgm werdso.

VfL Cmd's timario & 280 aad 239.
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Üinlich wird auch die htrrü itfgvtft' tihdo mmwiihi!i$ an der MOa-

dong des Flnases Sars in GaUaden bei Bfela (3, 1, 11) zu verstehen

sein. Allein dies hat wohl seinen Gnmd darin, dass später in befrie-

deten Zeiten solche turres entweder eingingt?!! oder sIHj in oppida

verwandelten. Longpérier vergleicht dl»' auf den oIxmi iMTülirlrn

biiiiiguen Mfinzeii allein vorliommendc Stadt Turiregiiia; und aller-

dings ist diese Vergleichung schon durch die unzweifelhaft auch in

der Nähe zu suchende Lage dieser Stadt gewissermafsen nahegelegt

Der Name furris Jte^Via Uesae sich auch mit dem Beinamen von Hatta

Rêgia leicht in Verbindung bringen. Allein es stehn der Vergleichung

doch gewichtige Bedenken ent{;<'gen. Turi Regina könnte, wenn man

von der fehlenden Cenjination des r einmal ganz absieht, doch nur

der Ablaiisiks si'iii; die samnitlichen Mfinzeii dieser Klasse aber zei-

gen die Stadtnainen ausnahmslos im ISuiuiuativ. Und ebenso die

spanischen Städtenlünzen üt>erhau|it, mit Ausnahme weniger, auf

denen das Meutrum des Adjectivs {m) /(q»siise, JUntiur^tnu sich

findet Femer steht auf den öbrigens sehr seltenen Münzen eigent-

lich nicht Tniiingma^ sondern ftinf*eetfia, wie die genauen Abbildun-

gen bei Zfibel zeigen. Und endlich braucht turi gar nicht mit dem

lateinischen im ris zusammenzuhängen, sondern stellt sich zu den

^inheiniisch<'n Teisonen- und Ortsnamen Thurms'). Turobriga oder

Tuiibriga''^), Turriga und ähnüdien. Dass aus der hm is Lasentana

spSter, vrie des Plinius Verzeichniss zeigt, ein njipidum siipendiarivm

geworden ist, entspricht, wie bemerht, dem gewöhnlichen Gang der

Entwicklung. Soviel fiber die in dem Décret genannten Orte.

Den Inhalt des Décrets nach seiner ganzen Dedeutung zu

erörtern erfordert ein genaues Eingehn auf die dunklen und schwie-

ri^ren Verhältnisse des ager prormcialig; ich verweise i!;iiui»er auf die

loigenden Bemerkungen Muinnisens. Auch die Schlüssformel mit

der Uinweisung auf die itatihabierung durch Volk und Senat {foplus

iouUutqiie, nicht das übliche senains populiisque; ähnlich, wenngleich

dies mit der officiellen Anwendung im Décret des Proconsuls eigent-

Kcb nicht zu vergleichen ist, Vitruv in dem an Augustus gerichteten

Eingang seines Werkes: cum .... poi»ihis Eamanns et senaius /t6e-

ratus timore amph'mmin fnis cogitationibus cotisiliisque gnhemoretur)

tiodei dort ihre liesprcchuug. Die Form des Décrets mil dem dop-

^) Ein kelliberischer Fürst bei tivios 40, 49, 4.

>> âo auf LMchrifteo, C. 1. L. 3 sa n. 462.
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pelten Verbmn finitum {mpeiraimr deereiait mm* .... $mei ....

kiberti eiMiK; agnm .... tYm pû9»^der€ habtnqM t'oiisîiO deutet

wohl darauf, dass wir aach hier einen Auszag« nidit den ?otten Wort-

laut, vor uns haben.

Das Dalum endlich, der 10. .Ii nu n i^iiach dem alten Kalender;

nicht der 21., wie KenitT nach dem casarischen Kalender angiebt)

braucht nicht vom J. 566 verstanden zu werden, wie Renier meint.

Paulus war Prfttor zuerst für das Jahr 563/564 ; dann, nach erfolgter

Prorogation, auch für 564/565; 565 erfocht er den Sieg über die

Lusitaner, der ihm den Imperatortitel eintrug. Da das Âmtajabr mit

dem 14. Härs ablief, so reicht das Jahr noch ans für den Sieg und

die Erwerbung des Imperatortitels *)• Und das passt auch sehr gut

au den Berichten fkber des Patdus Nachfolger L. Baebios Dives, der

für 565/ 566 Prätor sein sollte^), aber auf dem Marsch nach Hbpa-

nien âii folge seiner im Kampf mit den Ligiirern erhaltenen Wunden

in Massilia starb*): dadurch iiia?s sich der CommandoWechsel schon

verzögert li iln n. Auf die Meldung von seinem Tod beauftragt der Se-

nat den V. luuius Brutus, der in Etrurien commandierte *) , die frei-

gewordene Provinz zu übernehmen. Dort hatte inzwischen, nach dem
oben schon angeführten Zeugniss des Livius, Paulus jenen Sieg er-

fochten , der ihm den Imperatortitel brachte, prAis aHquanio, quam

meuttor vsmlrsl; was nur auf den sunächst vorhergenannten Brutus

belogen weiden kann, nicht (mit Weissenborn) auf den mittler Weile

verstorbenen Dives. So erklärt es sich, dass der Gommandowechsel,

wie häufig auch sonst, erst nach Ablauf des Ämtsjahres, wohl im

Herbst des J. 565, st itttand. Dass das Décret im Lager erlassen

wordt n ist, stimmt vuruelliich zu dem noch keineswegs befriedeten

Zustand der Provinz.

Also kann darüber kein Zweifei sein, dass dies Décret in der

That am 19. Januar des J. 565 (= 189 v. Chr.) erlassen worden ist

Mithin ist es um drei Jahr älter als die bisher bekannte älteste latei-

nische Urkunde auf £r, die wir besitzen, das sogenannte Senatus-

consult (richtiger der dasselbe referierende Brief der Gonsuln an eine

Imittiache Gemeinde), betreffend das Verbot der Bacchanalien^. Es

& darüber Mommsens BemctkiUigflB niitea S. 262.

«) Liviua 37, 47, 8. 50, 8. II.

») Livioa 37, 57, 2.

*) Livius 37, 57, 2.

») C 1. L. 1, 196.
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bleibt daher uoch übrig, die höh»' sprachliche Bodoutung kurz zu er-

örtern , weiche das Décret als datiertes Zengoiss aus so alter Zeit

beMtzt.

Dnrcbaitt dem Eindmck «Dtsprechend, welchen, wie oben ge-

sagt, die Scbrift der Tafel in ihrer aoigfiütigen nnd gleichmftftigen

AnsfBlirung macht , sind die Sprachformen der Urkunde. Während

die drei Jahr jüngere Tafel vom J. 568 (bei deren Vergleichung frei-

lich ihr bei weitem gröfserer Umfaug zu beachten ist: sie enthält

riintl 330 Wörter gegen nmd 40 der Tafel von 565; also das acht-

fache) die Gemination der ('.onsunanten constant vermeidet (sie ent-

hSlt, wenn ich recht gezählt habe, rund 40 fiei8|iiele der Nichtgemi-

natHMit Ton denen ansser dem lieben Mal Torkommenden ndet und

têMai alle Übrigen auf a treffen), finden wir hier auf xwei Beispiele

der Nichtgemination (wovon das zweite allerdings doppelt gesShlt

werden kann)

ioufit Z. 7

pûiediseut 5

fttnf der Gemination

essenr 4

oppidum 4

pmiâÊrê 6

fwrK 3

Dellet 8

von denen das zweite sogar den Labial trilft, so dass alsd nicht durch-

gehend« das höhere Alter der Gemination hei den Liquiden r, l und

dem Zischlaut s als Erklärung dienen liann. In der Vocalisation zeigt

waäk die Tafel you 568 schon einiges Schwanken: auf eine Form

mit M {Méem Z. 2) kommen Mnàiaiiaifuom datm Jh^ümi Autce

I0MW); Ol seigt unser Decrat nur in dem Namen Àkn&nu. Für lang

i überwiegt auch hier ei, wie in der Tafel von 568 (welche auch da-

von etwa 40 Beispiele aufweist, gegen vier, wo man ei erwarten

könnte, isque latini qmqitam urham; solche Stammsilben, in denen

et auch sonst nicht vorkommt, imgerechnet); und zwar in Stamm-

silben

dscrsioft 1

Msrej 4

wie In der Flexion und In Schhnssilben

easing 8

leiberei 4

Umam OL 17
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quei 2

servei 2

utei 2

Ganz singulâr ist die Form wjmrator Z. 1. Nicht einmal der

t -laut überhaupt, gesdiweige éet volle und lange der t pdi^fiits, ist an

dieser Stelle bisher vongekommea nodi, soviel ich sehe» rationei tu

begründen. Imperan (endupenrê) kann doch nur mit parare lu*

sammengebracht werden und ist auch stets damit Eusantmengebradii

worden'): das aus di>m kurzen a des Staninis regelmâfsig alvgelautete

kurze e ohii«' allen Klang zum / hin ist also das einzisr r.iiionaie. Ein

Verselin des Graveurs oder Concipisten, das mau aui die provinzielle

Uerkunit der Tafel schieben könnte, kann vorliegen ; ein Versuch es zu

verbessern istnichtgemachtworden, denudes tstehtiprofsunddeutUGh,

ohne Spur von versuchten Aenderungen» auf der Tafel Am mästen

Analogie bietet vielleicht dieForm gtieüifmsaufdem uraltenmarsischea

Stein C I. L. 1, 183 (vgl. die Addenda S. 555). Auch das faeäu{ndnm)

auf dem Stein von llenevent C. 1. L. 1, 1223 kann verglichen wer-

den und zu vcriileichen sind ferner die irrationale Aiiw^ ikUih^^ dm
Aspiration (Uumadj Helpis imd ähnliches) und ihre Transpusitiun

(Chartago tea(hrum). Auf dem Gebiet der Lehnwörter aus dem Grie-

chischen hat sich das Latein noch weit gröfsere Anomalien erlaubt.

Fast ebenso auCfallend, aber doch wenigstens durch die Länge des

Vocals eittigermafsen gerechtfertigt, ist das gleich folgende dscrsM.

Cemo, m der Klasse der Verba gehörig , deren Prüsensstamm duicà

ErwoitiTini«: mit dem SuHix hu entstand (\\u^ sper-iw zu sp{é\revaiiâ

stenw zu sl^ejra-}, ilas wir im LaUiu nach r s l m (und vieliei( ht n)

und nach Voc<den eintretend linden, zeigt im Perfect den reinen

Stamm e{e)n; an diesen tritt das dem Latein eigene PerfectsufGx m
(aus /iit). Zu den schwierigrten Formen der iateinischen Verbal-

Qexion gehören bekanntlich die Imperfecta der consonantischen und

der t'Cunjugatfon {kgëbmn eamëham, mMbmn) nebst den teiteBen

analogen Futurbiidungen; bei der vocalischen Conjugation {amà'4>am

docë'bam mtdi-bam) kann die LAnj^e des Vocals auf die ursprüngliche

Länge des Slammvocals zurrtckgeiiilnt werden, bei der consonanti-

schen Conjugation und der mit kurzem Stammvocai greift man auch

hier zu dem allezeit bereiten Bindevocal {Ug4-îbim oder iegë^am le-

*) So Voflsioi im Etynologicuin, der properù osd vUupenmit Recht ver-

gleicht; audi aequipero Ist ebenso febIMel.
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gèbam). Mit diesem selben Bindevocal wird man decre-mt decreivit als

einigermafsen ralioDal verüieidigon können; aber «ngwüilr bleibt es

danim doch.

Ich kehre zu den Vocakn des Décrets inrflck. Von otc ist nur

ehi Beis^ vorhanden in

ioutù 7

entsprechend dem imm'Ht (zwei Mal) und toubeatin, ferner den For-

men coniourase noundinum ylous d»'r Tafel vmi Î>L>J^. Simst bietet

unsere Talel aus dem Gebiet dt'i Lautlehre nichts bemerkeiisuerthes;

zu ot, welches die von 568 noch in drei Beispielen bietet {comoinem

foideratei omvorsei) ist keine Veranlassung, ebenso wenig zu dem

aherümmlichen Uebergang des d in r vor v und f (arvorsum at fnise

tarfuiarmU), Auch die alterlhümhche YocalunterdrückuDg derselben

{$tnaêârbuÊ oiworm') findet in unserer Tafel nur eme Panllele in

pophu 7

SU dem sich das po^Ueod der Tafel Yen 568 nnd gleichartige Formen

aus dem bantischen und dem Repetundengesetz , ferner das pophm
der restituierten DniKussiule und der Dativ poplo auf der capitolini-

sehen Basis der Lykier IC. I. L. 1, 589) stellen. Das Fehlen des Yo-

cabj in dem Sufliv ul \ot] ist aber, wie bekannt, im Voiksmuiid bis in

die spätesten Zeilen ubiicli t^i hliehen.

In der Flexiun von INomen und Verbum zeigt unsere Tafel eben-

falls viel weniger Abweichung von dem geläufigen Latein des sieben-

ten und achten Jahrhunderts als die jüngere v<m 568. Jene reicht

mit den Nominativen des Plurals auf es (fiies zwei Mal), den Abla-

tifen auf d (emmuknid «ptohod p^fUcod pnhxUod tentmtiad) nehst

den verwandten adverbialen Formen (end eaMrad faeSvmed ted

Mfrad^, den Genitiven nomâtus und ssimMhos (vier IMal), dem adver-

bialen necistis, mit einer vollen Verbalform wie poffsrir ebenso wie

mit den Diphthongen ot' und dem r von ad m Composite fast hinauf,

dem sprachlichen (^iiaiaklei uacU, bis m (iic alte vurhannibalisehe

Zeit. Unsere Tafel zeigt in der Üeclinaticu '

) um! Conjugation, ferner

indem dem späteren Gebrauch ciil^i rt ( Ik lub n quoäy wolur die ältere

Zeit vielleicht qwtt geschricbea häben würde, wenn von der mangelu-

Der Ablativ turri, also i bei r, entspricht nur der immer deutlicher her-

vorLi ttt üJen Regel, wonach der Ablativ iu / durchgeheuds als die ursprüngliche

Form erscheint^ das folgende tempestate zeigt das gleiche Schwanken, wie CS

Ul ia die «o^tieehe Zeit eich erhielt; der Ahkliv e« Halt dei lUtereo md
eridXrt eich nik «u deai felsendto I vea ktnpÊtUk»

17*
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den Gemination der Consonanten abgesehn wird, nichts« was man

nicht o\)omo auch auf Denkmälern aus dem Ende des siebeniflll

JahihuiuliTls voraussetzen könnte, bie kurze der ganzen Urkunde

ist dabei freilich ebenfalls in Anschlag zu bringen; allein denkt aiaii

sich nur die sämmllichen vorkommenden Formen durchgehentls

ohne GonsoDanten^mination (Iwri oder turei, esetü, opidum, posi-

deny veUt), so wM« 'Text dadurch ein weit alterthümlichem

Aossehn gewinnen. Diese Erwägungen sind von der Art, daas der

Gedanke an eine Restitution der Urkunde etwa um ein Jahihundeit

später, als das Datum, in der That nahe gelegt wird. Gründe dafür

lidssen sieh denken: die Urkunde, von welcher die Unabhängigkeit

der Gemeinde datiert, musste diese ja wo Iii ein Interesse haben zu

besitzen, wenn auch nur in restituierter GestalL Dieser Änoabme

aber steht als unûbersteigUches Hindemiss entgegen das spitzwink-

lige ^« welches nach RitscU^s Beobachtung nach den i. 570 bis

580 überhaupt nicht mehr angewendet worden ist Dass etwa in

sullanischer Zeit die Schriflgelehrten und Graveure von Lascuta wei-

ter gegangen sein sollten :ils die Gelehrten in Rom zur Zeit des Clau-

dius, welchen das restituierte Exemplar der Duiiiusinschrift verdankt

wird, wird niemand anzunehmen wagen. Allein auch davon abge-

sehen: der Charakter der Schrift ist meines Erachtens der Art, dass

der Gedanke an Restitution zu irgendwelcher Zeil, wenn auch mo-

mentan gefasst, sofort wieder anheben werden muss.

Dehnt man die Vergleichung weiter aus auf die der Zeit nadi

auf die Tafel von 568 folgenden Urkunden, das bantisehe, das Repe-

luii(l('u- und das Ackersjesetz, — um die sullaiiisthe Epoche, die mit

dl III (fcsetz über die z\^auzig Quastoren anhebt, aus dem S[)iel zu

lassen —, femer auf die Tessera von Fundi (C I. L. 1, 532), so wird

man auch in diesen Denkmälern, selbst bei ToUer Berücksichtigung

der archaistischen EigenthCtanlichkeiten des curialen Stiles, deanoch

den durchstehenden Charakter höherer Alterlbilmiichkeit gegenflhar

unserer Tafel nicht verkennen können; was hier nidit an einiefaiea

Beispielen nachgewiesen zu werden braucht. Die Münzen dieser

Epoche') sind zwar zu einsilbig, als dass sie zur Fixierung des

sprachlichen Charakters \iel beitrügen. Aliein es zeigt sich in ihnen

doch neben dem spitzwinkligen V nicht selten das eckige P (223.

258. 271. 280. 302); einmal findet sich noch Hh fireilich im £igen-

«) G. I. L. 1, 213 bii a04.
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aameo CeiUm (270) ; von der GonsonantengeminatioD ist kein fieÎBpiel

vorbanden *)• Allein «ichMflnien sind ja wieUrlranden immer oonser-

vaÜT in der Bewahrung des atterthflmllchen gewesen und etwas hinter

der Gegenwart zurückgeblieben. Dagegen stellen sich im Gesammt-

eindruck als unserer Urkunde gleichartig heraus die wenigen sieher

datierbaren Aiifsrhriften aus Heni sei fielen und dem Anfang iles

siebenten Jahrhunderts, die wir iiaben'-), einschliesslich der Dedica-

tionen des Mummius (N. 542—546), der Grenzsteine von Ateste und

Palaviom (547—549) und der Meilensteine von Hadna (550) und

PoSa (551), trotzdem dass diese schon um ein halbes lahrhundert

jünger sind als unsere Tafel, nebst den übrigen Inschriften der

gracchischen Zeit (552—562). So sprachen und schrieben, wird man

also wohl sa^jen dürfen, die hohen Beamten, welche die Blfiilie der

Bildung vertraten, von den Zeiten der Griechenfreunde Paulus und

Folvius iSohiUor an bis herab auf die Zeilen der Gracchen. Auch das

Décret des pagus Herculaneus vom J. 660, also fast um ein ganzes

Jahrhondert jOnger^), zeigt im wesentlichen den gleichen sprach-

ficben Charakter; die Inschriften der maçùifi von Capua aus der Mitte

des sid»enten Jahrhunderts dagegen^) wiedemm im ganzen einen al-

terlhüjulicheren.

Das Décret des Paulus ist zu kurz und steht noch zu vereinzelt

da, als dass man Bemerkungen über die Entwickhingsphasen von

Sprache und Schrift der Hönier von solcher Tragweite darauf hin für

allseitig tfwiesen ansehn könnte. Allein denkt man an die gleichzei-

tige Hohe der Litteratur, an Plautus, Terenz und £nnius und deren

doch aach im ganzen mit geringen Archaismen ilberlieferten Text,

so wird man geneigt sein, was früher bei diesen Werken auf die leise

nachbessernde Hand der folgenden Jahrhunderte geschoben worden

ist und nicht ohne Grund geschoben wurde, vielmehr als den Aus-

druck damals schon erreichter Hohe anzusehn. Auf die 1 ntersrhiede

des mûndUchen und schrifthchen Ausdrucks für Poesie und für Prosa,

fur den curialen Stil der Acten und Depeschen des Senats und fur die

tägliche Sprache der Gebildeten — Unterschiede, welche man fär das

Latein der vorklassischen Periode fast als nicht vorhanden anzusehen

*) D^gt^ CKm 973, Anu 300, Suh 273, f^arû 266.

^ C. I. L. I,630bii640.

») C. I. L. 1, 671.
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gewöhnt ist — fällt durch Denkmäler, wie das vorliegende, ein aeue^

Licht. Auf alle Fälle wird man die späiiicben Reste aus jener Zeit»

die wir uns freuen wieder um ein gewichtiges Stûek vermehrt m
sehen, für die ehronologische Fixierung einzebier spraebüclier Thait*

Sachen und deren Ausdruck in der Schrift fortan mit noch grSfserer

Vorsicht beiiutzeu , als bisher geschehen isi und der >atui' der Sache

nach geschehen konnte.

E. HÜBNER.

UOMËR 1L1ÂS 401.

Z^Xloç aXl(^ sQs^ß d'm» aUifWB^éwv,

evxô^Bvoç ^oPinév te q>vyÛ¥ rtvii fiwXw ^(hjoç»

Dass die Achäischen Heroen dem Tode zu entgehen wünschen,

ist ihrer nicht unwürdig; aber auch dem Getümmel der Schiacht?

Vielleicht sang der Dichter :

evxofiwoç ô^aymév ye çvyeiv xarà ^œXov ^ûéQtjoç.

Tftwfè fttSlmr wie vunâ fiâ^ov H 241 und 0 310, und ^avmàv
gfvyür wie ^ 40 und Callinus EL 1, 12 yéç imç &wfm6v p
qivyàîv elfiaçfiémf inh, VieUeicht ist der ganze Vers ein Zusats

von firemder Hand.

Berlin. A. M£IN£K£.
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Dass 4er in dem vontehenden Décret genumte I. Ämßius £. f.

kein anderer ist afe L. Aemilitu L. t Paolos Conaul Im J. 572 und wie-

der 58$ d. St, haben Longpérier und Renier obne Zweifel mit Recht

angenommen. DieTafel kann nicht geschrieben sein vor der definitiven

Eroberung Spaniens durch die iiönier, also niclii vor 54S; nach den

Schrift- und Sj)rachforiu<;n, insbesonden^ dein durehgängigen Gebrauch

des spilzwinkiigeu nielii später als im secbstou oder aiienlalls im

Anfang des siebenten Jahrhunderts. Von vornherein also dürfen wir sie

mit ziemlicher Bestimmtheit der zweiten Hälfte des sechsten Jahr*

hunderts zuweisen. Der Statthalter des jenseitigen Spaniens L. Ae-

militts JU f. kann nicht dem Geschlecht der Lepidi angehören, da

diese in der früheren Zeit der Republik des Vornamens Lucius sich

durchaus enthalten und ihn erst annehmen xugleich mit den Cogno-

mma der Paulli, entweder In Folge des Aussterbens dieses Zweiges

und ihrer Beerbufig durch die Lepidi oder auch Mofs durch Wieder-

aufliischung der einem ausgestorbenen Zweij; desGesammtgesrhlechts

eigenthfimlichen ^anlen nach späterer Sitte. Somit bleiben die

PauUi, i*api
,

Regilli, Scauri; und obwohl unter den Papi eine

dem Namen nach geeignete Person sich tiudet — denn L. Aemilius

Papus, Prätor von Sicilien 549 (Liv. 28, 38; Sueton Aug. 1), gestor-

ben 582 (Liv. 42) 28), ist wahrscheinlich der Sohn des gleichnami-

gen Consuls 529 — und L. Aemilius RegiUus Prätor und FlottenfOh-

rer 564 (Lir. 37, 2 und sonst) und L. Aemilius Scaurus Offizier in

demselben lafar (Liv. 37, 31) wenigstens Söhne eines Lucius gewesen

sein können, so sind doch wieder die beiden ersten dadurch ausge-

schlossen , dass ihre Provmz nicht das jenseitige Spanien war. Man

würde in der That sich dor Evidenz verschliessen, wenn man zweifeln

wollte an der Identität dieses L. Aemilius» i^. f. mit dem bekannten
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Besiegor des INtscus, dessen Statthalterschaft im jenseitigen Spanif»n

563 fg. genügend beglaubigt ist und auf (len alle Indicien vollständig

zutrefien. — £r war Prätor unter dem Consulat des Glabrio und

Nasica, also, da damals dns Amtsjahr am 15. März begann (F&m.

Ghroo. S. 102), vom 15. März 563 (Varr., v. Chr. 191} bis dahin 564;

sodann wurde ihm das Amt auf ein Jahr, also bis sum 14. Uta 566,

verlängert (Liv. 37, 2), währte aber noch fiber die Zeit, da der ihm be-

stimmte Nachfolger L. Baebins unterwegs umkam (Liv. 37, 57); ver-

niuthlich verging der Sommer, bevor der Ersatzmann P. Junius an-

langte (Liv. a. a. 0.). im Herbst dieses Jalues also scheint er den

Befehl abgegeben zu haben. Eine ISiederlage desselben berichtet Li*

vius anter dem J. 564, einen Sieg unter dem J. 565 ; dieser letztere

muss ihm den Imperatoniamen gebracht haben. Beide wird man in

das Jahr vorher setzen dürfen, theüs nach dem so eben fiber des

PaiiUns Amtszeit Bemerkten, thetls weil nach Füssens (krit ünter»

such. S. SS) treffender Beobachtung die livianischen Berichte über die

KriegsVorgänge in Spniien /uruekgehen auf die an den Senat erstat-

teten Berichte des Statthalters und also wahrscheinlich sehr häufig

unter dem betreffenden Jnlir das in der That im vorhergebenden Vor-

gefallene eriihlt wird. Wurde also Paollus im Feldzug 564 Impera-

tor, so kann der 19. Jan. dieses Décrets nur der des Jahres 565 sein.

Nächst der Frage Ober Urheber and Abfossungszeit dieser Ur-

kunde sind fflr die öffentlichen Verhiltnisse Borns besonders zwei

Puncte in derselben von Interesse, die Worte poplus smatnsqup in

dieser ungewohnten Folge und die in das Bodeneigentliuin cin^Tei-

fenden Satze des Décrets. In beider Hinsicht wird dasselbe erst im

Verlauf künft^r Untersuchungen zur vollen Geltung gelangen; hier

mOgen fiber beides einige durch diesen Fund veranlasste fiemerkun-'

gen Phtz finden.

Die Worte populn» nnùUmpiê RammHM finden sich in dieser

Folge iiii(i in formelhafter Wendung') meines Wissens au>s»r-

(Icjii nur ein einziges Mal und /war bei Augustus in der ;Mi( y-

rauischen Urkunde 2 , t : pairiciorum numéro auxi comuI quin-

inm hum populi er senaim, womit die auf Grund des saenischen Ge-

setzes von 724 d. St und eines entsprechenden SenatsbescUusses

Urnn Stellen wie Sallast lug. -11, 2: anle Carthagi/iem deletam popuhu

et sennfu.s Ronuinu« placide , . . inier se rem p. traciaba/U komjneu nicht in

Betracht.
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im 4. 725 erfolgte Allection gemeint ist. Verglichen zu werden ver-

dient imliss noch der Vertrag zwischen Rom und Asiy|)al;i»a vom

J. 649 (C. I. Gr. 2485), worin auch die stetige Folge ist 6 öijfiag xai

^ ßnvh]. Sonst ist die Folge gewöhnlich die umgekehrte: so in dem
Seaatsbeschluss, AsUepiades und Genossen betreffend, Tom J. 676

(C L L 1, 203 Gr. 11): cnMU^ov nai %àif â^fu» tOp

fi0ttiÊ¥ äuAmfßdpup soévùÊip iQywia» xal^ • . . ysym^HU^

inenies "Wismiiis die «nnge Stelle, wo in «ner Urkmide ans Slterer

Zeit überhaupt diese zusammenfassende Ausdrucksweise begegnet;

so in den Adressen der Depeschen: roii$)ilih}is pi-nFioribm tribnnis

pUhis semini populo ptebique Romanae (ad fam. 10, b und mit

Weglassung der Beamten 10, 35); so bei (licero, insbesondere attch

in d^ den PhiUppikeii einverleibten Entworfen 211 Senatebeschlüsaen

(z. B. 3, 15. 5, 13, 36. 10, 11. 11, 12. 13, 21, 50); so bei Caesar

sowohl in dem Eriass bei Josephns ant. 14, 10, 7 (wo freilich ein-

mal die Worte umgestellt sind) als aneh in seinen und seiner Fort-

setzer Schriften (belL civ. 1, 9; Alex. 68) ; so bei Sallustius (lug. 9,

2. 21, 4. 104, 5. III, 1). Dass die Kaiserzeit kcini; andere Reihen-

folge kennt und seit Augustus auch auf Münzen und Inschriften

smatus populusquê Rimamu stehend erscheint, ist bekannt und be-

darf keiner Belege.

Dass ein Staat, dessen 'gleichgestelhe Beamte, um ihre Glelch-

stellong herroratbeben, dieselbe ÜDsebrift in mehreren Exemplaren

mit verschiedener Reihenfolge ausfertigen iieisen, auch da, wo es

sieh um die Reibenfol^e zwischen Gemeinde und Gemeinderath han-

delt, nicht willkürlich verf;ihrt;ii sein wird, unterliegt keinem Zweifel.

Aber die diese Redeweise bestimmenden liücksichien sind mehrfacher

Art und es bedarf biet vorsichtiger Erwägung.

Zunächst ist, wo es sich um Beschlüsse und WiUensdnsieningen

ilberiianpt handelt, der Beschluss der Gemeinde natflriich nicht der

des Gememderaths, und umgekehrt: beide kdnnen wohl dasselbe be-

schliessen, immer aber besteht jeder Beschluss für sieb. Aus diesem

Grunde erecheint in der älteren und strengeren flede überhau|it ein

Ge«ammtw!llt> nnd eine Gesammterklänmg der beiden Versamm-

hmgej) nicht und um so weniger, als die technischen Bezeichnungen

des Beschliessens für beide vei^chieden sind. Hievon wird allerdings

später abgewichen, Jedoch im Ganzen nur da, wo es sich um recht-

lich gleichgftltige ËrkUrungen handelt: in dem Senatsbeschhiss zu

Ehren des Askh^iades dankt der Senat für sich und die Gemeinde,
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die Privilegien aber erkennt er su nicht fSr sich und die Gemeinde,

sondern in seinem Aitineii aliein : Tt]v aivx?.r^Tov xai rèv ârjfiov . .

diaAayßccveiv . . . ôi* ijv ahiav ttv avimXtjTOv y^Qivuv. Auch

bei Cicero» iDst>esoiidere in der stehenden Wendung Mitadit populo-

q^KomanQ grahm esse, erscheinen die Spuren dieses Untaneltte-

des, freilidi hier sehon durch PhraseDwust und Paiteilendeiis geIrâbL

Andrerseits kann man vergleichen, dass in der Antwort des Senats

an die Tibnrtiner (G. I. L. 201), die SHer ist ab jener fieschhu» von

676, der Senat zwar nur seine Ansicht ausspricht, am Schluss aber

hinzufugt, er meine, dass auch die römische Gemeinde dieselbe ü»ei-

len werde. — Dass nun in diesen Fr«!len (! r Senat sich zuerst nennt,

hat ersichtlich nicht darin seinen (^rund, dass er den Hang vor der

Gememde in Anspruch nimmt, sondern einfoch darin, das» é» un-

mittelbare WillenserUining der mitlelbaren und pràsumirten schon

darum voraufgeht, weil diese auf jener bwuht— es ist gans das-

selbe, wie wenn zum Beispiel Caesar sagt (bell. GaH 1, 35): si tVt ita

fensset, sibi popiiîoque Hörnum perpeluam graliam . . cum eo futuram.

Gleichartig, wenn auch nicht gleich ist der Grund, weshalb in den

Adressen die Gemeinde erst in letzter Stelle erscheint: sie gehen zu-

nächst an die Beamten , durch diese an den Senat und erst in letaler

Stelle und zwiefach mittelbar an die Gontio.

Beseitigen wir diese Fille und lassen also diejenigen ins Ange^

bei denen die Reibenfolge füglich nur auf der Rmgfolge beruhen

kann, so wird wohl gesagt werden dfirfSm, dass m offieidlon Sprach-

gebrauch der Repul>lik <lie Gemeintie dem Senat, ui dem der Kaiser-

zeil der Senat der Gemeinde von Rechtswegen voranging. Dies Iw-

stätigen nach beiden Seiten hin die oben beigebrachten urkundlichen

Beweise, unter denen insbesondere der Sprachgebrauch der ancyrani-

schen Urkunde eine nähere £rw%ung verdient Von einem Ge-

meindebeschluss für sich allein ist niig^nd darin die Rede, wShmd
hiufig, insbesondere bei Ehrendecreten, ein Senatsbesdhhns genamC

wird, ohne dass der Mitwirkung der Gemeinde Erwähnung geschieht

(1,3. -22. 26. 2, ao. 3. 4. 4, 18. 6, 16. 27). Gemeinde und Rath

werden genannt in Bezug aut die oben erwähnte l'alricieraliection

vom J. 725, Rath und Gemeinde theils in Bezug auf die Restitution der

Verfassung vom J. 727 und die damit verknöpften Ehrenbezeugungen

(6, 15. 19)» theils hinsichtlich der Consulwahlen der SOhne Angusls

in den J. 748. 751 (3, 1), theils hinsichtlich des im J. 753 ihm er-

iheilten Titete des Vaters des Vaterlandes (6, 24), wobei übrigens andi
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noch und zwar an zweiter Stelle der RittcrstninI auftritt. Insbeson-

dere kann es nicht znfiillig sein, dass in di-n entsclu'idendt a Worten

^.14: rem publicam e.c mea potestate in senatm popuiique Romani or-

bàrùm irmutuU der Senat an erster Stelle steht; ich finde darin den

ïïeww, das« Angustiia bei dieser 'Wiederherstettung der Verfassung

im I, 727 die alte GemeindesouTerinetftt formell abschaifte und dem
Senat den Vorrang vor den Comttien gab. Nur eine Bestätigung da-

für ist es, dass in Beziehung auf jenen Act vom J. 725 die ältere

Folge beobachtet wird. Wns mit diesem Vorrang des Senats weiter

verbunden war, wird anderweitig zu untersuchen sein; höchst wahr-

acbeinhch das Recht, dass der Senat fortan nicht blofs für sich, son-

dern in formell gültigerWeise für die ganze Gemeindefiescbloss fiusen

kennte, nas denn in notbwendiger und rascber Entwickelung geführt

hat SU der TflUigen Beseitigung der Comitien und zu der Ersetzung der

hm durch das femOm eomuUum^ wovon der Beschluss flberVespasians

Uf'^ieruii^saiitritr den anschaulichsten Beleg giebt. — Dass in dem
Sprachgebrauch (üceros untl seiner Zeitgenossen diese Nachstellung

der Gemeinde bereits sich vorbereitet, ist ebenso riclitig, wie dass auf

dem politischen Gebiet die Oligarchie der letzten republikanischen

Zeit wenn nicht die caesarisehe, so doch die augustische Monarchie

mit begründet und bestimmt hat; formell aber geht die Verlegung

én poKÜBchen Schwerpunktes vom Markt in die Curie unzweifelhaft

zurück auf Augustus.

Die Verfügung des Slatthaiters über das (iruii<l*"ii;t nlimm im

lasculanischen Gebiet nach ihrem materiellen Gehalt hier zu erwägen

ist nicht wohl thunlicb, da sie in zu verschiedenartige und zum Theii

eehr verwickelte Fragen eingreift. Einige Andeutungen m(igen genü-

gen, die vielleicht weitere Untersuchungen anregen werden. — Dass

die Gemehide Hasta nicht römischer Gründung ist, sondern Sitz eines

alten Landeskönigs, geht nach meiner Meinung för sie aus dem Bet-

namen regia ebenso sicher hervor wie für IlipiK» n ^'ius und Zama

regia. Offenbar ni/ii ht dn Sjiruch des Statthalters dca Hastensern

einen Thed ihrer Leibeigenen sowohl wie ihres Gebiets , sei es nun

auf Grund eines von den Hastensern vollführten oder versuchten Ab-

&tts, sei es aus anderen Erwägungen; auf jeden Fall wird die

Auflehnung der Hastenser gegen Rom im 568, wenige Jahre

nach Erlassung unseres Décrets, die zu einer Niederiage der lusi-

tanischen Schaaren unweit Hasta und zu einer Belagerung der Stadt

führten, durch diese Verfügung mit veranlasst sein. Dass die Las-
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cataner gegenfiber der hemehenden Bnrgendiafl von Hasta tidi

in einem nach römischer Auffassung sciaveDâhnûchen , vermuthlich

also in einfin lïelotenverhâltniss befunden hal)en ') und vdm Statt-

halter die Freiheit (^lialten, ist deutlich gesagt: es regt (lies dir Frage

an, ob dies ein einzelner auf besonderen Motiven bemhender Vorgang

oder eine allgemeiDe Massregel gewesen ist. Die letztere ADnahme

bat Tietteicht grdfaere Wahncfaeiiilichkeit Wir kennen wohl von

anderen Gemeinden abhängige Diatriete (met, eoBUXUt), wie mm Bei-

spiel die Camer nnd Cataler nach der bekannten Trieatiner Inschrift

den Tergestinem unterthänig w aren ; aber diese Unterthänigkeit be-

stand darin, dass die Hau])tgeTneinde römisches Bürger-, die abhängige

Gemeinde ein niederes, oft das iatinische Recht besafs nnd A^aben

der letzteren in die Kasse der ersteren flössen. Die ehemalige Feld-

mark solcher abhängiger Gemeinden scheint rechtlich als ager pubU^

CH$ der herrsdienden Gemeinde gegolten m haben, ao daas die aln-

hüngigen Gemeinden dafon die Frochtqnoten an diese xa entricblai

hatten, wovon ans der gennatische Schiedsspruch (CLL. 199)

ein merkwürdiges Beispiel aufbewahrt hat-). Andererseits ist es zwar

bekannt genug, dass die Gemeinden so gut wie die 1'rivalenSclaven be-

sitzen konnten; allein eigentliche Leil eie^enschaftsverhäUnissp, gleich

denen der spartanischen Heloten, der thessaliscben Tenesten, der

Colonen der spfiteren Kaiserzeit, der Leibeigenen des Mittelattefs

möchten nnter der Herrschaft der römischen Republik nicht nacfasn-

weisen sein; und da übrigens dieseunter verschiedenenNamenuidMo-

dalitäten hSufig genug sich im Ijaufe der gest^ichtlichen Entwickehmg

einstellen, düdle dies Fehlen wohl auf römische Prohibition zurück-

zuführen sein. Auch entspricht ein solches Verfahren der politischen

Moral sowohl wie der politischen Klugheit der fiömer. Die Hömer

Jovkovç Inl twttoTç Ttmv nennt die Heloten Ephoros (bei Strabon 8, 5, 4

p. 365), Aaxiâatfxovlm' SovXovç toO xntrov Pansanias 3, 20, R, fxtrn^v iXtV'

,^énùjv xttl äovlü)V PoIIttx f. S i. Diese Bezeichnungen passen gewiss im Al!pe-

meinen aiichwinf dii'sc Si «Ut Hastenser, H?» (Ueselben ersrfirinni als ein

bestiniDteg Lau lK' tuet dauernd im Besitz habend {possidetHinl) und eioenFleckeo

(ti^ppûfutn) bewohnend.

^) Kill in.ilofrer Vorgang dieser Art ist die von <;acsar vernnlnsste lober-

weisnng Uei Boier an die Uaeduer ^qtios , . . Haeduit attribuerat Caesar beU.

Gall. 7, 9), welche ihnen Land sotheilen (a. a. 0. 1, 28) and dafür von Oumb

Abfabea stehen {difm^arU Boeduonmi a. a. 0. 7, 10). Spiter arhalten «Se

gleiehes Reckt nit den Baedoern (a. a. O. I, S8) and aehvea dana anefc TheQ

aa den Anfataad unter Vereingeloriz (a. a. 0. 7, 75).
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beabsklitigteD weder für eich eine Despotie zu nehmen noch Anderer

Despotie zu dulden; gleichmftliûge Schutzgewalt über grofse wie ge-

linge Gemeinden war die Devise ihres Regiments und keines-

wegs blofs eine Phrase. Femer ist ee einleuchtend, wie das Theilen

und Herrschen gerade in diesem Fall sich einander bedingten und

welchen festen Anhalt dergleichen befreite IIelolengem»'inden ihren

Betreiern gewähren mussten. — Ungemein verstärkt wurden diese

Motive der Dankbarkeit, wenn so vert'iihren wurde, wi«' l'iullus in

diesem Fall verfuhr, indem er das hastensische von den La^outanern

behaute Gebiet zwar den Hastensem nahm , aber es zum Eigenthum

der römischen Gemeinde erklärte, so daas die Lascutaner daran nur

dasjenige Recht erhielten, welches dem Privaten am (MtenUichen Bo-

den zostehen kann, den Besitz {|NMsi*dsre Mers^iie) bis auf beliebigen

Wideiruf des Eigenthflmeia oder, privatrechtlich autjBefiust, des JPte-

cariurn. Dass dies in unserm Fall geschah, ist zunftchst eine mei-

nes Erachtens deûnitive ßestütigung des anderswo Ton mir behaupte-

ten Satzes, dass der Rechtssatz der Kaiserzeit, alles l'ruvinzialland

stehe im Eigenthum des Staates, der iilteren liepultlik utili(>k?^nnt ist;

die Ausnahm*', die hier angeordnet wird, hestäügt die Kegel. Ol) der

Besitz ein freier war oder sich Abgaben daran knüpften, ist nicht

ausdrücklich gesagt; da indess die Lascutaner, so lange sie Sclaven

der Hastenser waren, natürlich diesen in irgend welcher Form Bo-

denzins gezahlt haben werden, so möchte ich aus dem Stillschwei-

gen schlioBsen, dass diese Abgabe nicht aufhörte, sondern die Lascu-

taner ab persönlich freie Leute, aber mit ihren htsherigenLasten unter

die tt^fauUarü der römischen Gemeinde eintraten. Auf jeden Fall

stand es derselben frei, das fragliche Gebiet wie emzuziehen, so auch

beliebig mit Abgaben zu belegen.

TH. MOHMSEN.
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ÜBER DIB BILDNISSE
DER ROMISdlEN PROCONSULN

ALF DExN PROVINZIALMÜNZElN DER
AUGUSTISGHEN EPOCHE.

Unter den vielen iuteressaalen und heh-lu t iiden Mitthcilung^'n,

die das zweite lieft von Waddiogtons mélanges de numismaltque

bringt, wird die Darlegung über lUe asiatischen und africani«chen

ProviniialmûDMa mit den Bildern von Statthaitem der «ngustbdien

Zeit auf der Kop&eite ohne Zweifel vor alten andern die Aubneik'

samkeit der Fotsoher auf dem römischen Gebiet auf aidi âehen.

Aber die Thatsache, wie nngUohig man ihr auch entgegentreten mag,

lâsst sich nicht Jünger in Abrede stellen. Schon L. Müllei hat m ^el-

nem in jeder Hinsicht musterhaften Werk über die africanische Nu-

mismatik auf (irund eines genauen Studiums des gesammten dafür

vorhandenen Materials die Bilder dreier Proconsuln von Africa auf

den dortigen Kupfermünien eitannt; diese iiestâtigend fügt nun

Waddington, nachdem er für Asien in flbnlicfaer Weise den gesamm-

ten Münzschat« untersucht hat, die fiÜder mindestens sweier Procon-

eubi dieser Provins hinsu. Beruhten diese Annahmen aufdem blofsen

Urlhei! rd)er die Aehnlichkeit oder l luliiilichkeit der auf den Münzen

erscheiiii'dilcii liikluisse und desjenigen des Augustus, so würden sie

vorsichijgen Forschern wenigstens nicht als unzweifelhaft gelten kön-

nen, zumal da es sich durchaus um Kupfermünzen entlegener Pro-

vinzialgemeinden bandelt II fmUy sagt Waddington selbst, und mit

Recht, «M j»rewie plus pérmptoire qm ceiU iârée de Pietmoffraf^

Allein wenn swei Münzen von Hieropolis in Phrygien, die denselben

Stadtmagistrat nennen und offenbar gleidizeitig und eorrebt sind,

zwei verschiedene Köpfe zeigen, den einen mit der üeischrift ^e-

ßaoTÖgy den andern mit der lieischrift 0dßiüg Md^ijuog; wenn

eme Münze von Achulia in Africa auf der einen beite den Kopf des
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Augmti» Bebst denen seiner beiden Söhne Gains und Lucius mit den

Beisehrigten Avg. pour, m«»., (7., L, aufder andern einenandmimänn-
lichen Kopf mit der Beischrift P. Qumctili Vaii darstellt, so wird,

wer nicht f>igensinnig auf hergebracht«»!! Vorstellungen beharrt und

noch fähig ist von lien Monumenten zu ieineu, die Thatsache selbst

als fpst^'estelil /uj;eben müssen. — !>ie Münze des M. IMautius Silvanus

Consul 752, Proconsul von Asien wahrscheinlich 759, gehört aller-

dings nicht in diese Reihe, wie dies audi Waddington zugiebt; denn

sie zeigt den Silvanus nur auf der Bückseite in einer (.ruppe, was

mit der vorliegenden Frage nichts zu tfann hat (vgl H. M. W. S. 462.

740). Aach die viel bestrittene des M. TuUins Cicero von Magnesia

am Sipylos mit der Aufrahrift Méf^oç TùVuoç KinéQw neben

einem Kopfe , der nach Waddingtons bestimmter Versicherung der-*

jenige des Augustus nicht ist, kann nicht mit vMliger Sicherheit hie-

her gezogen werden. Die Aufsciuili bezeichnet zwar, uie dies Bor-

ghesi mit Ëvidenz nachirewiesen hat, den Suhu des Redners Consul

724 (L St. als Proroiisul von Asien; alier die MögHchkeil lässt auch

Waddington mit Recht ollen, dass der köpf, wenn nicht den Augu-

stus, so doch den Vater des Proconsuls darstellt and darin eine frei-

lich sehr irreguläre, aber nicht gerade undenkbare Huldicinng für den

Precensnl vorliegt, der allerdings eben nichts war als der Sohn sei-

nes Valen. Auf die Bilder Verstorbener bezogen die in dieser Hin-

sicht bestehenden Otdnungen bekanntlich sich nicht und Hessen na-

mentüoh die Dichter und Litteraten aller Art unbedenklich mit den

Königen gehen ; die Bftste des Redners Cicero war ein durchaus poli-

zeilich erlaubter Artikel und hatte, wenigstens von diesem Standpunkt

aus, ein ebenso gutes Recht aui ilen Münzen von Ma^aiesia zu stehen,

wie die der Sappho auf denen von M} tilene. — Lassen wir diese bei-

den theils nicht hieher gehörigen, theils unsicheren Fälle bei Seite, so

ist dagegen ausser Zweifel, dass P. Quinctilius Varus Consul 741,

Proconsul von Africa 747/8; L. Volusius Saturninus Consul 742,

Proconsul von Africa 74S/9; Paalius Fabius Maximus Consul 743,

Proooneid von Asia 749; Afincanus Fabius Mazimus Consul 744,

Proconsul von Africa wohl 750; C. Asinius Gallus Consul 746, PnK
eottsni vsm Asia um 758 m ihren Ptovinsen wäfarei|d ilurer Statthal-

terMshall Mfinsen nicht blofs mit ihrem Namen, sondern auch mit ih-

rem Bilde haben schlagen lassen.

Es handelt sich um die Erklärung dieser Thatsache. Muller hat

keine versucht} Waddiugtou vergleicht die noch in augustischer Zeit
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bestellende Sitte den Prooonsoln Tem pel und Feste, die ihren Nanen
tragen, zu stiften und findet es seltsam, dass es den Numismatikem

Dicht schon längst in don Sinn gekommen ist auf dru fraglichea

Münzen die Bilder der Proconsuln zu erkennen. Indess schon der

Umstand, dass diese Bilder lediglich bei den beiden im Hange hiieli*

sten Beamten vorkommen, zeigt deutlich, dass es sieh hier nicht um
persönliche Uuldigoiigen handelt, sondern viehnehr um ein mit dem
Amt in ii]gend einer Weise verknüpftes Recht Beide Foracher schei-

nen von der Tragweite der von ihnen festgestellten Thatsache nicht

die richtige Vorstellung zu haben. Huldigungen jeder Art waren den

ProviiiziaJen gestattet und wenn dem römischen Senator daran ge-

legen war es hei den Griechen Iiis zum ICm pel zu bringen und noch bei

Lebzeiten nicht blofs figürlichen Weihrauch sich streuen zu lassen,

so war an einem Gott mehr oder weniger im Bereiche des römischen

Staats eben nicht viel gelegen und dieser neue Cult lediglich Sache

des Verehrten und seiner Verehrer. Aber wenn auf Mflnsen, die im

römischen Gebiet geschlagen wurden und umliefen, ein neoes Bild

auf der Kopfseite erschien , so trat damit innerhalb desselben ein

neuer Souverain auf ; dai um sich zu hekniniuem hatte die römische

Regierung allerdini;^ (.miul und dass sie sich darum bekümmert bat,

zeigen die Münzen in schlagender Weise. Ich will nicht wiederholen,

wie eng in der Vorstellung des Alterlhums das Münzbild und die

Monarchie mit einander nnammenhingen ; es ist darüber anderswo

gehandelt worden und die Sache selbst im Allgemeinen so bekannt

wie sicher. Wenn also Eckhel und Boighesi nicht auf den Gedanken

gekommen sind hier Bildnisse der Proconsuln zu suchen, so ist das

so gar sonilt'iiiar nicht; und andererseits dürfen wir nicht tïueijteu,

wenn wir uns unt der Krklärung der jetzt festgestellten Anomalie be-

schäftigen, die Zeit mit der blofsen Erörterung einer mehr aus der

unendlichen Reihe der Emanationen loyaler Nichtswürdigkeil zu ver-

derben. Hier handelt es sich vietanehr vnederum tun den Fundamen-

talgedanken des augostischen Staates, die getheflte Souverinetit and

um eme seiner merkwtlrd^sten und sdiHrfeten, fireilich auch ephe-

mersten Conseqnenzen.

Die Idee der cooi dmuteü Doppeisouveränetat des Senats und

des im}i( rat(>rs fuhrt mit zwingender Nothweiidigkeit dazu, dass dem

senatorischen Proconsul in seinem Sprengel dieselben Rechte zuste-

hen, die dem mit allgemeiner proconsularischer Gewalt ausgestatteten

lUiser im g^sammten Reiche zukommen. BiTon ist es eine einfiMsho
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Anwendung, dass dem Statthalter wie das militärische Imperium , so

auch das Recht mit seinem Bilde Münzm schlagen zu lassen zusteht;

wie denn in diesem Sinn ohneZweifel die FührerderSenatspartei in dem

Kriege nach Casars Tode, insbesondere Bnitus ihr Bildniss anf ihre

Mfinien gesetst hahen. — Was in diesem Falle die besondere Auf-

merksamkeit des Historikers erdient, ist nicht so sehr dieSache selbst,

deren EfklSrung demjenigen , der sieh das Wesen der augustischen

Monarchie deutlich macht, nicht besondere Schwierigkeiten bereiten

kann, als das nach Zeil und Ort beschränkte Auftreten und das rasche

Verschwiihlen dieser (Konsequenz derVolkssouvei aDetät dieser Epoche.

Zwar ist es im Allgemeinen ja auch bekannt genug, ilass diese nie

zu völliger Entfaltung gekommen und in oder vielmehr vor der Ent-

wickehing verkümmert ist, wie dies ja auch nicht anders kommen
konnte. Eine Verfassung, die nur dazu da ist den Caesarismns zu be-

schönigen, erfttth eben ihren Zweck, indem sie nicht sich, sondern

diesen ?erwirfclicfat ; nnd wie dieser Prozess acunichst bei dem müitSri-

sehen Imperium sich Tollzogen bat, ist überliefert und oft erOrtert.

Aber die Beiträge, die die Mönzbflder für diesen Verlauf bieten, sind

neu und wohl geeignet die Aufmerksamkeit zu fesseln.

Zunächst schvn wir aui diesen Münzen diejenige Ausidjung der

SouveräririaisrrchU des Senats, die hiebei in Frage kommt, nicht,

wie (1(k Ii die Theorie sowohl wie die repubUcanist Ii*' Praxis es for-

derte, den Scimmtlichen im eigenen Namen verwaltenden Oberbeam-

ten zugestanden, sondern nur der höheren Rangklasse derselben, den

consularischen zw(klf Fasces führenden Proconsuln von Asien und

Africa. Ganz ebenso wurde das militinscbe Imperium dem Procon-

sul von Afdca gelassen und demjenigen von Asien gevriss nur des-

halb versagt, weil sein Sprengel nicht an die Reichsgrenze stiess; wo-

gegen die pratorischen Proconsuln ohne Unterschied des Commandos

entbehrten. — Aber noch mehr. Nicht die sftmmtlichen Proconsuln

von Asien und Africa auch nur der augustischen Epoche hahen das

M ünzbi idrecht besessen es kann nicht Zufall sein, dass die fimf

') Ich sehe hier ab vm der Npnnonjf dea Namens der Statthalter anf den

MiÎQzea, da hiebei zum Iht-il dudere UücLsichten eiagreifeo; doch wäre es sehr

wioseheDswerth tn^ di«t« Frage einer neuen nnd griindlidMo Untennehua(^

ra raterwcrfra. D«b«l wird in beachtea tein, dsM die Nemnui; dM Statthnl'

ten Bit vnfSMeMen inï, wl« sie so» Beispiel bei den Legaten von Syrien so

Untg ist, gar nicht Ueber gebSrt; dies ist niebts als eine Pom der Anlirnng,

die ja aach sonst nislit gun selten erschein^ nnd bat mit den PrSgereeht niebts

ÜMOMi ui. tS
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sicheren Fälle, die wir bis jptzt kennen, sich zusammendrängen in die

kurze Frist von etwa 748 1m> riwa 753 d. St. Selbst für dirsrn Zrit-

rauni kann es in Fra^e kommen, ol» das Hecht allen Proconsulii m'U

Âlrica und Asien gegeben oder nur einer Anzahl derselben ausnahms-

weise verlieben war. Scharfsimn'g hat Waddington darauf aufmerk-

sam gemacht. d;iss die sämmtlichen hier in Frage kommenden Procon-

stiln in— fireilich zum Theil sehr weitläufügen— verwandtschafllichea

VerhftUmssen zu dem regierenden Hause standen: Varus Gemahlin

war wahrscheinlich Enkelin der Schwester des Augustus; Satnminus

der Vetter des Tiberius; Pauilus Fabius Maxmius Gemahl der Tochter

von Augustus Mutterschwesfer; Africanus des Pauflus Bruder; Gallus

Gemahl der ältesten Tochter Agri|)pa8. Diese Beobachtung macht es

allerdings wahrscheinlich, dass hier ])ersrmliche BevorziifîunjLj im Sjjiel

gewesen ist, ähnlich wie sir unter Au|;ustus hei dt r l^rstrri kiuiii der

(Konsulate auf ein j^aii/es Jahr anstatt der sonst üblichen sechsmonat-

liehen Frist obgew altet hat ; allein offenbar erklärt sie niciit alles :

wenn so entfernte Beziehungen zu der kaiserlichen Familie genügt

hätten um das Müozbildrecht zu erwirken , so w firde dasselbe weit

häufiger und namentlkh nichl; bloüs ausschiiesslicfa in dem bezeichne-

ten kurzen Zeitraum von 748 bis 753 auftreten. Hier liegt noch an-

deres und wichtigeres vor und zwar eine veränderte Tendenz in der

Politik des Kaisers. Eme solche trat allerdings im J. 748 ein; und

die MOnzen selbst weisen deutlich darauf hin. Es ist nicht Zufall,

dass die ältesten derselben, die des Varus und des Saturninus, nicht

blufs Augustus Bildniss zeigen, sondern aucli die des Gaius und des

Lucius Caesar. Der älteste Sohn des Kaisers durch Adoption, sein

leiblicher Enkel (1. Caesar ward in diesem Jahr, fünfzehn Jahre alt,

zum 'ersten Knaben Roms' ernannt, das heisst zum Nachfolger desi-

gnirt; in Fol^« dessen kam es zum Bruch mit dem Stiefsohn des

Kaisers, dem Tiberius Nero und erfolgte dessen freiwillige Verbannung

zu thao. So sind auch wohl die meisteo griechischen Mönzea zu fassen, die den

Ntaeo dw StatUnlten hu Genitiv oder Dativ nesoea« Aaderc nCdite zu ur-

Aeilea teia iifeer diejenigen itteiaisdiett Hfiniea, die den StaAthaltenuuneii im

NoBioAtiv oder Geaitiv oder «oeh nit der Formelfwrm^Jtf (proemwulCr) haben;

dieaes Mmaaohriftreeht dürfte aUerdiogs aafzufaasen aeia ab dem Monzbild-

reclit analog, wenn aach geringer und häufiger. Möchten unsere numismatischen

Freunde, deneu der für Asien zur Zeit noch in den Kabinetten zerstreute Appa-

rut gesammelt uod gesichtet vorliegt, darch diese Andeutongea atch Teraalaaat

Unden das Thatsächliche mitzaÜMÜea.
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nach Bhodos. Neben dem alternden Kaiser ging das glänzende Dop-

pelgestira der beiden jugendlichen Prinzen auf und der finstere Mann,

der klar di»^ I.agp des Reiches erkannte, der Stiefvater der Knaben,

trat in den iliiiiergrund. Die Zeit schien jjekominen um das Ge-

bäude der augustischen Verfassung /ii kr >iu n; durc h die endHche

Erfüllung aller Verheissungen die Throululgc sicher zu stellen ver-

schmähte auch Augustus nicht. Die Volkssouveränetät in derjenigen

Form, die Augustus ihr gegeben hatte, das heisst die wirkliche Theil>

nähme des Senats am Regiment des Reiches, soUte jetzt durchgeführt

werden; and in diesem Sinne iietrachtet smd jene Bildnisse der

Spitzen des Senats auf den Proconsnlarmönzen von Asia und Africa

ein wahrer Uchtblick für die Geschichte. Aber BGlitärmonarchien

sind nicht bestimmt Wurzeln zu schlagen. Der Starz der Mutter der

beiden Thronfolgt r, der einzigen leiblichen Tochter des Kaisers im Som-

mer 752 war der Wendepunkt der Dinge, Sclion 755 kehrte Tiberius

zurück; wenige Wochen darauf ratTte «1er Tod den jüngeren Enkel

des alten Kaisers hin; nach achtzelni Monaten, am 21. i'ehr. 757

folgte ihm der liruder; unmittelbar darauf erfolgte die Annahme des

Stiefsohns an Sohnesstatt, und der vergebliche Versuch den einzigen

noch übrig geliUebenen leiblichen £ukel neben ihm zu halten zeigte

nur, wie ungern und im Innersten gebrochen der alte Monarch sich

in sein Schicksal ergab und der Gewalt desjenigen Mannes unterwarf»

der das letzte Gericht an dem römischen Gemeinwesen ins Werk zu

setzen bestimmt war. So ist das Verschwinden dieser Bilder nicht

minder wie ihr Eintreten bezeichnend für diese erschütternde Kata-

strophe des römischen Oaesarisnius, der zur Krhniunan liie zu werden

vergeblich ringt. Sie hat sich oft wiederholt; aber die tragische Ge-

wall, mit der sie hier auftritt in dtua pldt/Hehen ErlOsclien jem > \an

allen llofliiungen geliagenen julischen Hi (iderpaares und in dem un-

heimlichen \ erschwindcn und Wiederkehren des gröfsereo Claudiers

ist nicht wieder erreicht worden.

TH. MOMMSEN.
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Die merkwürdige Uandschrift der Laarentiana plut. 56 cod. t

ist neuerdinga wieder in Valentin Ro8e*s Anecdota Gegenstand ein-

gehender BehandluDg geworden: auch ausser dem dort zuerst publi-

cirten Fragment des Adamantios enthält sie noch ungehobene Sdiitie.

iSitht um einen solchen, aber um eine immerhin nicht gleichgillige

literarische IVotiz haudeit es sich in der folgenden Mittheihm^.

Der Codex ,
unstreitig einer der schousteu

,
sorgfaltigsteu Bom-

bycincodices des 13. Jahrhunderts, zerfôllt in drei, nach den Händen

der Scbreiher leicht zu scheidende Theile, oder Tiehnehr er ist ans

drei verschiedenen und ursprOnglich getrennten Handschriften zn-

sammengesetzt, von denen die ersten zwei zu An&ng, die dritte zu

Ende verstümmelt ist. Die zweite derselben (von f. 84 an) enthfilt

einen Auszug aus des l*uilux Onomastikon, dessen erste fünf liucher

jetzt verloren sind; die dritte (f, 105 sqq.) Polyans Strategemata un«!

den erwähnten Adamantios. Die erste giebt, ausser einer seltsamen

Blnmenlese von Miscellen und Curiosa in der Art , wie man sie sonst

wol zur Fällung der letzten leeren Blätter von Handschriften verwen-

det findet, vorwiegend Stücke riietorischen Inhalts, Excerpte ans Me-

nander, Reden von Theophylaktos und dem Sophisten Polemon, Gre-

gorios* von Korinth Commentar zu Hermogenes neçi ne&6âov dwt^

v6trfioç. Auch dieser Theil, wie gesagt, i^t zu Anfang defect: über

den Inhalt des jetzt vcrlorenen Stückes, dessen Umfang ilas des er-

haltenen leicht ûbertrotlëu haben kann, ist uns jedoch eme sichere

Yermuthung gestattet.

Den Schluss dieser Partie bildet nämlich eine Anzahl Argumente

demosthenischer Reden, in der Fassung von unsem Texten nicht

wesentlich verschieden. Der Ordnung nach sind es folgende:
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Xoyov cv ij ttçxfj' iiolfiai dwf ifiasy â M^êÇ iiS^toi,
fteçi TTjXixovjwv ßovkevo^hovg âiâévai ntxqçr^oiav Ixdoxi^

3. uiôyoi avfißovXevTtT^ot neçi ovvrâ^éwç, *H vnod^eaiç

rov Xdyov • ov ^ cç^iy • ^fjiêQi fiè» tov noi^vtoç àçyvçiov • nai

«Sv $P€xa trjv hxhfjolttv nomts, i3 avô(f€Ç ià&ijvaïot/^ ^yy^-
y^antui intlaB iv&a Mattv ^ okti fit^f^ Xoyov

4. *H éftéâiOêç tov Xôyov oS dçxij' „oi ftèv iftùiv&w-

TBÇj S avÔQeç l4d-r}vaîoiy %ovç rrçoyovovç vfiüvy Xôyov stnûv

ftot ôoKoîai TTçoaiQSÎaâai xéj^a^ta/^éVo)'." iyyiyganat
waartfûç 616 / IrjQoç xöT* avfi^y rij» cr^x^^ kàyov

5. ^Yrté^eatg tov xcttà liqioßov iTHtQOit^ç* Jj^iâM^ànjç

à lùnmfuvs xvîL Zam Schlnas ist wie sonst das Argoment der

sweiten Rede nnmittdlNir angefügt, die TeiUndiiog aber durch Aus-

firil der BeieicfaDimg verwischt: 8 irvptl^ijatv 6 ^o»^ Ix tëtêi^

dxaifov (so) xai trjç iftiTUXQftlaç xatà ldq>6ßov (so) ngog rivaç

dywiççrjoBiç àyo/^iéyaç (so) vfro tov li(p6ßov ovxog o X6yog

int^ytüviaiai. txei âè xal twv uQiifLévœv (so) iTtavàfivijaiP.

6. ÜQÖg Ziq>oßoy xpsvôofiaQvvQim vnèq (PaVoy. x^»v<^*

fÊBi^oç trjç iniTçOTTÎjç xtL

7. Hj^ôs 'Ovijtoga iSoéh^, ^^oßog fiélkovtog ntL

8. n(fdç Xhn^OQCt iSoéU^, Hot^alÛMfiftém t$ifà xtL

9. ^Ynô^iOiç rov Xàyov tov mnè ^dpâffottmoç, Jiôo

ijoa» h li^vaig ßovXat mai Xlt^S ftùtçifo» i^ilëiv

tj ftàlti.

Der eig('nthiinilir[irn Auswahl dieser v^o^Atâiç liegt sicher nichts

Anderes zu Gnind«' als dii; Vert^inigung der zehn demosthenischen

Red^ in einer Handschrift. Und dass eben unser Codex dieselben in

demjetst verlornen Anfirngsstück enthielt, wird, obgleich .schon durch

die Inhaltsangaben an sich und ihre Fassung wahrscheinlich, dnrch die

hei den Reden ntfß m^dgimç und nt^l avfiftûQiéh gegebenen Hm-
weisitngen sur Gewissheit erhoben. Bei diesen beiden Reden waren

die Argumente bereits im Text vorgesetzt und wurden daher am

Schiuss der Handschrift nicht mit den übrigen nachgetragen.
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Die vftôd-eaiç der Rede xorra livô^otloivoç schliesst oben auf

der letzten Seite. Der übrige fireigebliebene Kaum der Seite ist von

einer anseheinend gleichzeitigen, jedenfîdls nur wenig späteren Hand,

die tachygraphiseh schreibt, mit einem Reden-Kataloge ansg^lQUl,

der wichtig genug ist, um ihn hier Toltständig ^ederzugeben.

Zunächst die i*ri valredeii des Demosthenes in einer von

der liergebrachleu, welche die beigesetzten Zahlen ausdnieken, durch-

aus abweiciienden Ordnung oder besser gesagt Linordnung.

Ol iêiantHoi Ji^fwa^evavg Xoyoi eiaip ait01^)1

a. V Mtà Ntai^ (59).

ß, ftuqayqaq)^ VTtèç QiOQfdiOtfOÇ (36).

y (so)

er TLatà 2^i£q)dvov xpitdofiaqTVQiuiv (45).

d (so)

ß xonrà 2%&pdvov ipevöofiOQZvQiwp (46).

a. itOQoyifagf^ ftgog Ilavtaivnov (37).

Ç. na^^cupi^ ffQàç Navaifioxw xat Swond^t^ (38).

neoifayQaf^ nf^àç Zijvé^tfup (32).

1;. Ttçàç iéitatov^tw traçayçaqnj (33).

^. TTçoç Ooçjulfûpa ftê(fi êwelov (34).

i. nçoç tr^v AorAqifOV naqayqa^ijv (35).

iß. fteçl T^ç ojLioyoias (Epist. I).

ly, neçi tfjg QrjQOfiépovç ßXaaqnjfiiag (Epist IV).

lâ. neçi trjç iôiaç nutd^ôôov (Epist U)é

M. n^àç *H^aKlBédwQW (Epist. V).

t^. yra^c t£p jivxcvtfycu ftalêmv (Epist. 01).

il. xarà l4q>6ßov èTtnifon^g (27).

it^. Mnà ^qf6ßov imvQOtt^ç (28).

nçèg ^(foßov (29).

X. nqoç 'Ovrjwoçtt è^ovXtjç (30).

xof. ^çàç ^Ovi]ioQa i^ovkrjg (31).

xß. xaià KôvMvog alxlaç (54).

xy. xarà jLOvvaioôéqov (so) 56.

xd. xoTCK t>îti;^modfi$^ov ßldßijg (48).

^ Das Verzeicliuiss i'oftiaufead geschrieben.
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X«. wnà Bvi^ifov nai Mn^aißoXov (so) ^m ôofiaQTVQiwv (47).

nç, nqoç KuUUidia (55)

xÇ nçog IJoXvxXéa Tteqî toi èrtiTQir^qaQX^Jf^ozoç (50).
'

Tct], Tts^i %ov <n€(pdvov rrjç tçirjQaçx'aç ('^H.

xi^. nçoç Nt%6ütqo(%ov nêql ttpâ(fan6ôwv, dno/Qa^
^ovaiov (53).

lu, f^ifdg Kélkutnw (52).

Xß^ Baunc» nr«çi toS Mfnatoç (39)*

Ay. %è» ttvtè» mçt jrçnixoç (40).

Xê, Ttçoç Snovdiav nsçl nqoïKàç (41).

le. 7i^oç (Haivinnov (42).

Ig. î-rooç Mct^âçtcttov ne^i lAfvlov xk^çov (43).

XÇ. nQoç uimxaQT^v (44).

Âç. iip€Ciç nçoç EvßovXläijv (57).

X^. &fâêi(êç ttawâ Gton^lrav (58).

|i. |(Ntfr(x<^ (61).

fia. int/fég>tag (60).

/i/^. ^«çt awtd^ewç (13).

/i^. 7ir£çt ircîi>' avfiiÂOÇiôh (14).

TTêçè TcSv 3J«yofAoyroA«Twv' (16).

fié. vnëQ f^ç 'Foôi(ov èl^Vx^egiag (15).

Eine Zusammenstellung too Demosthenes' Privatreden für

sieh ist meines Wissens ebenso neu als die hier vorliegende hont und

principloe. Sie enthfiH die uns bekannten alle, aber die herkAmm-

lidie Ordnnng ist Tftllig aufgegeben, das stofflich Znsammengehdrige

gietrennt: der Epitaphios, die Pro5mieu, ja auch die fflnf grösseren

^i-eudo-demosthenischen Briefe erscheinen mitten unter den löiwii-

xol Xéyoï. IHe ^ner zum Schluss angeluiiigten politischen Reden

(13— 16) srheinen freilich eher ein Zusatz des Schreibers, der die

Titel an der Spitze des Codex oder bei den vorangehenden vno&iaeig

las und hier im Verzeichniss vermisste. Es iässt sich nicht entschei«-

den, ob dieser Katalog etwa ebenfalls auf eine handsdiriftUche Grup-

pimng der Reden nirflckgeht, wobei das ÄuflälUge sich einigermaften

erklären wftrde.

Beachtenswerther aber ist das zweite, dem vorigen sich un-

initteibar anschliessende Verzeichnis» :
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y» n^hç Xitfoinjaitiig (so).

ê. vftè^ 0tXi7ttsav àg ùv nùkê^tsl».

t, :içng toi g ^Xw^iùfv ttQioßetg.

g. hapicoç ^loyt]oitatç (so).

Ç. Tcatâ rijç eiç ^Olvvd-ov ßorjd'eiag,

^. ftçdç tày KCttà trjç eîçijvt^ç,

hfayrioç roîç èv MwijvQ.

Mr. ircêi^ 0tUfmcv iniavo^,

ty, %a%â ffv^fiéxuiv*

lÔ. XCKTCK 'AçTlàkoV,

Vierzehn Reden des Dcmades auch nur in den Titeln zu erhal-

ten, das wäre eine Ikreicherung unserer Kenntniss der attischen

Rednerlitteratur — um die uns die Alten selbst beneiden könnten.

Deoa sie waren bekanntlidi so glücklich nicht. Deniades hatte den

Ruf eines kecken Improvisators, dessen aUezeil schlagfertigen, oft

beissenden Witz Freunde und Gegner bewanderten und fOrcliteten

— einige seiner Wortspiele und Bilder, zum Theil freilich recht

frostiger Art, sind uns noch in Schriften der Rhetoren überliefert— :

geschriebene H ( den aber scheint er nicht hinterlassen zu haben. In

dem Kanon, oder den Kanones der Redner fehlt sein Name; die Ge-

lehrten der aiexandrinischen Zeit waren sich dieser Lücke bewusst :

sicher hatten sie es an Nachforschungen nach Spuren des berufenen

Demagogen nicht fehlen lassen. Auf solcher Autorit&t beruht Giceroe

Zeugniss (Brutus { 36), dass nichts Schriftliches von Demades vor-

handen sei, und die weitergehende Behauptung Qnintilians, dass

derselbe Reden zu sehreiben nie unternommen habe (Inst or. 2, 17,

13: neqm enini oratianes scribere est ausns\: anderswo stellt ihn da-

her Quintiiian mit Tenkies zusammen als Grufsen des Forums, die

der Nachwelt Nichts hinterlassen haben (12, 10, 49).

£rst die späteste byzantinische Zeit kennt Schriften des Dernau

des. Suidas erwähnt zwei derselben: einen J^jiokoyiandg ttQog

^Xvftntâôa t^ç kmtov duièwatxLag und eine ^lata^ia n^Qi

Jt^kov xijg yeviamg %&» uiiirovg nalâm* Die entgeoannte

Rede énèç i)]^ âtaêexaerlaç steht auch in dem uns vorliegenden

Katalog an der Spitze. Ein ansehnliches Stück dieser Rede ist be-

kanntlich unter Demades Namen mehrfach handschriftlich erhalten
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und in die SammluiJgf'n der Redner aufgenommen. Aber hier genügt

ein Bück auf die völlige iutialtslosigkeit, die matte, schwerföllige Dar-

stellung, die IdppMche Etnzelausfùhrung, um uns nicht da« Product

eines ZeitgeBosaen und Widemchers des Demosthenes, sondern das

niclitige Machwerk eines spftten Rhetors erkennen zu lassen: wie

dies aach jetzt, namentlich seit Sanppes bündiger Beweisliihrttng (Or.

Âtt II p. 313) unbestritten ist Auch fOr das zweite der ?on Suidas

genannten Werke, das unserm Kataloge fremd ist, haben wir viel-

mehr in den lihetorenschulen den Platz zu buciieu, wo dergleichen

Variaticueu mythologischer Themen beliebt waren.

In derselben Hichtung weiter Xûbren uns einige längere Excerpte

iu Johannes Tzetzes Ghiliaden, von denen ich twei als für unsere

Füge emtscheideiid hier folgen lassen muss:

Ghil. 5 Y. 16sqq» xarè Jr^^éôw liyu iè xal ^^«^1 inéoa^

ini %è/¥ 0ihnnov ya^ißqbif netrotfOjud^anf*

êvd-^ lüv vjit^qxev ègaoïi^ç tlq y jy ç 6 Jr^^dârjç

gfdoxiüv „avccvöqovg ov hlüIw y.a&d/ieç Jr^^oo^ivr^ç^

àvaçQtniÇ(av n6Xefiov, eÎQijvrjv anslavviov.

Ô€iX6g êifii xoi èffoazijg xa&éoTr^y.a slçijvt^Çp

ov axéqyo) fH(xxT]ç açayfiOiSÇf ovâè nolÀfiw» x^dsovg^

oèià nqèg nohuMffW d^iXo) qnkwifutüditu

nefil eÎQijvr^ç Xiyowti, d cM^, inl^M^i ftot,

fifj oxXomtén^ êi dvèql ^dtTjv o/loxo^oviri.

dyTtarçfHp'^ yàç ylvetai Trçayjndttûv T<fi nolé^fp,

^dnvCL naii]q jov naiôa yag, yéçwv Toy yv^QOiQÔipov,

tid-* wfpsXov Jrjf^idâfjv ftip txeiv nai m Brßcum,

iki y6(} av^ Jr^fioa^syegt ^oav aï G^ßai néXiç,

pvv â* eîai noXvdvôqiov xal noniç oiKOrcidiDv^* ....

lb. V. 112sqq. *0 âè JrjudÔrjg dveXeîy %è» ^fioa&énjp kàyeiy

y^/xs/jusyor àt^^trtc» ijt ifvXXaßtSv Koi ylthnis,**

&Mnijvovç Xoyovç ^êlnép xmtç va nai ta^üüBh
rvçfidaaÇy oîxtiadfisvoÇf aXXa nomv fivgioy

nQoanoîi^ià %e ddxQva avv rovtoiç èxôttxçvœv"

ndXiv èyayTiov usvoç It^XopTjoita ig Xiyei'

„VTt€Q fiax^àg trjg vrjaov t€ xai noi^fav èka%ic%(a¥

fiiXXere diotqdçW'^ai jtQoç 0iXngnoVt ä civâ^eç^

ôyd^dfi 4^Ao9UMvoi7ysi^ç va xai maaiMovç lèyoiç.*^
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TtdXtv y^yvvar/.i^ouevoQ yj.avLoi nov eéatjfKûv

ôêikovg dpdvÔQovç vê xalài tovç nqmwôwv av^ßovlavgJ*

mal ftdUv ^ytqißm ^etpaXqv nal avvexcUç ixßtjtTwr^

fft %al aêtèp êntevavrat xal rtjp aètn^ ntnçiâay

mai %ig tthui^ /.ai jcô-btv tuv ijrèç atiwy (piaàzai

%ai tàç dççvaç évauftâ: yiaS-dneç 6 Kqiziaç,

o eJç èn ZÜV TçtaxoKTa, i^irj naiç fiaxcctçoiQyov df,

6 ßöeXvQog xat ßdvctxiaog,^'' xal ndhv yyTtXdvt^ç, yàijÇf

nag Ttaïg â* ovn a¥ liojccu^wçyovt fit^t^g öit^gSxn&iäöS^

Dass wir es in dieser sonderlmren Anthologie nicht mit Erfin-

dungen des Sammlers zu ihun lialirn, kuclitet riii: und ili»rh ist

dieser wüste, unerquickliche Lärm sich überstürzender Schiinpt-

reden und Tiraden, die in ihrer hohlen üebertreibung nur komisch

wirken, ebenso weit entfernt von dem Stärksten, was sich die atü-

seh« ZâgeUosigkeH und der Fanatismus aaeh eines Parteiführers

vom Schlage des Demades erlaubte, als andererseits im Geschmack

jener Redenfiibriken der sinkenden Zeit, die mit solchen Lappen die

Bldfsen ihrer Erfindung zu decken suchten. Sauppe hat daher die

Ansicht ausgesprochen (1. c. p. 316 not.), dass in der That noch dem
Tzetzes oder seinen (jewährsmänneni Declamationen gegen De-

mosthenes unter Demades iNameu vorgelegen haben müssen, denen

die obigen Stilproben entnommen sind. Diese Vermuthnng
wird nunmehr durch den mitgetheilten Katalog vollkom-
men bestätigt« Die beiden Reden, welche Tzetzes ausdrücklich

namhaft macht, finden wir hur unter den Titeln wieder, nêçl ei^^-

rf^gin n, 9: TTgog tèv xettà trjç sigr^i t-ç, und an hawriùvfiÊPog

Idhn t^oliuiÇ fast wörtlich auldiii^^eml n. 6: èvavitog !AXoyt-oliaiç.

Andererseits nvîkI schon nach den l)lotsen Titeln Nieniaud zweifeln,

dass Reden wie die bezeichneten nicht von einem, der auch nur der

Zeit des Demosthenes nahe stand, geschrieben sein können, sondern

der späteren Scbulerfindung angehören, die skh, ärmlich genug;

mit zwei bis drei Ausnahmen einzig ans den bekanntesten Reden des
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Demosthenes ihr Material zu Gegenreden holte '), Wie dieselben

ausfielen, hlsst sich nach den Musterslûcl< bei Tzetzes und dem

eriiaitenen Theil der Rede vni^ t^ç àotômuiniaç beurtheilen,

welche letztere durch ihre Stelhing im Katalog auch den letiten

Schimmer von Authentidtät verliert. Auch das Wenige , was ausser

Tzetfes (s. noch Chfl. 5, 342sqq.) der sogenannte Anonymus Segue-

rii und tier Scholiîust zu Hesiud aii^Tblich aus Reden von Demades

mitlii' ilefi . werden wir somit nach Saup|)es Vorgang uobedenklich

solchen untergeschohenen Derlamatiunen zuweisen.

Ein gewisses Interesse behält desshalb unser Katalog des Pseudo-

Demades inmier, weil er uns einen neuen Einblick in die unermüd«

Sehe FabrikthStigkeit gewährt, welche, nachdem der Geist der attî-

scben Redekunst längst erstorben war, das gute Gold derselben in

zahllosen Wiederholungen, Variationen, Nachahmungen öbungsmäfsig

breit zu schlagen und zu v<'rvi('lfältigen bemüht war, ohm- mehr als

die todle Form zu retten, hie Anfange dieser Art Productionen lie-

• gen bekanntlich der guten Zeit ziemlich nahe: die Gründung der

fihetorenschulcn und der grofscn Bibliotheken trugen gleichm&ftig

zu ihrer Forderung bei. Sie hielten ùàk dann lange Zeit neben der

eigentlichen Form der SdiuMedamation, der Verhandlung fingirter,

häufig abstruser RechtsfiUle, von welcher *m den erst seltKunem aus

Egypten nach Paris gelangten Papyrusft*agmenten einer Anklagerede

gegen den attischen Strategen, der nach dem Seesieg die Todteii zu

bestatten unterlassen hatte*), uns aus nachdemosilunischer Zeit wol

das älttste. jedenfaiJs ein sehr heachtenswerthes Ht'ispiel vorliegt.

Dass nun Erzeugnisse jener ersten Gattung, vielleicht ursprünglicb

^ Bs b«darf nw èsr ffiadentnaf, dats s. 10 hmntoi toTt h Miortvti àn
m di« swcü» pUUfpitdie Rede eisgeSochtenea Bpiiode fiber die BMeMoiielien

VeifXage eel^rkht, sewie a. 13 mà tfvftfugiw der Rede vniç tijç'PoâkÊif

iUvHifûts. Degeyen kaon iu n. 9 nçàf top xtttà tifç êt^ivuc Mkwerlieh dee

nemoatheaee Rede m^ï </^ifyi)f gemeint seio, die sich ja für den Frieden als

eis notbwendiges Uebel ausspricht. Auch will mit dieser das ans Demades Fri»<

densrede von Tzetzes mitgctheilto Stück nicht stimmen , am wenigsten die am
Srhlnss p-p^fcbcne Hinweisonp .-Mif das durch Afoxander /«rstörtf Thf'h^'n Will

man daher nicht eine unbegreifliche G©dankf»nlf)si^kfMt [nif Seiten dos Hin tors

voraussetzen, so bleibt nichts übrip als an die Hede tih^h n Ir yi^oç yl).itiivô{ior

aiT&rjxâjv /ü (l(MikcD, der man füglich a«ch den Titel xuiu tffir}i t}ç geben konnte.

Dass dieï>e iiede nicht lienio^tbcoisch ist und duss sie eher kurz vor als oach die

Zer:»t<>rung Thebens zu setzen ist, ändert dabei nu bt viel.

') MitgetlieUt von £gger Revue archéologique 1^62 (Bd. 6) p. 143 sqq.
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382 SCHÖLL ZU DEMOSTHENES UND DEMADES

ohne die Absicht des Autors zu täuschen, sich die beruh mten Namen

der altisclieii Heilner erborgten, in deren Sinn und häufig mit deren

Worten sie geschrieben waren, konnte nicht ausbleiben, ebensowenig

dass in der Folge solches Unkraut sich in die SammJungen der echten

Reden eioflchUch und unter dem Schutz von Namen wie Demosthenes,

Lysias, Andoddes bis auf uns rettete. In welcher Zeit man nun avch
Demadea, dessen characteristlsche Persönlichkeit und politische Rolle

bekannt genug war, um den Mangel an schriftlichen Ueberbleibseln

von ihm zu decken, so reichlich bedacht hat, wie unser mach Suidas

zu schliessen, noch nicht einmal vollslAndiges) Verzeichniss ergiebt,

lässt sich aus diesem nicht bestimmen. Das Eine ist klar, dass dieser

Katalog den festgestellten Kanon der demosthenischen Reden surVor-

aussetiung hat: n. 11 ist die Antwort auf die sicher unechte 11. Rede

gegenPhiiippsRrief; die nicht-demosthenischen ntQi^Xmwijifov und,

wenn ich recht sehe, neçt %mp n^èç l4U^avè(^w aw^tptmp linden

ebenfalls bereits ilir Gegenstück. Sonst liesse sich etwa noch sagen,

dass die bestimmten Zeugnisse (aceros undQuintilians sowie Dionysios* ,

Stillschweigen das Vorhandensein auch unechter Reden unter Derna-

des* Namen vor der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. ausschliessen.

Einen weitern Anhalt geben weder die behandelten Stoffe noch die

Trivialitfll der erhaltenen Proben: jene gehdrlen flberhanpt Ihrer

Natorietftt wagen su den für Schulflbungen beliebten, und é»n war

frflb genug allgemein geworden. Nur beispielsweise führe Ich an,

dass eine Rede vnèç tw firj ixêovvai ZiqnaXov ^Xe^évâçtp

unter Deinarchs Namen ging, die Dionysios (de Din. p. 66M) ais pîn

einßltiges Sopbislenproduct ausmerzte , ebenso weif t rhin ( ine Hede

ne^l ^tjkov yhjaiag : Themen, die sich mit den dem Demades

angeschriebenen aufs Nächste berühren.

Immer aber bleibt Thatsache, dass noch Im iwdiften, ja frlle

auch hier unser Katalog einen Text der Reden voraussetaen Usât,

noch Im dreizehnten Jahiliundert diese Reden des Pseudo-Demadee

gelesen und dtirt wurden; und wer weiss, ob es dem, der nach den^

hier Mitgetheilten Lust und Muth zum Suchen haben sollte, nicht ge-

lingen möchte uns einst noch den vollständigen Demades des Tzetzes

ans Licht zu ziehen.

Florenz. R. SGUüLL
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EIN PACTÜM PIDÜCIAH
Im JuDi d. J* theüte mir Mr. Fnuidsco Blateos Gago, Pïofemor

der Theologie an der UniveniUt su SeviOa» Photographie und Ab-
schrift einer, wie es scheint, vor Kurzem in Spanien gefundenen Ur-

kuiulc mit. Dieselbe interessiert zwar in erster Linie die römischen

Juristen; aber bei der untrennbaren Verbindung, in der auch wir Phi-

' lologen das römische Recht mit der Geschichte und den Alterthûmem

Roms aufzufassen gelernt haben, hat sie allen Anspruch darauf» auch

in dienen filftttem bekannt gemacht su werden.

Das Original der Urkunde, an deren Aechtheit nicht tu iweifehi

ist, befindet sich auf einer Entafel, welche etwas mehr als doppelt

so grofs ist, wie Hr. Gago schreibt, als die übersendete IMiotographie;

also etwa 6 Zuli hoch und 10 Zoll breit. Sie ist zwar von oben nach

Uûten mitten durch gebrochen; aber bruchkanten passen genai^

aufeinander, so dass kein Buchst nb dadurch verloren gegangen oder

undeuthch geworden ist. £in erhöhter Rand umgiebt , wie gewOhn*

Uefa, die SchriftflAdie von allen vier Seiten; ausserhalb des Randes

oben m der Mitte der Tafel ist ein Lodi (das die Veranlassung tu

dem Bruch geworden ist), auf der linken Seite, ebenfalls ausserhalb

des flandeb ein zweites und unten zwei; in dem an der Seite uiul la

den beiden unteren stecken noch die luonzenen IVägel, mit denen die

Tafel auf irgend einer Wand beiesligt gewesen ist. Der Text bricht

mitten im Satz ab; wie viel Tafeln verloren sind, wird sich vielleicht

aus dem Inhalt muthmafsen lassen. Gefunden ist sie im südlichen

Andalusien an der Mündung des Guadalquivir, nicht weit von Bonaura,

dem Bafenplats der Stadt Sanlucar de Barrameda.

Die Lesung bietet keine irgend erheblichen Schwierigkeiten; der

Teil lautet wie folgt:
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PACTUM FIDLCIAE 285

h éer Uflisclirift sind die nAthigen tmd meist von seiiist sich

ergebenden Ergänzungen hinzujUM fü^'t: nur wenige und geringe Ver-

sehii(wiez. H, Z. 3 Fior, Z. 4 LibRiptNDL und evndo ^làli fvndo; fer-

ner das aikigela^ue zweite Futurum Z. d) sind dabei lu berkhtigetu

Dma L Tiii $er(vus) fmdum Baumiim, gut est m agro çtu'
||

FeMTMM» voealur, pa§o OUm$i, uti oprmmit iiiiisnMmii9(iie)
||

eatit, IIS (mienio) n(umm) I(um) eihmmm Midam ttS (ieHetHü)

«(iMNNo) I \fidf] /idildàê causa mm
\\

ctpio aecepit ah £. Baianio

5 Ubripendle] antm{nîo). Ad ßttes \f]uudo
\\

dixit i. Haianim L Täium

et C. Seiitm H piiijuhnn fi siqn(fs ilirere oportet.
j[
Paclnm coinren-

tum factum est inter Uamam L. Tiit serirum) et L baiiin[tum}
\\

:

qmm ^amiam L. Baian[i\o dedü dederü, credidit crediderit» eus
||

fmnmu tuiü hdmt, sm ^[uttf f»fo eo jnnomtm) frommtrü
|| , spth-

fwiä [9fOf(miimi]p pärnte quid sua esse mssii iusssrit, usqus so ü
10 fuudm

II
eaqus mancifia /Stfuctafe] essetU, doim ea amms pecuma

fides
II
ve persohUa L TiH soluta HberaUtqus esset. Si peewm sua

qtia
II
qne die L. TiliA h{eredi)ve eins data noluta non esset, tum

Uli eum
j|
fimdvm mque uumcipia sive quae mancipia ex is vellet

L. Tiii\\ uSy h{eres)re eins reifet, uhi et quodie vellet pecunia prae-

J5 sehUjj^venderei, mandpio pluris {mterü'Q) n(ummo) /(tmo) m-
VÙUS ne äarei mvs sa || Ut secundum maueipium darei netfe ui ni

verba, quae in verba satis s{eeunduM) iR(aii€^pttiiii) dari sokt,

reprmUleret ne»e iwiptoi new [diufUaiCi

Ueber den Inhalt und die juristieche Bedentnog der Urkunde

Iheiie ich weitei unU u lüf nur zur \\ rInnung gestellten Hemerkun-

gen eines Sachverständigen, H. Degenkolbs, mit; einen austulir-

lichen juristischen (.ommentar, welcher über die Grenzen dieser

Zeitschrift hinausgeht, behält sich derselbe vor an einem andern

Orte zu geben. Nur über die in der Urkunde orkommenden Orts-

mid Pefsonennameo, Aber Hure grapluBcfaen und grammatischen

EigmtlifindiclikeiteD und Aber die matbrnafsliche Zeit ihrer Ablesung

sollen bier einige AusfAfarangen gegeben werden.

Die drei Oertlichkeiten, welche die Urkunde namhaft maeht,

der finidiis Baianus, der ayei' qui vocaiur Vennimsis und der pay us

Oibemis werden meines Wissens hier zuerst genannt. Das Grund-

stück führt seinen Namen wahr rb« inlich, wie wir das bei den Grund-

stücken in Italien wenigatena bäuüg finden, tob ebeni (vieiieicbt dem
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286 HÜBN£R

ersteo) Besitzer. Ob diesR der in der Urkunde selbst zwei Mai

L Baianius (Z. 4 u. 5), ein Mal L Baiamis (Z. 7) genannte ist (an

4er vierten Stelle Z. 6 am Scküass erscbeiot der Name abgekûnt),

«tekt dahin. Den Namen Baiamu (bekannt ab oft angewendetes Ad-

jeetiY von Bniae gebildet), neben Borns (Kellennann Vig. 99 a. 2, 26;

1. N. 263. 5914) und Baimw» (z. B. Or. 5059 und sonst), obgleich

er ^anz analog den bekannten Geschlechtsnamen auf r/nws gebildet ist,

vermag ich anderswo nicht na( h zuweisen; die Fonu Baianius nur auf

einer Inschrift von Auxinmm bei Fabretti (608, 69), die zwar meines

Wissens aliein auf Panvins sehr schlechter Autorität steht, aber un-

Terd&chtig aussieht. Die übrigen Personennamen, die in der Urkunde

Toritommen, L. Sehia (Z. 5) und h. Titioa (Z. 1, 5, 6, It, 12, t3) und

die der Sdaven Bama (Z. 1 n. 6) und Midas sind gewl^hnlidi und bieten

keine Schwierigkeit; Dama ist aus dem Horas bekannt (Sat 1, 6, 3S.

2, 5, 18. 101 und 7, 54), Midas wird als häufiger Name phrygischer

Sclaven ausdrücklich neben den verwandten wie Syrus erwähnt seit

Aristophanes in den W espen V. 433 (dazu die Nacbweisungen im Pa-

riser Stephanus). Hiess der fundus Baianus, so könnte derGeschlechts-

name Baianius als von dem des fundm abgeleitet angesehn werden.

An sich sind beide Formen , die auf a$m und die auf oiràif, fär den

Geschlechtsnamen gleichberechtigt; die aufam» pflegen durchschnitt-

lich die Siteren zu sein. Hier entscheidet die Hehrheit der Fllle fOr

Botcmnis.

Dass auch in ilispanien, zumal in der früh roraanisierten Bae-

tica, die Landbezirke die römische Bezeichnung payus zu füiirt'n

pflegten, steht durch emige inschrittliche Zeugnisse fest Daneben

finden sich freilich auch in derselben Baetica , aber auf dem nörd-

lichen Ufer des Baetis, und zwar auf Inschriften des zweiten Jahr-

hunderts noch, die einheimischen Bezeichnungen der Landbeziifce als

Hunderte^, wie sich vereinzelt auch im sndtetlichen Theil der Tar-

raconensis, in dem Gebiet von Csstulo, aus gleich später Zeit das

alte Ackerniafs der agnua erhalten hat^). Aber wie uns die Tafel des

Agrippa und die Inschriften die hispanischen Gemeinden uu wesent-

') So finde» sich uuweit Corduba die pagatti pagi Carbulensis (C. I. L. 2,

2322) und eia pa^s j4itg{u5fus)^ wie t*s scheint, ebeiidaselhsf {}'.. l. L. 2, 2Î1M
;

v|rl. 2233), ferner in der '^\t!r?& hïûttiïii àie cotttpageaü MannoTütrmses, aL><»

em pngus Mar/noranus (C. 1. L. 2, 1043).

*) Cetäuriae, C. I. L. 2, lOtil; vgl. Hvgiu de toudic. ägr. S. 122, 2 Laciiiu.

^ C. I. L. 2, 8361 j
vgl. daza Golunella 5, 1, 5.
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ÜGhen in derselben Weise staatsrecbUich gegliedert und verwaltet til-

gen, wie die italischen und die der übrigen Profinien^ ao ist aueh nicht

zu zweifehl, dasa neben jenen grOfaeren Gemeinden auch die kleine-

ren m'a*') und neben den Gemeinden Oberhaupt die pagi als Land-

bezirke in den hiapanischen Provinzen anzunehmen sein würden,

auch wenn sie nicht ausdrücklich bezeugt wären. Der Name des pa-

gus Olbensis ist wohl sicher ein einheimischer und wird schwerlich

mit dem griechisclien oXßiOC; irgendwie zusammenhängen. Die

nächst gelegenen grôfjseren Geniemden , zu cI^ lk ii mau sich denj»a-

gus gehörig denken könnte, sind die Ooioiüe ilasta Kegia^) und Na-

brissa Veneria, unweit des heuti^^en Lebrija; denn Saniucar selbst ist

ein moderner Ort, den nur Rodrigo Caro's Fälscherphantasie mit In-

schriften und Alterthümem gefüllt und mit dem unsinnigen Namen

Ludfori fmmm beschenkt hat Doch wird man mit Nabrissa Veneria

nicM den Namen des agtr qui voeatur Ymerimii zasammenbringeii

dürfen, etwa nn Shme eines a$tr qui eü munidpä VmurimiM^ Dem
widerspricht die Fassung der Bezeichnung {qw vocaiur) und in der

Uebereinstimmung an sich liegt keine ISöthigung dazu. YenuMOlt,

vielleicht auch in diesen Gegenden wie anderswo zui uckzuführen auf

den (<ult der phönikischen Aslarte, ist daselbst weit verbreitet und

konnte leicht irgend\\ie Veranlassung zu jeuer Bezeichnung werden.

Wegen des acht römischen Inhaltes der (^rkunUe liegt es nahe sie eher

auf Bürger der alten, schon im J. 567 d. St h. oben S.251) unterwor^

fenen und romanisierten Gemeinde von liasta zu beziehen, als auf Na-

brissa oder einen anderen unbedeutenderen Ort Als sicher kann diese

Ztttheilung freilich nicht bezeichnet werden; besonders da kleine Erz-

tafehi dieser Art leicht weit verschleppt werden konnten. Fänden

sich die Namen des pagus Olbmtü, des ager FsNShSmsff und des

fundui Baiamu in einer anderen Provmi, etwa in Africa, vor, ao

v\ ùrde selltst eine Verschleppung von dorther an sich nicht fttr un-

möglich gelten k« ihh ik xi ist z. B. ein africanisches Patronatsdecret

nach den baleari^* !u;ii Inseln gekommen (Monatsber. der Berliner

Akademie vua ibüi 6, 9Ô4). Aber ohne bestimmtes Zeugoiss wird

') Auf Insrhrirten, die säimutiuh uach Lu^iUnien gehören, konnBien vor

vicofii Camaloc (C. I. L. 2, 170), ein vicus ßaedorus genU$ Pmiamtm

bei Conimbriga (ebeidtMlbst N. 365), ein v{icus) TakOarv, vemmtUieh 4er

Tapori (N. 453), nod «nm T»^brfg9i9$ (N. 743)

.

*) Zwiacto Jem de I« Froetera und IVebqeoa, a. dieae Zeitacbrifl obea

S. 250.
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man dergleichen nicht annehmen dürfen; und nichls hindert, wie ge-

sagt, daran die in der Urkunde genannten Localitftten in der näch-

sten Umgehung des Fundortes su suchen. Da die Urkunde nicht da-

tiert ist, so sind wir für die Zeitbestimmung ausschliesslich auf den

Indidenbeweis angewiesen.

Die Schrit'Üuriiien z»')<r^n iii< hU, wa^ auf die repuliljeanisuhe

Zeit hinwiese (rechtwinkiiges l überall und durchgeheiids geminierte

Coiisonanten), wohl aber tragen sie im allgemeinen den deutlich aus«

geprägten Charakter an sich» welchen man mit Bestimmtheit als den

des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung bexeichnen kann: das

breite m, das offene p, die im ganzen quadrate und plumpe, nicht

schlanke und mit fein auslaufenden Spitzen verseliene Schrift Zu
näherer Bestimmung innerhalb des ersten Jahrhunderts dient die

Vergleichung mit den den letzten Jahrzehnten desseüjen angehörenden

Tafeln v unMalaca undSalpensa (C. I. L.2, 1963. 1964), von denen uns,

Dank der Sorgfalt des Hrn. Herlanga, verschiedene zuverlässige Facsi-

miles vorliegen. Das charakteristische der Schrift jeuer zeigt sich in

den geschwungenen, dem cursiven sich nähernden Formen des a, m,

in den schmalen, wenig gerundeten c, in den häufig kaum voneinander

zu unterscheidenden iltef, dem langgesehwänzten q., und im ganzen

in der Flachlieit und Flüchtigkeit, wogegen die Zeichen der n<'uen Ur-

kunde tief ein^'»*i,n aben und deuUidi und jedes emziîlue von den übrigen

bestimmt und leicht zu unterscheiden sind. Es scheint danach zum

mindesten höchst wahrscheinlich, dass die vorliegende Urkunde be-

trächtlich alter sei, als jene: ich wurde sie eher in die ersten Decen-

nien des Jahrhunderts setzen, ate in die Mitte. Dazu stimmt die oben

erwähnte Nomeoclatur der in der Urkunde genannten Fronen:
keiner der drei Freien (L. Baianius, C. Seius, L TItius) fährt ein

Cognomen; dagegen heisst der Sclave nach der Weise der spätem

Zeit Dama L Titt »er{vus), nicht, nach Art republicanischer Inschrif-

ten, Dama Tili L. s{ervus) o(\vt pner. Von Abkürzungen lin«l( n sich

nur die regelmafsigen bei den Vornamen und Zahlen {HS n / Z. 3

zwei Mai und 2. lö), ferner m(vus) Z. 1 u. 6 und h{eres) Z. 12,

beide, wie es scheint, nicht republicanisch; s • m Z. 17 ist ohen

nach Mommsens Yarschlag aui^Ost; femer einige durch den Baum
bedingte am Schluss der Zeilen: moißumitsqiue) Z. 2 und baian* (der

Ilaken für die Abkürzimii des Acciis;ili\s ist eigenthümlich). Auffällig

isl auc h das abgekürzte anlest mitten in der Zeile (4); doch darf ni.ui

in dem libripenol • antest nicht eineu librtpeM X. ÀîUeUiuê suchen.
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schon desshalb nicht, weil il.nui übnptns gogm die Hegel voiaiistärule

und weil die Abkürzung des Eigenn;nue!is hesomlers unmotiviert

wäre. Sonst hl alles voll ausgeschrieheu. Am Schluss der Zeile

finden sich auch die beide n einzigen in der ganzen Inschrift vorkom-

menden Ug^Uiren (mn Z. 3 und oPok'bt Z. 5). Zu bemerken sind

ferner die selten angewendete t longa (mIdam Z. 3, sloyos • dIcbrb

Z. 5, und 8x • Is Z. 13); sonst finden sich über die Zeüe veriftngerte

CoDsonanten nur am SehJuss der Zeilen, wo der Raum drängte, und

fbonfails spärlich (oPoktiT Z. 5, Fvndvs Z. 9, L • iiri Z. 13). Auch

hierin iieijen für die alleiL'r?.le Kaiserzeit sprechende Indicien. Einmal

iindet sich ein deutlicher Apex auf dem langen o (l • titio Z. 12).

üie interpunction steht regelmâfsig auch zwischen der Präposition

and dem von ihr regierten Casus (mit einziger Änsnahme, wie es

scheint, von pro bo Z. 8); zweimal fehlt sie nach n* (sloyos Z. 5,

siPECVNiA Z. 11) und hei ^dis (Z* 14). Die Worttrennung am Ende

der Zeilen ist die dhliche {man
\\

cipio Z.5, ex
\\
penmn Z. 7, qua

\\
qtt$

Z. 11, sa
II
tà !.. 15, mr

||
ho Z. 16). Fügen \mï d.i/u noch das ver-

einzelte comi-eninm (ähnlich dem comductum des A( k« rgesetzes C. LL.

U 200, 25) und den regelmâfsig contrahierten Genetiv Titi von Titins

(Z. 1, 6, 11) neben dem vereinzelten is (andere Beispiele des Dativ

oder Ablativ Ploralis von is kommen nicht vor) Z. 13 (worüber Momm-
sen in dieser Zeitschrift 1 S. 462 ff. zu vergleichen ist), die regelrech-

ten Ablative (Hbenti Z. 3 und frae$mti Z. 14, die Formen opMmtis

maxumuM Z. % so haben wir die graphischen und orthographischen

Eigenthümlichkeiten der Urkunde erschöpft. Auch darin, dass sie so

spärlich sind, entsprechen sie ganz den schon bekannten Urkunden

aus augustischer Zeit, wie z. B. dem ancyranischen Monument (s.

Mommsens Ausgabe desselben S. 144) und den pisanischen Decre-

ten (OreD. 642. 643)» sowie den älteren Militärdiplomen (Uer^

mes 1 S. 460). Der augnstischen Zeit wird man mitfain die Urkunde

nach allen formalen Indideo mit ziemlicfaer Wahrschemlichkeit zu-

theüen können.

E. HOBNER.
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BEMEKKÜNGEN ZU DEM PACTUM FIDÜCIAE.

In der VoTaussetznog dass eine rammansche Uebenicht des

in der Urkunde gegebenen juristisehen Inhalts auch den Philologen,

die genauere juristische Analyse da^rgen nur den Juristen von In-

teresse sein tUirfle, iassf ich nachstehende Bemerkungen /u nllge-

uicincnT Oripntirung folgen uiui behalte, wie schon Hübner bemerkt

hat, die eingehendere Erörterung einem anderen Orte (der Zeilschrift

für Rechtsgeschichte) vor.

1. Den (nhait der Urkunde bildet ein pactum fiduciae. Dies ist,

wie der Fortgang lehren wird, vollkommen evident. Dagegen könnte

in Frage kommen ob uns ein blofses Vertragsschema vorliege oder

das Beispiel eines wirklich abgeschlossenen Rechtsgeschfiftes.

Die in der Urkunde Torfcommenden Personennamen sind som

Thetl solche welche als schematische Figoren aus den Quellen be-

kannt smd.

£s gilt dies von dem Namen des diien €ontrahenten (oder doch

seines Herrn) L. Titius, von dem eines der Grundstûcksnachbam,

C. Seins, I iidlich auch wenn gh'ich in weniger auffallender ^Veise vom

Skiaven Dama ') und von dem als Gruuüstücksnachbarn genannten

Dagegen sehen die übrigen Orts- und Personennamen nicht

nach schematischen Figuren aus und was der Vermuthung biois

Vgl. amser den von Hüboer angerührten Stellen (oben S. 286) die hc
kannte Stelle des Persius, in welcher Damn als typischer Sklavpnnamr ilen!

Najneii Marais als dem Zeichen des Bürgerrechts uach gewonnener Freilassung

ge^nübei'steht: momento turbhiis e.rit Marcus Dorna \ vpl. Pers. 5, 76. 79.

*) Man könnte anch aus dem Fehlen der Coguomina Schlösse ziehen: sie

fehle« m. W. nkeraU in idi«iiMiCUch sebraochtw Nain«B; aber die Zeit der Ur-

koDde erkffirt sud ferdert dtee eodi für den coBcreten Vertmg. Aodere j»rob!e>

aatieehe Argmeiite «6fen auf eicli berohea.
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tchematiscfaer Bestimmung der Urkunde entoeiiieden widentrobt

iit ihre, wie der Ângenechein lehrt, nicht biofs nachlâasige sondern an

inneffem Widerspruche kidende Redaction.

Der Eingang spricht von der Kduciarischen Veräiitiserung eines

Gruütiötücks und eines Sklaven; weiter uni» n, ^vü von dem ferneren

Schicksal der veräusserten Gegenstände gehaiid» It wird, erscheinen

mehr, nämUch statt des einen Sklaven Midas t;im imhestimmte

Mehrheit: mancipia. Hiemach gilt von dieser Urkunde allem Ver-

mutben nach was Mommseu rücksichtlich einer der siebenbürgischen

Wachstafeln aus ähnlichen Cngenauigkeiten gefolgert hat*): die Ur-

linnde ist, w orauf noch andere später zu erwähnende Umstlnde hin-

weisen! luiter Zugrundelegung eines Schema gesehriehen und hierbei

das Schema an emzebien SteUen gedankenlos übernommen, statt

entsprechend verändert.

2. Der Inhalt der Urkunde ist oben als pactum ßduäoB zusam-

mengeflkset worden. Ab solches lehnt es sich an dnen solennen Ver-

âusserungsakt, im vorliegenden Fall an eine Mancipation ; es ollen-

bdJt als deren Zweck die reale Sicherung des Empfängers (X. Ttttus)

in seiner Eigenschaft als Gläubiger des Veräussernden {L. Baiaiuus)

und bestimmt demzufolge erstens den L'^}^^ reis derForderungen wegen

deren die liduciariscbe Veräusserung stattgefunden hat, zweitens die

Hechte des Empfangers an den ihm zur Deckung übereigneten Ge-

genständen , falls der Schuldner seine Verbindlichkeiten nicht recht-

seitig erfüllen sollte.

Darüber was im entgegengesetsten Falle Rechtens ist) d. h. über

die Pflichten des Empfingers bei recbtzrîtiger Befriedigung ist nichts

oder doch nichts ausdrAcklich gesagt: es ist entweder auf dem ver-

lorenen Schluss der Urkunde zu suchen oder aus der Bezeichnung

des Empfanges als eines Empfanges fiducifit cauia zu entnehmen.

Im Einzelnen stellt sich das vorliegende Hechtsgeschäft sammt

seiner thatsächlichen und rechtlichen Unterlage in folgender Weise dar:

1. L. Titins ist Giauln^» r des L Baianius. Er erhält wegen sei-

ner Forderungen Deckung indem L. Baianius ein ihm gehöriges

Grundstück, den fundus BcUmuSy und einen Sklaven ISamens Midas

an den Sklaven des Z. THiu» mit Namen Dorna mancipirt üier-

>) Hier wird voe der Eviktion dos fusan Hinaes geredet, wibread der

Râvf deh nur auf d«s halbo Hana benig. Vgl. SitMBgfberftàle der Wiener

Akideaiie 1857 S. 646.
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diifdi erwirbt nicht der Sklave sondera durch ihn «ein HerrL Täüu

das EigeDthum an Grundstück und Sklaven. Die Veräusserung cha-

rakterisirt sich durch zwei Umstände. Erstens durch den Preis, den

einen Sesleri, ein hlofs nonunelies Aequivalent, welches den Kauf als

materielle Unterlage der Eigenthurasäbertragung verneint Sodann

durch di»; Bezeiclinunj^ (irs Kiiipfangs als eint-s manctpio accipere

fiduciae und durch das dai auf folgende jpar/Mm conireniuin,.

Hierin ollenhart sich der dem Geschält zu Grunde liegende posi-

tive Zweck.

Da die Veiäusserung zur Deckung von Schulden dient und nicht

an Zahlungâstatt geschieht, so darf sie den Empfänger nicht mit der

Verptlichtung zu einem ernsthaften Kaufpreis belasten: er ûinde sonst

in der Sache keine Deckung für seine Forderung^ sondern nichts als

das Aeifuivalent seiner neuen Aufwendung.

Soweit ist Alles in Ordnung. Um so unerhörter ist was die Ur-

kunde über die bei der Mancipation thitigen Personen sn sagen

scheint, dass nämlich Verkäufer und Waagehatter, wo nicht beide

und der miitsMiM» zosammenfiillen {mmeifio aeeepit ab L. Baiamo

Ubri pendle] anle8t\aîo\ Z. 4). Dies ist schlechterdings unannehmbar;

es Widers [nicht, ganz abgesehen von iki inneren lü Wahrscheinlich-

keit, Ou' llen, u. a. dem Bericht des Cains I 119.

Wie der SclH'eiber zu jener Monstrosität gekommen und wie sie

zu verhessern sei ist eine Frage die mehrere Lfösungen zulässt. Ich

vermathc in jenem Fehler eine Spur der Abhängigkeit des Concipien-

ten von dem benutzten Schema. Hier fand sich vennuthlich nor der

Hinweis auf libr^êiu und amtHaiM, Statt nun die wenn nicht ausser-

Beb so doch begrifismälsig vorhandene Lücke aussufüllen d. h. die

Namen des Uhr^em und des anintaHu einzufügen oder doch die

Lücke erkennbar hervortreten zu lassen liess entweder (und dies ist

das Wahrscheinlichere) schon der Goncipient des Entwurfes oder der

Verfasser der Reinschrift die Löcke einfach verschwinden.

Andere Bedenken betreffen die (iegenstäiule der vorliegenden

Mancipation. Von anderem abgesehen fragt man : war das < .i undsiiick

fundus IlaiicuSt oder falls es entsprechend dem Fundort m der l^ru-

1) Der 9. f. Veiiiaf nummo amo reis sls Midier iat dne blofse Negation, es

isl der Seheinkanf ia GegeoMti des wirUiehen Ktvlkeichiftes; der i»esitive

Zweck des Geediftes kann sdir v«raekiedea seiet Sehenkiin;, Bstriektiui^

^eines LegeteS) fideeiariiehe VerSeasenn; in ikree verseUedeaee Gestidtee.
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viBz lag, wofc«r kommt seine tligonschafl als reg mmeipif Die hi-

srhrift gehört, wenn überhaupt nicht blol'ses Schema, in eine Statit mît

Italischem Recht. Denn nur unter dieser Vorau&setzuug war die Man-

dpatiüo von rechUichcr Wirkung.

11. Sehr eigenthùmlioà ist die Begrenzung der durch die Mu-
ciarische Mandpation lu sieheniden Fordenuigeii. Vorerst fehlt

schdiibar der GlSobiger, genannt wird nur àet Schuldner: wahr-

scbeinlich sprang der Schreiber vom ersten £. {Titm$) auf das sweite

Ober (L ßt^tmiü) und Hess desshalh den I. TViims als Geber des Dar-

lehns 11. 8. w. fort, so dass zu ergänzen ist: quam pecuniam L. [TUins

L.\ Batan[i\o de.du dederü u. s. w. Da nun die JNmnj-n der Parteien

nicht aus dem Schema stammen so weist jenes l)eber8|)ringen darauf

hin dass die Urkunde nur mittelbar auf ein Schema zurückgeht. Sie

ist wie es scheint von einem auf Grund des Schema verfassten feh-

krliaftea Entwurf fehlerhaft abgeschrieben

In objectiver Besiehung scheint es auf allgemeine Deckung wegen

aller dem Titius gegen L. Baianius zustehenden Forderungen abge-

»ehen. lndesi»en werden nur vier Kategorien genannt:

pecunia data,

pecunia crédita,

eadilicfa:

Verbdigung des Titius für den Baianius, d* h. der aus der Ver-

bOrgung fol^nde Anspruch gegen den Hauptschuldner auf Entlastung

(vor allem durch Bezahlung des Gläubigers) oder auf Erstattung der

etwa vom Bürgen aus der Bürgschaft ^geleisteten Zahlungen.

Die drei ersten Kategorien, das dm um creditum eorpeyisum fafum

erinnern sofort an die bekannte Stelle aus (lieeros Ut ile pro lioscio

cMi. 5, 13; adnumeratse sese negat {pecunia data), expensum tulis»6

utfR (HeU . . . rdiqimm etl «1 uipnkuum §b este Heat; praeurea enim^

fmwuidmeâim eerkm peemnum petere poMtit non reperh.

Ob und in wie weit die drei Ciceronischen Fälle, das adnumera-

Mm eaßpenmm hthm tUpviaiim in der pscimta data crédita eoh

pens\a) lata der lii>cliiilt wiederkehren, womit zugleich die Identi-

ticirung der pecmia crédita mit dem stipulatnm zusammenhängt,

kann hier unerörlerl bleiben. Dagegen werden zwei Bemerkungen

erlaubt sein. Zunächst dass die in der laschriit erwähnten Schulden

*) So m«is «af Z. 3 das ßdi vor fidudae weg&Uon.
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kdoeswegB alle GeschSfUscfaulden oder vollends alle denkbare Schul-

den umfesaen, sondern nur derartige Scholdverbältmase» wie sie sich

in erster Linie ans dem Geldcredit ergeben

Sodaiin dass es drei civile Formen der Bürgschaft (der s. g. ad-

promism) giebt: sponsio ßäeprumissio /täeiussH) und dass die In-

sctirift zwar die erste und letzte, statt der fv(e promissio aber h\oh

ein neutrales pro (L Baianio) promiUere des L. Titius erwähnt (Z. 9).

Iii. Bei weitem am wichtigsten sind die Bestimmungen über das

Recht des EmpflDgers an den ihm mandpirten Sachen.

Die Sachen sollen so lange fiduda (richtiger pdudeie])^) sein

bis sämmtUche Schulden getilgt sind, sei es durch Bezahlung der pe-

cunia sei es durch Lösiiiii; der von L. Titius im Interesse des L. Baia-

niuö gelumdi rh-n fvfcfi. Der Text ist alh ui Veiiiiulheii narh an <ier

entsprechenden Stelle (Z. 10/11) durch Umstellung verderbt und so

zu lesen: *doiiee ea omnis pecunia persoluta fidesve L. Titi sohUa

Ubenaaqw eiser'}. Hierin liegt nicht etwa der Vorbehalt unmittel-

baren Ton selbst eintretenden Räckfalla des Eigenthums fur den Fall

und im Augenblick der Schuldentilgung, sondern wenn gleich viel-

leicht nur vorandeutend und weiter unten dureh ausdrückliche (mit

dem Schluss der Inschrift verlorene) Abrede ergänzt, der Vorbehalt

der aus dem Wesen <ler fidncia folgenden persönlichen Oblicj^enhei-

ten des Empfängers, vor Allem seiner eventuellen Pflicht zur Ke-

mandpation. Ihire Voraussetsung ist die erfolgte rechtzeitige Befrie-

digung. Wird sie Tersiumt so droht dem SchuldnerU Baianius end-

giltiger Verhist der mancipirten Geg^nständoi der Empfinger darf sie

*) Die Frage: «b pmumti m licr Insriaili im »»npreren oder ^citpn'ii Sinn

f^ebrancbt wird (L. 07 D \ . S. f»(i. Kl) uud wenn or.sterrs der Fall ist, wess-

haib nicht auch v*in den aus ßungschafleii eiitstatidenctt Haft-, resp. RegreKSver-

bindlichieiten nur die «iif,Goldscliiildeft bezi^Uchen allein geoaoot erden,

gehört aidit hierher.

^ DativUeli oder in Noainativ plar. Letxteres m lieh durclnos Hteitcfc

aod dem S|iradigebniaeli Cicero» wie der UtHiediea ivriaten eateprechend,

ertteres im vörliegenden Fell wnhracheinlieher wegen det ParaUettamiu n
den vorbetfelwAden ßdueiae etattaaec^n; vgl. Z. 10 nit Z. 3.

*) P^rmdmB lit besonders prlgnant lür dai AbstoHien der Sdiiild dordi

AnabecaUong, solvere beisst zweifellos zahlen, aber dieses nur eofem die Zab-

Inng als nonnali* I.Ösunp ^ilt: ursprünglich and der (!rnndidec narb steht das

L5seo selbst, das Befreien der ,fides aas ihren durch die SchoJd geknüpften fian-

deoy in erster Linie.
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veikaiifeD wann und wie er will, d. h. zu jedem Preis den blofsen

Nominabesterz nicht ausgenommen

Von den beiden Hauptabreden des Pfondfiducia filfar den Fall des

Verzuges auf Seiten des Sehuldners, der lex eommmoria (definitives

Verfiillen der Sachen an den Gläubiger) und dem paehm f>endüümis

(Recht des Verkaufs unter Anrechnung des Kauferlöses auf die

Schuld und Erstauuii^ des etwaigen Ueberschusses an den Schuld-

ner) ist in der vorliegenden Urkunde das parfnm venditioni^, dir nor-

malere und den Interessen beider l'heilf j rirtjhnalsig erilsprechendere

Abrede gewählt. Die näheren liedjngunpm 'sind von hohem juristi-

schen Interesse al)er hier nur in ihren äussersten Umrissen anzugel>en.

1. Der Verkauf geschieht, wie l)ereits bemerkt, im Fall verzö-

gerter Befriedigung ganz nach Wahl des Gläubigers L. Titius oder

seines Erben.

Es erheUt nichts weder über eine Frist noch über die Nothwen-

digkeit vorgängiger Denunciation.

2. Der Verkäufer darf nummo mo verkaufen und da dies in

Wahrheit kein Verkauf ist, so braucht er die Verbindlichkeiten des

Verkäufers nicht zu übernehmen, namentlich nicht röcksichtlich der

Ge\Niihi leistunii fur den Fall der Kviktioii d. ti. der seinem .,K,iiit'er'*

geschehenden hnt/iehunir der Sache durch einen Dritten auf Grund

l)esseren Rechtes. Juriaü^t h ausgedruckt: der Gläubiger braucht bei

Ausübung des Verkaut'srechles keine Verbindlichkeit als anctnr zu

übernehmen'). Darauf beziehen sich die Worte: ne»e satis secun-

dum mancipium darctneoeuimia verbü fuoêm t^er^a salts iificundum)

mia»e^mmy) (Z. 17).

^) [Z. 10 ist nicbtt verdorben; utD bom nur dep Geaitiv L. TUi sowohl

sa den entfernteren «la su den nickst vorbeigehenden Sal:!^!!^ stehen und er-

küren: donee §a amaU peeunia L. TiH stduta täienda^ esieC» ftduve p»tobUa

té. Tm des von L. Titins raf Grand der BUr^sehafk seznhlte Geld) nUäa
(niimlirh von Buianius) liberolmpte esset. Allerdings erwartet man ii» ersten

Glied Z(. Titio, im zweiten fides L. Tiiii persoltitn; aber greratle um beide sa

vercioifren, hat man den Genitiv und diese Stcllun;r p('>>ivhlt, ïli. M.].

') Die nlliremcinprp Frage iilier die Rechtsrei^olii rüoksiehtluh der llaf-

lunp oder iNiehth.iltuug des verkaufenden h^pothciiarisrheu lîiuubigers für Evik-

tion mass hier auf sich bcrnhcn.

*) So naeh Memuens Vennathang, welche dareh den ParalleUamos so

dem vorhergeheaden 'têomdum mmäpAtm^ (Z. 16) gefordert nnd, worauf

M. aoftnerfcsam machte, dnreh Lladenbrogs Note SSM^ MÜt mmidum mon-

e^pdwR (vgl. S. 300 der MonmaenscheB Auast^) gestfitst wird.
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Beachteiuwerth aber hier nicht zu erörtern ist dus die Urliunde

als für die Mancipation gebräuchlich Satisdatio und ausdrSckfiches

solennes Versprechen bezeugt.

d. Oer Verkauf geschieht oder kann doch geschehen peemua

praesenti d. h. gegen Baarzahlung. Woher die Anfiiahme dieser Ciau-

sel in das pactwn fiduHae f was geht sie das Verhäitniss zwischen

SchiildriiT uiul (iläulii^fT an? Ffip j»»tzt nur so viel. Der Verkauf

tier /hhiria ist im Gruude wie aller PfaiiHvcrkauf eine Art von Privat-

exekution; (1er (jläuhiger sucht bei dem Käufer die liefriedif^ung

welche sein Schuldner ihm nicht rechtzeitig gewährt. Diese Befriedi-

gong besteht ordentlicher Weise in der Zahlung nicht in der Gewäh-

rung eines neuen Schuld versjtrechens. Daher zunächst das (zuweilen

bezweifelte) Recht des Gläubigers lieber wohlfeil gegen baar als

theuer auf Credit zu Yerkanfen*). Ist dieses Recht sogleich als

Pflicht gemeint?

Dies ist nicht ohne Weiteres zu verneinend Denn bei der Hypo-

thek erlischt die Sdiuld nicht im Augenblick des V^kauCs, d. h. nicht

auf Höhe des versprochenen sondern des wirklich geleisteten Kauf-

preises, der (jiaubij^er credilirt also zugleich auf Gefahr des Schuld-

ners

Kür die Fidiieia kommt in Betracht die Analogie des rianisi hen

Admiiiistrntivverfalireiis. Aach dem Aekt i -fsi^tz von 643 d. St, (Z. 71)

verkauft der Staat zunächst auf Credit, kumoit es in Folge säumigen

Verhaltens des Käufers zu nochmaligem Feilbieten so geschieht dieser

zweite Verkauf nicht auf Credit sondern feetmia pntmiui.

Ich breche hiermit ab. Der Erörterung werth und bedörfüg

sind noch gar manche Punkte, z. B.

1. Die Nennung der Grundstücksnaobbam, der aifmut bei der

Mancipation (Z. 4/ 5 vgl. einstweilen L. 12 D. fin. reg. X 1).

2. Die Redaction des factum pdueia», weniger noch in dem was

es enthält als in dem was es vermissen lässl, d. h. vor Allem die aus-

drückliche Abrede der eventuellen IMlicht zur Bemancipation.

Diese Frape bctrillt die WdUliiiidigkeit der Urkunde und den

Umfang dessen, was von ihr verloren ist. Sie lässt sich ohne näheres

*) Deroborp Pfudrecht II S. 146.

^ Sp aU Regel, vorbehaltlich der Haftosg des GlMobigerB fSr aehnidhtftee

Versehen, feroer im Falle sellwtibidiger Oisposjtion über die Kavfgeldforderaag

durch Novation u. dgl.
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Einpphpij auf «Ins Wesen «les paciuui (iihiriae und seings Verhält-

nisses ZUT Mancipation nicht erörlern uuil m\m tlaher an dieser Stelle

oäen bleiben

^ S«lbstvcrstHi)dlic^ ist nur dan HiUBtttelbar an d«ii SoMiiH der iDSchriflt

dM Wart *di^koR^ ansnrelkea ist.

Berlin UElISHlCll DEGEMOLB.



MISGËLLËN.

UEROLDSTAB VON TUÜAIL

Zu den beiden bronzenen Caducei mit Âufschriften, die bisjeizt

hek iiiiii sind, dem bei Tarent gefundenen mit der messapiscben Auf-

schrift BAATOIHI KAAATORA^ BAAETOIHI (meine uulerital. Dial.

S. 64 Tai. 5) nnri dem bei Gnathia (Fasano) gefundenen mit der

griecbiscben TNAOlNfîN (Minervini Bull. deU^ Inst. 1B45, 44), kommt
ein dritter in der gleicben Gegend, bei Brindisi nehmiicb bei Gelegen-

heit des Eisenbahnbaas zum Vorschein gekommener hinsa, den ich im

J. 1867 in Venedig im Besits des Hm. Andrea Dondi*Orologio sah.

Die Bronze selbst, so wie die Ton Rost stark bededite und nicht

leicht zu lesende — meines Wissens von mir zuerst entzifferte —
Inschrift sind unzweifelhaft echt. Die letztere lautet in zwei Zeilen :

AAMOCION OOYPIAN
W0W1WEAWER^V\0IW0MAA

das ist ôuftéaw Bov^iwv und êafi/ôtrui» Bf^s^Swlvaif, Der Spfache

nach ist die zweite Aufschrift allem Anschein nach nicht minder grie-

cbisch als die erste ; aber die Schrift ist vermuthlich doch die einhei-

mische messapische, wenigstens nach drr vSchr( ibung des ç und des

langen o zu nrtheilrn. Seltsam ist das graptii^i he Znsammeufallen

von }' und a; iiidess habe ich keinen Unterschied aufzuünden ver-

mocht, obwohl ich auf die Schwierigkeit dem Monument selbst gegen-

über aufinerksam ward. — Die Deutung und Beziehung dieser In-

schriften bleibt billig denjenigen yorbebalten, m deren Kreis diese

Denkmäler &llen; idi bemerke nur, dass audi auf dem. ersten Gi-

duoeus sehr wohl der Name der messapnchen Stadt Baietinm oder

\dl<Miuiiâ
i

f s |:ipbt Münzen derselben mit den rückläufigen Auf-

schriften BAA^(^A^ und FAAE0A^, s. Bull. ISap. N. S. 7, 17^ 6am-
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bon monn. anc. de Fltalie mérid. p. lOÜ) vorkommen kann und

die Uebenetniiig *Bkttii8, Herold {abator} von Balethim' lieniUch

nahe liegL Ob der ôeae Gaduceiu mit dem Namen von iwei Ge-

meiiiden mît den immer noch so riifhselluiften sogenannten Conf!5de-

nitioiinnânsen in Verbindong lu bringen ist, winl boflcntlich die

weitere Fuiüchuiij^ aulzuklären im Stande sein,

m HOHNSEN.

GRIECHISCHE GEWICHTE.

Herr k» S. Murray, Assistent bei der Abtbeilung der griecbiscben

und römischen Antiken im britischen Museum , fand daselbst neuer-

dings eine Reihe von Bleigewichten , welche das Museum bereits im

.1. 1850 von einen Hrn. Martin Rey in Lyon erworben hat. Sie sind,

nach des früheren Besitzers Angabe, auf einem Kirchhof dieser Stadt,

mit Namen Loyasse, gefunden worden. Es waren ursprünglich neun

Stücke, das dritte fehlt jetzt. Hr. Murray beschreibt sie, wie folgt:

Tkejf 00 htkng lo Ile some ter and had been i«sed by one man; some

haoé Ifttf a Utile mor$ ihm orfters, but on the whole Üiey are in good

eonHHen. Nach seiner Wagimg in französischen Grammen thetlt er

auch die des früheren Besitzers in Grains mit:

1. 1

Gramme (Grains)

1.17 18

2. II 2.33 36

3. tl

II

4.40 68

"
x

5.70 88

5. IM
III

6.67 103

6. III

III

7,77 120

7. Hl
II

III

8.41 130

8. Hl
III

III

10.36 IGO

9. IUI
II

Uli

11.20 174
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Herr Murray hat dieselben inzwischen nebst einer Anzahl ande-

rer griechischer Gewichte im Numismatic chronicle von IbÜS uebàt

eioigeu von mr ihm mitgetheilten Bemerkungen drucken lassen.

Um die von Hm.Munay mitgetheiltenGewichte rkbtig aufzufassen,

jflt zunächst die Frage in beantworten, ob die Reihe insoweit vollstän-

dig ist, dass nur das Dreistück fehlt, also wie das mit einem Strich be-

zeichnete als die kleine, so das mit zehn Strichen bezeichnete als die

grofse Einheit der Reihe aufzufassen ist. Diese Frage ist indess wohl

ohne Zweifel zu bejahen, da <'s ein sidtsamer Zufall sein würde, wmn
von dieaer Iiis auf d^is Di iistuck m sich g^^schlossenen Ileihe gerade die

höchsten iNominale sich verloren haben soUteu und ferner das letzte

Stück in jeder Beziehung passend als grofse Einheit gefasst wird :

denn die décimale Theilung, die dann für dieses System bestand, ist

dem Alterthum ebenso wohlbekannt, wie das Gewicht Ton etwa

11.5 Gr. als grosse Einheit*). Bekanntlich ist dies im Allgemeinen

das Gewicht des babylonischen Silber- oder des âginâischen Staters,

das dann in den mannichfaltigsten Modilicationen im Osten und

Westen der Wägung und Prägung zu Grunde gelegt worden ist^). —
Darf man dies als feststehend betrachten, so liegt uns in diesem

Fund ein aus dem babylonischen Silberâtùck abgeleiteter Stater mit

dedmaler Theilung vor; und wie neu und merkwürdig eine der-

artige Beobachtung sein würde, bedarf für die Runden keiner Aus-

einandersetzung. Aber so auffallend dieses System ist, so feUt es

Genu listt du betksichtigta Gewieht au deo vorliegendeD Bkistückeo

sieh natürlich nicht butiuien; doch wird, da Inuner von den tshwenteo

StQeken anszngehen aad Uebevfewiditi namentlich in den hSheren NoMinalcn,

nicht wohl anznnehnea Ist, wahncheinlich die Adhe afiprozimativ dahin m
rectiieimieia:

Brandis Münzwcscn Vorderasiens S. llOfg. sucht den Ursprung dw
ü^iDÜischen SUten«« in einer Liusctzuag des gleichzi-iligfii Goldstücks iu dcu

eoUprechonden Silberwerth. So geru ich im Ucbrigen mich den Aiuichteo die-

act heunncmn iiad aiuiditigen Ponchen aucUicu«, hat doA diuc Vchn-
ihmg Bcinca Brachtcns geringe Wahrscheinlichkeit, wie denn nach die Annah-

men f woraaf diese Hypothese mhl» dass du Goldstodc guetxUch 2Z% ßS Legi-

rnng entballen hnbe nnd diese Legimng bei der legalen Werihbestiunng ah-

gcrechnet worden sei, aabewiesen and bedeahlich sind.

2

4

5

1.15

2.30

3.45]

é.tiO

5.75

6— 6.90

7— 8.05

8« 9.20

9= 10.35

10 = 11.50
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doch nicht an anderweitigei- Anlehnung, auf die auch Hr« Murray

selbst fldioD mit vollem Recht hingewiesen hat. In meinem rAmi-

sehen Mânswesen^) habe ich eine Gruppe syrakusanischer imd sùd-

italischer Gold- und SilbermOnzen zusammengestellt, welche aus-

gehen Ton den fitesten syvakusanischen Goldmünzen von 1.17 und

0.53 Gr. luaxiiiiai und an die sich .s]>ât<T v'm in (johl uinl Silber zieui-

lirh bäulig begegnendes Stück ansciiliesst von 5 71 Gr. inaximaK

\%elt:hes offenbar das fünffache von dem zuei'st genaimlen ist. Da die

von Urn. Murray aufgefundenen Gewichte sowohl in der Einheit wie

im System genau übereinstimmen, auch die Abstammung der Ge-

wichte aus dem südlichen Frankreich dafür spricht sie mit den

Systemen des westlichen Mittelmeeigebiets In Verbindung zu brin-

gen» so wird durch diesen Fund die Herleitung und Einordnung

dieser wichtigen Münzgrappe festgestellt. Sie ist nicht sehr alt; die

meisten syrakiisanischeu Münzen dieser Art gehören in di«' Kpoche

von Agalliukles bis auf Hier(>nymos; zu Grunde lie^t also ohne Zwei-

fel der äginäische Fuss in ziemlich leichler Ausbringung, so dass er

statt auf 12.5 sich im empirischen Maximum auf 11.6 stellt, und mit

der in Unteritalien auch sonst gewôhnUchen Substituirung des Ualb-

stöckes als grOfsten Nominals an die Stelle des Statars. Aber statt der

gewöhnliehen Zwölfielung finden wir die grofi^ Einheit nach sicUi-

lischer Weise gezehntelt, die halbe also gefûnflelt oder, was dasselbe

ist, nicht in Obolen getheilt, sondern in Litren. £s kann nicht die

Absicht dieser Notiz sj'in diese Thatsache in ihren «^esrhirhtlichen

Zusammenhang emzureihen; aber sie verdient mitgetheilt und bei

weiterer Forschung im Auge behalten zu werden.

^ S.93fs. Ebea da sind Silbermäozen von 3.57 (Akragas)— 3.28 (Blifl-

fion); von 2.5 (Brettier); von 1.18 (Rhegion) und 1.17 (Akragas) nachgewiesen,

dtte wahrscheinlich als Dreier, Zweier und Einer <lic•^p^ Fulses /u fassen siud.

Dagegen schfinen die syrakaaanischen Golilstücke mit dem Artciniskopf \oti

7.11 uQd die mit der Leier von 1.87 Gr. nicht bieUör za p<*liö"ren, und mwh der

\'erüuch dietie Pra|;ung aus der Uebertragung des Silber^tückü iu Liuidwei'tti

atizuieiten iat, wie sich jetzt zeigt, verfehlL

m M.
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TABËLLÂË TiCINËNSËS.

I. Tabfüa aenea obloii^a non iia magnn, sfd satis crassa, fora-

rninibus desliluta iieque ita farla ut appenihTotur: n'p. ml S. Geiu-sii

pru|ie Papiam iu aquae ductu et a. 1855 iliala iu museum imiver-

sitatis Papiensis.

OBSCVRA FATl QVAEItELLA OBVM PRABSIDIO U
NIETVR ESTO CVM CAVT • TV • PLAC tOVEM • Vmißr

VAM VALETVDINEM QVO • F • MYRTE • B MYXAS I

LAVR - F • NALEO • F • V • VSQVE QVO FIAT • MELIVS

AqVAM • F • M • V • D • XI • STORACIS • B • F • L • PORTA

DescripBi.

IL Tabella aenea praeoedenti simillima, sed de cuius origioe

non constat; Ülata ante a. 185t in museum uniTersitatis Papieosis.

OBSCVRA 1N1VRIA VSV MBA MEDtCiNA LE

NIETVR • CVR • ET • hIa • ESCVLAPIV - BONAM VA

sie LETVDINEM • MARTEN! • O • F • SALIVNCVLAM

VETTONICAM ANETVM • IN • AQVA • F M F • V • D

X IS • O • LAVR • B • MYRTAM • SICC • VIOLE • BAD

IN OUO*B«VTfiR«SOLIS*GRA>P*UGATV PORTA

Descripsi.

Onae inU'lIr^unlur, liacc foro sunt. Incipit commendatio medi-

rnmcnti: obscina [ad qitaerella deum praesidio l{e]nietur vel obscnr^i

iniuria hsu mea me^cina (pro usu meae mediciuae) Unietur, Sei(Ui-

tur ÎDTOcatio cumpraefatione: e$to cumcaut{ùme) vel ciir(ato)y quam-

quam cautionis corandique vocabula ita usurpaii aliunde confinnare

non possum. Deinde: tu(m) pMfl) lovem Mie(r]oam VaktudiMm

yei fia BieMlapiu{m) Bimam VàUtmdmm MarUm, Numina haec

sunt mere Romana, quilrascnm Aesculapium quoque merito oense-

bimiLs; iiolabilis est Nalotudo vel Bona Valetudo pro Hyt;i<M sollcnini

in inscriptionibus Aesnilapiî socin, item Mars plane i.al<niianus. lu

fine adscriptum est, quouiodu utenduni sit medicina. scilicet in altera

tabula u{tere) uiqm gtto fiai melim, caute sane, et post alia i(i$atm)
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folrta. In ahm «ter(e) toHi gra quae non expedk», et U§aivi(m)

forUL At liaereo in remediis, quae proponuntnr in altera praeacriptia

veii^is quo f{acto) , ia altera notia ehudem aententbe optmur, aed

comipfia o • f; quamquam apparet proferri ea modo secnndo

casu, modo ijuarlo et pleraque ipsa facile intelleguntui ; saliunciila,

Yettotika, anetmn, laums, mi/rta sicca (sie eniiii iuqui huic homiiii

placuit), viola ha(i{ia)y myxae, sturaj-. Nota b quae sequitur post

laurum myrtum storacem num significet bonus m I (|uu alid modo acci-

pieDda sit, non liquet; minus etiam video, quid io^it in üttera singu-

lar! /'passim repetita praesertim in ordimbua vocabulorum Iiis plane

obacoria m aqua f, m. f,V,d. X iso vel aquam f. m, V, d. Xi, qui-

bua adde in olbo e alterina tabellae eomparandum fortaase oim ahe-

riiia aympfegmate hoc f • naleo • f comipto ni Mor culpa eiua qui

baec in aere IncidJt. Menaurae ponderisve certae notae, qnaa aane ex-

pectea» non apparent, niai quod n. 3 extr. tabellae alteriua notae si

leete se llabent, aignifieant aeitantem.

m M.

ÏEMPLA DOMUS Vîa INSULAE PLATEAE ANGIPORTUS.

In der berühmten Pariser Handschrift (Lat. 7651 saec VlU),

die die lateinisch-griechischen unter dem Namen des Phiioxenua ge-

henden Gloaaen bewahrt hat, findet sich hinter diesen ?on dersel-

ben Hand geschrieben f. 218. 219 eine nicht alphabetisch geord-

nete Gtoflsenieihe seltnerer lateiniacfaer Wörter, ronugsweise grie-

chiscber Lehnwfirtor, mit kurzen ErfcUlrungen. Daaa die kleine Ar-

beit nicht aus spätrOmiadier Zeit iat, sondern frSnkisdien Ursprungs,

zeigt nicht blofs das mehr als bescheidene Mafs von Kunde des Grie-

chischen, das der Verfasser entwickelt, sondern geiatlczu (.lossen

wie Trayeiafus bestia quem elcum imumm und Sandix herba apta

tincturae, quam vul(fus waratttia (vgl. Ducange unter waranchiat franz.

garance) vocant. Vollständigen Abdrucks dürfte das Stück nicht

Werth sein, am wenigsten des Abdrucks an dieser Stelle; Aufmerk-

samkeit aber verdient die folgende Notis:

Urbt omnis dmdüvr m tex parles, id etl iempla domot vim
imndM plaiêa9 ei en^f^forhu. Templa nmt Uca dnt taeraia*

Jham fuliHtü OMMfeia^ U m theatra an^Mlkeaira tM bal-

BtniMi nX. 80
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neae sftw Urnm nimphela (bo) aUinae fktrina fffpoiromi et

reliquat Viä smU fublim eoMtrueHmifii mmuiciHim. /mnIm
qui inier ffko$ iwU hnrti, JHalêOê trioê laloê a paria Ht porfom.

Ànyi^ordis I ^'eäiulert in anyiporlas) viae anijusiaF ùiiei' mino-

res vicos, quae txitum ad muros aui nuUuyi am aiu^wuum

habent.

wozu noch die folgende Glosse gestellt werden kann

hEPTiZONION seplm »mm, diehm Latmê i^^iùmium^ do-

mm ceenacuiartm septm.

Diese Angaben, deren Quelle ich nadizuweiaen nicht im Stande

bin, ferdienen Prflfung. Sie zeigen einestheils eine gewisse anschau-

liche Kuüde und eigenthümlichc Bezeichnung der beschriebenen (Ge-

genstände , an(b?rprsoits deutliche Beziehungen zu den Regiouaneru,

die in jeder Region die Zahl der vici, maulae, domus verzeichnen.

iUB wäre möglich, dass irgend eine spät römische vielleiclit an diese

sich anschliessende Notiz hier zu Grunde liegt, die ebenso gut in

einer solchen Arbeit sich erhalten haben kann wie manches Aehnliche

In den gleichseitigen Yiigü- und Horazoommentaren.

TH. M.

ZU LIVIÜS.

fn ehier Kölner Handschrift (H^ der KrOgerschen Ausgabe) der

Instilutiunes Justiniaus aus dem 12. Jahrhundert Imdel sich zu 2, 1,

34 folgend* (i!<»^be:

Protuyenes Atheniemis fuit^ Livius (so) ab urbe condita

UstantBy qmpemimium düigebat ApelUm [iusta AtheuM stans

am Rande ?on erster (?) Hand]. Apdli$ mnim sali» AkxwÊéri

fadêbtu pjcMram.

Die Notiz beruht auf Plinius h. n. 35, 10, 8t. 85, und die Ver-

wechselung seines Namens mit dem des Livius ist nicht ungewöhn^

lieh; aofftülend aber die Bezeichnung der Annalen desselben mit dem
richtigen Titel.

TH. M.

Digitized by Google



NOCHMALS DIE TRIBUNICISCBE GEWALT DES NERO.

(Hermes 2, 48 ff. 56 ff.)

Id dem 2. Bande dieser Zeitschrift spricht Henien „Eine neue

Anraltafel'* S. 48, de Rossi folgend, die Ansicht au», der Senat habe

Nero bei seinem Refnoningsantritt nicht alle deunlit ri auf einmal

üliertragen, \i( lint'hr ihm uameDtlitli liie iribn/iin'a putfstas erst unter

dem 4. December 54, also zwei Monate nach seinem Autritte decretirt. •

Das linwahrscheinHohe dieser Annahme hat Mummsen „Bemerkungen

lur neaen Anrahafel*' ebend. S. 56ff. in der Hauptsache bereits daige-

thaiL Diese etwas Terspitete Nachlese mftchte einige nicht unwichtige

Ehixelheiten der Henzenschen Ansicht widerlegen. Die mit dem Re«-

gierungsantritt nicht gteiehieitige Annahme der verschiedenen Ge-

walten, insbesondere der tribunicischen, heisst es S. 48, war damals

das Ilerköniniliche. Zum lieweise für diese, hinsichtlich des .da-

mals" etwas allgemein gehaltene Behauptung wird angeführt,

Alexander Severus noch erJieane es als eine exceptionelle Gunst des

Senates, dass ihm dieser an Einem Tage den Augustustite), die tri-

bunidsdie Gewalt und das prooonsularlsche Imperium verlieh.

Mommsen hat auf die geringe Beweiskraft dieser Stelle S. 58 hinge-

wiesen; er hätte dieselbe noch mehr beschrftnicèn und sagen dtSrfen,

dass — immer die Wahrheit der Erzählung vorausgesetzt — sie nur

vom impermm proconsulare gelten kann; für di» ülirigen drei Attri-

bute lasst sich die Unrichtigkeit aus Tacilus sicher nachweisen.

Hist. 1« 47 heisst es vom Regierungsantritte Otho's: vocat tem-

fmn praetw wrbmuM— âecemthir Oihorni tr^umda pùUtU» er nowim

Àmgiuii SI omiMS prâidjnwi Aonorss. Letstere Hessen sich zwar mit

Hülfe der MOnien imd Inschriften mit liemlicfaer Sicherheit bestim-

men; doch genügt für diesen Zweck die weitere AutoritStdes Taci-

tus. Rist. 2, 55 lesen wir von Titellius Ernennung: Ai tenatu cuneta

longü aliorum prinripufiliHfi rompostla sialim decemu7itur. Dieser

allgemein gehaltene Ausdruck lindet eine theilweise nähere ßesfini-

mung in C. 62: Vitellius praemisä iu urbem edictum çuo vocabulum

Aäguiti differretj Caesaris nau redparetj cum ä$p<UetUUe nihil detra-

Aersr, und in C. 91 fMod moisimum pimiipeatim udqiliis YMIiiu dè

MsräKemiff fMi€U ^iidiliMi äetimim Kakndas inpiisms tdüBuut,

Aus der ersten Stelle erhellt zweierlei: einmal dass, nach dem Aus-

steriiesi der JaUer« shäk untw den gewöhnlich beschlossenen Attribu-

Digitized by Google



306 MISCELLEN

ten Aug, und Cäis* befanden, dann aber, daas zugletdi mit diesen

auch andere AttrSmte decretirt wurden, die eine pomuu Teiliehen.

Dass dieses hanptsächlich die irib. poi, war, hat Monunsen S. 56 dar-

gethan; dass auch Tacitus an sie gedacht hat, steht nach seiner An-

sicht über dieselbe ausser Zweifel (ann. 3, 5G). Ein weiterer Um-
stand »'iliebt die Sacht' über alles liedeiikm. Es ist vollständig un-

denkbar, dass der Senat dem Sieger Vitellius weniger zuerkannt hätte

als dem nun liesiegten Otho zu seiner Zeit Aber auch das Ober*

prlesterthum muss Vitellius mit den anderen Attributen erhalten iia-

ben, da derselbe gleich nach seinem Einzug in die Stadt kraft dessel-

ben edicirt, ohne dass von einem derartigen Beschlüsse die Rede ist

und auch sein kann. Uebrigens fbden die Worte euneta Imgit

,

.

.

compusüa slaliin dec. durch Dio 53, IS ihi'*- Krklaruiig, wit- ja (Ih-sps

Verhältniss für Caesar und Augustus tïii aile Attribute, für Tiheriu>

wenigstens für das Oberpriesterthuni und den verschmähten Titel

Pater patriae seine Geltung hat. Aehniich wie von Vitellius heisst es

von Vespasian hist 4, 3: of Rmae ienatut emOa priM^^üm solùa

Vupasimo decenttt Und dieses Verfahren findet eine Analogie in

der Handlungsweise der Soldaten bei der Erhebung dieses Kaisers

hist 2, 20: imperatorem müvimom. Twn eeteri adeurrere, Caemrm
et AttgmtniH el omnia principatus vocahnla cumulare. Dieselben

hätten wohl kaum an ein solches — doch wohl i^anz improvisirtes^
Vorgehen denken können, hätten sie nicht in (i«'ni otliciellen Gebrauch

Vorbild und Anhalt gehabt. Ich denke durch das Gesagte zur Geuiige

dargethan zu haben, dass die Annahme einer gleichzeitigen Uehertn-

gung der Attribute Imperator, Cauar^ iu^., Awft/l Maas., TtUmMa
Fotnta» beim Regierungsantritt f8r die Zeit unmittelbar nach dem

Aussterben der Julier durch die zeitgenOssiscfae Geschichtschreibiing

nicht ausgeschlossen wird.

Was nun speciell die Regienmgsübernahme des Nero betrifft, so

lehrt uns Suet, 8 jam vespert discessii ex immenm qiab^s n<{niinnhi-

balur hoHoribus tantum patn's patriae nomine recusato propter atia-

tem, da^H unter den ihm decretirten Titeln auch der eines |Miter|}a(nVie

sich befand. Für die übrigen honores ist allerdings nichto genaueres

angegeben; wir können aber aus Tacitus bestimmen, dass wenigstens

einige Gewalten sofort flberlragea worden sein müssen. Ann. 13, 4

fordert der neue Kaiser ffir sich die Heere und die kaiseriidien Pro-

vinzen, ann. 5, 7 trifft er die Anordnungen für den armenischen Krieg,

ordnet Aushebungen an und netzt Könige ein. Diese Handlungen,
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unmittelhar nach dem Regierungsanü itt, îietzen jedenfalli; den B»'sitz

des Imperatoiiil« und der proconsularischen fipwalt voraus. Als der

Senat von der ihm C. 4 eingeräumten Betugniss Gebrauch macht

ami einige der Kaiserin -Mitregentin unangenehme Beschlüsse fasst,

80 Teriangt sie von ihrem Sohne dagegen einzuschreiten. AberpoA^

9bthmen\ wozu bitte Tacitus diesen Erfolg ausdrücklich erwähnt,

wenn Nero die Beftigniss nicht gehabt hätte, diese Besdilflsse in ver-

eHcfai, d. h. doch wohl die irfft. p9L9 Einen weiteren BescUuas des

Senates, der sicher vor den 4. December fallt fann. 13, tO), lâsst

Nero nicht zum Vollzuge gelangen, formcii docii mit keinem amleni

Rvcble als dem der trib. pol., materiell auch als Oherpriester. Noch

verdient der Ausdruck des Sueton immeiisi lionores eine kurze Be-

tnchtung. 0ass derselbe nur relativ gesetzt sein kann, ist klar; un-

gewifls ist nur, ob die Beziehung vor- oder rückwärts zu nehmen ist«

Im enteren Fall wilrden die Aonorei den Hafsstab abgeben, welche

den folgenden Kaisem Übertragen wurden, und Nero hätte also mehr

erhalten als z. B. Otho, für den die trib. pot, das nomtn Augnsh' et omnes

prindpmn homres fe^^tstehen. Im zweiten Falle, der mir wahrschein-

licher ist, wird das Verfahren bei der Ernennung Nero's im Vergleich

zu den honores seiner Vorgänger mit jenem Prädicate bezeichnet.

Dieses wäre sachlich richtig, denn ohne Zweifel wurden dem neuen

Kaiser nicht nur die Befugnisse, welche seine Vorgänger nach und

erhalten hatten, zusammen übertragen, wie wir dies wenigstens theil-

weise aus der fa» de imp, Vespas, wissen, sondern auch die Attribute,

die sie geführt; und gerade diese Bevorzugung mnsst« bei dem jun-

gen Nero um so auffallender erscheinen, als ja erst (Claudius nur

jtlhü.iliücii Horb solche erhallen halle, die weder Til)erius und Clau-

dius, noch selbst Augustus gleich beim liegieriiiigsaatritt besessen

hatten. Hätte aber Nero nicht durch Einen Act alle Atti'ibute erhal-

len, so hätten wir bei unserer genauen Kenntniss der ersten elf Jähre

dieser Regierung ganz sicher eme Notiz über ein derartiges Verhält-

lâKf beziehungsweise einen oder mehrerer Acte, erhalten. Dies ist

jedoch mrgeods der FaU, während doch Nero von Anfang an den Be-

sitz aller Gewalten in Regierungshandlungen documentirt.

Es erübrigt nun noch, einige Worte über den Ausdruck des Ta-

citus ann. 12, 69 sentnttiam mih'fnm secuta patrum consnifa zu sagen.

Nach Uenzen ,.soll dadurch vielleicht angedeutet werden, dass der

Senat nicht rlurch ein einziges Décret . sondern durch mehrere Be-

schhisse die Wahl anerkannt habe.** Ich glaube das nicht. Der Zu-
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sunmenbang IM nur an Senatssdilâsaa denken, die unmittelbar

nadi der Wahl der Soldaten erfolgten. Denn nadi der knnen Notix

nee dHbilaiwn ett apud frmanmae^ ivodnreh dJesç formelle Anertten-

auiigsfra^'o bei dieser Gelegenheit ein fur allemal abgemacht wf-nien

soll, werden sofort die fibri^i n Hi si hlüsse des Senats an diesem

Tage erwähnt, was ganz gut mit den \\ orten Suetoos (8) jam vtsperi

diicessü stimmt. Was unter solchen Verhältnissen die getrennte

Uebertragong der einzelnen Attribute fur eine Bedeutung haben sollte,

vermag ich nicht einsusehen. Denn man kann nicht einmal an eine

beabsichtigte Schmähung der Regierung durch ein solches Terfohren

denken, ganz abgesehen davon dass Agrippina, die denn doch damals

noch die Zügel in Händen hatte, eine solche Absicht niemals hätte

aufkommen, geschweige denn gar ausfuhren lassen. Her riiiral iï.1

allerdings auffallend, uu(i ich glaube nicht, dass die iiinweisung auf

die Bezeichnung derselben Beschlüsse durch senatu» auclmtoi C 4

genügt. Der Plural wird vielmehr als solcher su fSMSen und auf zwei Se-

natsflchlûsse in denelben Angelegenheit zu beziehen sein. In der Ux
de imp. Veepae, wird der neue Kaiser bereits /mjMr. Caei, Ämg. ge-

nannt; und die Dispensation von bestimmten Gesetzen lisst auch an

den Besitz der trib, pot, und des proc. imp. denken (Mommsen Res gest.

Divi Aug. S. 101). Nun ist es durchaus unwahrscheinlich, dass diese Ibe

lex oder dasselbe SC. die Ueberlragung der einzelnen Kai.*.eraliribute

und die l ormuhrung der Befugnisse des neuen hnperiums enthielt.

Vielmehr werden bei dem jeweiligen Regierungsantritt zwei Senats-

schlAsBe gefofist worden sein. Der erste übertrug dem Kaiser die Ae-

n»n$ (Titel und Gewalten); der zweite enthielt in genauer und jeweils

wohl verschiedener Formultrung die Befügnisse, welche das durch

ihn zu Ah^tra^de Imperium, das Resultat aller Gewalten und Titel,

verlieh. Nun wird zwar nirgends die h.r de imp. AV/o/a.s erwähn

i

aber der Wortlaut lässt bei ülho, Vitellius, Vespasian ebenso w^-ing

auf eine solche schliessen. Es steht somit, wie ich plaube, nichts im

We^e, auch schon für die Neronische Periode (Vw Krlassung einer

solchen anzunehmen und auf diese Weise den Flural in der oben-

angeführten Steile zu erkllren.

Wertheim. H. SCHILLER.
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4y 7 ^çâ ye XQ^ neqifiivaiy xlrjaiVj xai to et ei Tr^ozi"

fiàr ui.âafiov ; Ich vermuthe, JuJian habe ciKktjtl gesrhri»»bpn mit

Anspielung auf ilis Spnlchwort ttxXf]Tt y.wiintm'(Ttv cpîkovç

(oder (fiXoiv) tfiXoi Ix i Suidas, Zenubius und Andern; s. Corp.

puoesiiogr. gr. L p. 44. — Gleich nachher ist wohl statt taiitu . •

.

Sira m schraibeo Tounror . , . ola.

10, 15 nm âi (là taèç 9mvs è^eilwv vftSç èffwvth

nv âvpaftaii iS'iXt^Vf mit den besten Wilien, wie Misopog.

338^ und fiovkSftêwnç After, B. Xenoph. Cyrop. 1,4,5.

/7, 24 ù)a%b uenoirixivftL na et vq tov d-env ovdè ^Jç

fiiroioç Tvçawoç: ware ntn. nia juà t. t>. ovâ. av êig fié-

Tçioç tvçavrnç. Auch 27 ^ 4S möchte ich Heber, statt av nach

^uolm einzuschieben, ovâ* àV eïç statt ovài ëlg schreiben und in

der folgenden Zeile av vor xttfietv streichen.

SOj 28 i^ftàç ovrof Ôicaeê&êia&ai ital âiaMêiadtii, Ich tUge

23, 31 odêê 90 xo^^ iavzoy oy%a nàai nqämi #rerv-

vtinaai, vgl, 46, 85 sx^v âè ovâè tog Jtandnaaiv okeçnij

%t^V ÔÔOiV.

24. 37 u. 3^ iyto âé^ €i xal toXfttjçôttçnc n X^yoç fati^

fpairjv ofitog: faitjv av ofiwg. — 40 nqog %av%tiv toaov-

%W yiyavTog xaS-atçeaiv: mrçoç trjv t. y. x.

27^44 €<ni <5f
7;

/(tîurj Xahilôoç* 0er Ârtikeiistm sireichen.

29f 60 lui» àii %è nf^tStn» d/im tnqûww effyw ^fi^-

sra^: iißl m x^^fmror gehörig.

31^ 52 <»vx ttvlrj/ii ft6¥o», êXXà yàç xer/. Nach oè fié-

vov findet sich dUà yaç xal auch 60, 124 : 61, 125 u. Or. VI!.

212'^ Es scheint mir daher bedenklich yot(j an alh'n diesen Stellen

m streichen, wie Cohet (Mnemos. VUl. p. 407) an der letzten Stelle

gethan hat.

34, ÔÔ ovèév Ti tov Jl^finimç tcv aoipov fotm, bX xttl

/II} fiSlka» dg ^evi^ ait^ jeXmf^élç: ei fit] xal. Ebenso

ist m beaaeiB Fnifps. 290« ovx ISUmofv ti nud fti^ nU». —
A«f derselben Seite inûsste man manêff in den Worten âattêç

fjXiov %a&a(fif€ êlxtfp streichen* wenn otovel 1^, 27 mid 24, 36

Uercher mit Recht getilgt hat. Doch zweifle ich iiierau, da dieselbe
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Ausdrucksweise auch 54, 105 {ninrù o(pat()ag ôiayii) und 6(>, 123

{oiovù jtTïjvov âixs^v) wiederkehrt. Aehnikh auch Diodor 5, 37,

1 üiaTteQ aiviyiiiatog Tçorror.

33^ 69 schreibe ich: h fténoi toùtij^ xmi^ xixi àv9

êlvat TéwaQaç tovç névtaç iv huanoiç tiaaaçat. Statt

toioiêe haben die Ausgaben oïâe und lassen tovç und èv au^.

— Auf derselben Seite heisst es: o^tsg yàç avtotç v. ai avxoi
ysit oveÇf wo d az rysir nveç zu schreiben ist; denn weder y.ai

Bocb avtoi giebt einen passenden Sinn. Auch p. 60 heissen die Ar-

giver i9TvyU%w9g der Korinlhier. — 61 nqwßtia» rcrviip:

. 38^ 6B ^Sê ëateiq h &aXa9Ujß ntxf^ôr^ &9t4fa (Mof^,

aßatog SXlyov âéw ^éna utal avroiç ofgnai : § Ôi,

39y 70 cè% Sp fié tiç èyçdifJOTO êinaiùtç ràv *0(it}^v

jia^aßciLvopxa vo^ov. Nach ôi/mIcoq ist tog ansgefallen.

4J, 76 ovx ijiad^i nov to 3IaçOLov toi 0Qvyng nâ^oç

ovôè toy ofiLJWfiov èueivtp notafiovy og fiavénog avkt^tov ti-

fitûQtav ^€Ï: f^aQtvQSÎ, — 77 t^v ItinoiJjonag /ÂOi^dtnf i§

aôvtofp leçùiv Jt çoa lovaav: nçoïovaav,

43f 82 ovxovp inuâ^ avtotç hiè tw ^avfiooimïïéïïûv

véfiùv rtçoêl^ai^ ïv* dç vijv ßaatUm tûw ot^awâif wèoôtS-

ftoQsv^woi. Nach n^oei^t^tai scheint rr^wr^ac oder etwas

Aebniiches ausgefallen tax sein.

49y 90 TTCLViag ana^airXûyç , o? neçi trjv raXariùv alatv

teQsJg: oooi. Auch (». 02 ist iiaoi y.e für a? y.ai und im v<»rhi*r-

geiienden Verse oi-d' HtaiQUv st. èXmÎQuv zu lesen. — ù fti^

nçocéxatvto ftnâ yi*paixiSv xore rraiêofv xai ^eçanonm roiç

^toiç: nqoaii^Xûiifzo, Vgl. Fragm. 288* tùùç oê ir^idnaç

â2t 99 Sri jui) %vqa»¥W¥ ^eativ avwoiç fÂtjâè S noté

i/rçattinp fier* êJiXijX(&v, ^Tteira xal i^fnaç tovç ^eoaeßsig €i(fyé-

t/ovto ôiaii^tvaij ncïçn^vvnfisvoi: /.at^ dXXijXtov. — 100 8ti

fi^ ttyovai dixi^y vntQ wy FTrça^ai /axwç: xay.wv.

âJ, 104 rifilv âè o,ti av ^eoç dtd</i, yeyvaiojg oïaofisp:

i^iiélç ôéy denn der Gegensatz im Vorhergehenden ist av fi^.

58y 110 èiôfûitt. xert naq^ èftiv dpaat^ptit xaÀx^

S9y IIS ov tmp p(fp Sptwpf àUiâ mai %wp ye)wrffe»t
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S l4&rpmïùç KdXkmnoç. êiêét'at fièv yaQ avtôv <paai novtj^

q6v, TfjXixavttjv ôè èv ati^ to fiiye^Oi; Aaxiav ovâè iknioai

TtcoTTois' Nach dlXà xal scheint mir Jiwva ausgefallen zu sein
;

vgl. Platon. Epist. Vli extr. p. 480 Bkk. — 119 alla aoi %ov%o

cuU' ù luq %vxov ira^oy* yàf^ ov% cda^cofofiéwfç

httmuisnuv ïotûç fiofékn. Hier habe ich ool IQr aoi^ n^wh-

lijfâu iBr ft^oo^nt und éç yéq fur wittaq gesduieben und hjer-

nach die Interpunetioo Terbidert

6U xai yàç ov navaofiai %ai %6v iv fiéa<i» àno*

leltpswç x^oVov èv rrp iioy y^aftficttojv &EQansvtùv avvittj-

fiai I. Sowohl xai nach navaofiai als auch èv nach x^öyoy sind zu

streichen.

62y 128 fjv7C€Q ^xlaw toBtov: oaneç,

67» 136 èx^i^op ydQ tipa (oimL nvpdépoftai) t^ç wut^g

hfçnêlBiag har&éwna àrgûH^mêip «ro^d col n^iç^ç:

70, 13$ %$fi^oat§ni¥ Sv ù&it iliyov f^y htttlwn
oliyov,

75j 143 ov ^évov àêtyislv, dlXà xal ^finav ô/iov to

'Ellr^viKoy mtptXùv âonoiyv. Nach ov ^ovov u>i ovx aus-

gefiiUen.

^i, 14$ ht Tttv Ktt^' àotnrovg xai trjv ns^t xtSv ukkm
nt^i^içoptiç tp^qtoi^: ipéqovtiÇy die Mposition ist ans dem

vorfaeiigelieiideii n$qi «lederhoù. — In der folgenden Zeile n^qi-

ütillBip oUfUPOê ist wohl ttMçiavêXtÎp richtiger.

83, 150 énèff yèq üBavtov ov* Sp due$8ipaifii^v: éni(^

yct^ aov tovTO av diareivalfiTjv,

p. Î57 wç ù fiéf IL Tiüv iv aoi xalcjv äiaßowfuvoy

yvoitiVf TUQÔoç oixeîov rjyovfiai' ov âé twv âvaxeçiûvy

^fU^ cvx olfiai, ï^ç Ç;i^fâtûna ftailop ifiop POfii^ßa; éç
yêç und cvtuf èé,

Anaeerdeni bemerke ich noch folgende Kleinigkeiten: p. 14

%ùwat %€tvvé nach der lateinischen Uebenetsuig, p. 67 atQceriag:

vtffotêiaç, p. 70 reérrcoç rj : ndmâç Sp oder ndrmç Sp ^ und

ebenso p. 72 ndvnof;: ftâ-ituç av und yivwoxetç: èyivtoffxeçy p. 79

èé^kéyxoisv avrovg: è^ék, avvovy mit der ersten Au^^abc des
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Martin ins, p. Ill é^fféw: è&çéa»^ p. 113 Ççilawog yèq^x Çi^iL

yèq av^v^ p. 118 TtaroQStSfuwifi xatw^^fiéw, p. 119 fyyovi

to éçyoVf p. 120 itcuâêlap: ftaiêBtaç, p. 124 oSvê 2neaw: dé^^

âxo»', p. 141 âiaq>vldSoi: ôiaçvlâ^ait p. 147 âiirawai: âwnjcênu*

Wertheim. F. K. HERTLEIN.

DEH TOJÜ DES lüi»l»OLVT.

Nach der von den griechiBchen und rdmisdieii Dichlem befolg-

ten Sage fluid Hipjtolyt bekanntlich seinen Untergang in Folge des

Fluches seines Vaters, woran sich dann die Elrzahlung von seiner

Wiederweckung durch Asklepios anschloss. Nach Pau^^iaias II 32

stellten di<' Troz<'nier, bei Nvrichen Hippolyt göttliche Verelirutig ge-

nost$f diesen Theü der Sage in Abrede; in welcher Weise sie den&ei-

ben ersetzten
,
giebt der Perieget nicht an. Die Trözenier und wie

es scheint auch Pausaoias waren sich also nicht bewuist, dass gerade

die Sage vom Tode des Hippolyt, wie die lUcfater dieselbe enShlen,

nothwendigerwelse auf dem Gebiete von Troexene entstanden sem

muss, aus dessen physischer BeschafTenheit sie sich erklärt.

Um dies darzuliian genfigt es hei der Schildeiouig stehen zu

bleiben, vvelehe Euripides von den ijrii tUiJiden Vorgängen giebi, und

es ist vorher nur noch daran zu erinnern, dass Poseidon es war,

welcher auf Anflehen des Theseus die letzteren herbeifulu'te. Euri-

pides also fährt V. 1195 seines Hippolyt den Boten folgendermafeen

redend ein:

nqàanoXoi. igt* S(f(iazo$

t^v ev&ùç *y4çyovg xaTtiÔatçiaç oôov,

TtÇOÇ TlÔrfOV tjÔT] %Bl^Uvt} ^a^VlAÔv, 12(10

ßaqvv fiçéfiw ftê^^KS q)Qi9UiiÔJ^ xkveiv

— tiiç d' âkt^io^ffvç ïM
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xarreit^ àvniârjaâv te xat néQi§ dq^ov

noXvv xax^cfÇoy nowiifi qwürjftari

Xfûçei rtqoç ontraç, ov réô^uvnoç r^v oxoç,

avtn) âè aÙ¥ lûLééunn xai T^wvfti^

TLVfi èSi9fj[M %avi^^ Uyqtw Téffoç,

ov nSaa fth gfd'éypunoç ftXrjuovfiivt}

(pçixwSeç avTéq>&iyyi%*^ êicoçwat Ôi

xQBtaaov d'éafia Segy^icktav ètpcdvgso»

Es wird dann weiter erzählt, wie die scheugewordenen Rosse

df'n Wagen umgeworfen haben, Hippolyt sich in die Zügel verwickelt

habe und an den Felsen zerschmettert worden sei. — Eine etwas

mehr südöstlich, diesseits des Isthmus von Methana, gelegene Lokali«

Ut scbeinl Païuanias D 32 10 als Schst^lats dieser Begebenheit im

Auge zn haben nach Curtiiis Peloponnes II S. 443; fßr die Sache ist

dies gleidigfiltig. Bekanntlich nämlich ist die Küste von TMaene vul-

ksniscfaer Natur; die Kbdbinsel Méthana namentlich ist mm Theil

durch vulkanische Thâtigkeit entstanden; die Ei'innerung an einen

Milkanischeü Vorgang vorhistorischer Zeit aber ist es, die sich in der

feage vom Tode des Hippolyt fixirt hat ').

Dass Erdbeben und vulcanische Ausbrüche in Eüstengegenden

mit heftigen Bewegungen und Verheerungen des Meeres verbunden

tu smn pflegen, ist eine bekannte Thatsache. Ausser den bekannten

Steflen alter Sdiriftsteller, Thukyd. III 89 und Pausan. Vü 24 (Kata-

strophe von Helike) genügt es hier zu verweisen auf die Auszüge aus

Berichten von Zeitgenossen über die Vorgänge auf Santorin im 17.

tiiu! 18. Jahrhundert, welche L. Uoss in den Inselreisen I S. 291 fl'.

mitgetheiit hat, und von denen namentlich eine n;i( ti dem Aushruch

von 1650 gehaltene Bufspredigt in Ton und Sprache interessante

Veigleichangspunkte mit der Erzählung des Bolen bei den griechi-

') Die nunmfhr st'it /.wei Jahren lortgesetzteii vultani.schen Vorgänge auf

SanUirin haben die Aufmerksamkeit der Geologen aiirh \v i( «l«^r auf Methana ge-

Ifiikt, worüber jet»t ein Bericht de« franxîÎHischen Vka li unkers Herrn Kouqné

io der Revue des deux ^^o/ides vom 15. Jau. 1867 und die Schrift „AusÜug nach

éea wlkaniseheB Gebi^eo von Aegina and Metfaut" voi den Herren Reiss,

Slübel wd von Fritie^ Heidelberg 1867, vorliegen. Die Stellen der Alten fiber

den TnJknnitcfceB Chnrakter von Methann sind Pnmn. 11 34. Stntbo I 3 18.

Ofid. Met. XV 296ir. Dtse den SeUMeroncen Ovid'e «ine ilte Si«ew Grande

UsfB, iit Mih der gnnnnnten devtielieR Sehrift efai« Venmlbwig Ten L. Rom
in eines Briefe an Hnsbeidt, Roeinoe IV S. 517.
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sehen Dichtern darbietet Bis zu einerHdhe von fünfzigFnfs stiegen in

dem letztgenannten Jahre die Wogen auf der Insel Nio, dem alu n

los, und das unterirdische Getöse uiinli' weithin auf den umliegenden

Küsten vernommen. Dass so gewaltige ISaturereignisse, deren Sctiau-

platz Griechenland zu allen Zeiten i;ewesen zu sein scheint, in der

griechischeii Sage einm WiedtfhaU fuideii, ist nicht zu vcrwundeni;

zu YerwundAm wire Moîs das Gcf^nthelL Auf einen oflfonen Aus*

hruch deutet in der Hippolytsage nichts hin, sowie auch die Kata-

strophe vom J. 1650 bei Santorin eine submarine blieb; weniger Ge-

wicht wird darauf zu legen sein, dass keine ausdnu kliche Hindeulung

auf Erdbeben in derselben gegeben ist. In einem ganz neuen Lichte

— und es ist mir dies ein neuer Beweis für die Richtigkeit meiner

Auffassung — erscheint aber jetzt die Theiiuahme des Poseidon. Die

meisten vulkanischen Stitten in Griechenland, Regae, Uehke, Trô-

zene, Taenaron, Thera (Santodn), verschiedene Punkte am Euripos

liegen am und iin Meer, woraus sich die auf den ersten filidk be-

f^mdliche Erscheinung erklärt, den Meeresbeherrscber als hroaU
yaiog und asiai%^iav einer- und als oia(pdXio^ andererseits verehrt

zu finden. Die genannten Orte sind daher sâmmtlich Sitze aiti n f*o-

seidoiii^( hen Kultes, und der Untergang von Uelike wurde sjieciell,

ähnlich wie der. Tod des Hippolyt, auf den Groll dieses Gottes zurück-

geführt.

* In der Ausfûhiwig, welche Euripides und im Anschhisse an ihn

die lateinischen IKchter der Sage gegeben haben, fiUlt es auf, dass

neben dem mythischen BiMe — dem Stier — der demselben m
Grunde liegende natdriiche Vorgang in dw Meereswoge und dem sie

begleitenden Getös wenigstens theilweise geschildert wird. Das er-

sterc — das Bild — erscheint etwas schwächlich — voraus geht

rlxé x^ôvioç làç ßQOvrfj Jiéç —, der Groisartigkeit des Vorganges

nicht sattsam entsprechend, wobei jedoch darauf Rücksicht zu neh-

men ist, dass fivnr^fiéç und^das diesem Worte entsprechende fmiggdo

sich in den Schilderungoi von Erdbeben anderweitig gehraucht fin-

den Es lassen sich hierfür zwei Erklärungen denken, weldie bis

zu einem gewissen Punkte Tielleicfat beide zutr^nd smd. Es scheint

') Muggüot muß^s^ âi Uerrw ist «ekrfach giArtodit in der obe« aage>

führten italitabok nkgefimlen BnCipredig^ ftwnifut ia der SchiUennif von der

ZeratSra« von Antio«Ua «ar Zeit des Trt^ bei Die Cnsi. LXVDI S4, weranf

«leh Hmr Dr. Sehmdt, Direkter der hiesigen Stwnwarte, nnfaefkeaa ge-

nieht hitt.
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mir nimlich die Sage Tom Tode des Hippolyt niebt alt zu sein , bei

einer weiteren Ëntwickehing deiselben würde vemmthlicli das natür-

liche Element ganz zurückgetreten und nur der Stier übrig geblieben

sein. Es scbeint mir ferner nicht unwahrscheinlich, dass dem Dich-

ter der ursprûDglidie Sinn der Sage gegenwärtig war. Vulkanische

Erscheinungen sind in Griechenland zn keiner .Zeit selten gewesen,

namentlich die entsetdiche Katastrophe von Lakedaeraon, welche

ihrer Zeit in die politische Geschichte Athens so tief eingegrifTen

hatte, war gewiss zur Zeit der Aufführung des lli[)]Jol vt nuch in leb-

hafter Erinnerung. Bei dem regen geistigen Leben , welches sich in

der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts auf allen Gebieten in Athen

entfaltete, lüsst sich üherdem voraussetzen, dass auch die vulcani-

schen Erscheinungen damals in das Bereich der wissenschaftlichen

Beobachtung und Betrachtung gezogen werden, sowie denn auch Thu-

kydides an der bereits angeführten Stelle den Zusammenhang, wel-

cher zwischen den Erdbeben und den Meeresbewegungen stattfindet,

ansdrikJtlicli constatirt Euripides aber stand bekanntlich nicht nur

mitten in diesen Bestrebungen, sondern hat denselben audi, und na-

mentlich hl der Behandlung der Mythen, größeren Einfluss auf seme

Dichtungen eingeräumt, als man mit dorn Wesen derselben vielfach

hat Terträglich iinden wollen.

Athen. II. KÖHLER.

ZU CICERO DE R. P.

In dem zweiten Ciceronischen Buch vom Staat lüsst noch die

neueste Heimische Ausgabe den Africanus 2, 29, 61 p. 807, 13 sa-

gen: fNore frima ait lune forma et ipeeiu et erigo tj/rmnif iwmtta

no^ 4n$are pubUett, pum miepieato Ramuhu emüierit, nmi»üta

çMm, ut penertpeit Floto, iibi ipse Socrates peripatetico iüe ^
smfione dephußerU» Dass ehi sokratisch-platonisdier Dialog nimmer-

mehr von Cicero ein 'peripatetischer', d. h. aristotelischer, genannt

werden konnte, braucht wdhl nur ^'psagt und nicht weiter bewiesen

zu vvcidt n. In dem i^aiinipsest erkannten die verschiedenen Verglei-

cher folgende Züge? PERIPEATETO. Darin liegt: triperlilo. i5e-

kanutlicb sind die Dialoge Poiileia, Timäos, Kritias nirlu erst mih

späteren GrammaUkem, sondern von Piaton selbst zu einer Triiugi«



316 MISCELLEN ADS HANDSCBRIFTEN

verbttBden und 8oUeii in der That nor ein einxiges, *in drei Theile

seiûUendes Gesfffftdi' bilden.

Bonn. JACOB BERNAYS.

ZÜ £lj£>4AP10S.

(Ygl. Hermes 2 S. 403).

Meineke ist es wie vor ihm Nlebuhr entgangen , dass Eunapios*

Tbeateranekdote auch bei Pbiio&lraUu in der vita ApoÜonnb^ 9 erzihit

und dort nach SevÜbi verlegt wird. Hiernach ist aus den verderbten

Worten beiEunapios: fra^«Jl^«l»r bIç tavtij v fiBydh^v iMi» Zuge-

winnen: **tanaXiv, Die Präposition ward wohl wegen ihres Gleich-

lauts mit der Anfangssylbe des Staütnameni» der Hauptanlass zu dem

Verderboiss. Welche Berechtigung die von Kayser in den Text des

Philostratus gesetzte Form "Inoka habe, weiss ich nicht*).

[Keine
;
Hhpal und Hispalis sind die «Ueiv iMMOftflo Fornea dM m

vi«U«cli v^rkommeuden A'ameaa. £. H.J.

J.B.

ZU DE^ ANTIKEN STÜRMWIDDERN.

(Hermes 2 S. 450 ff.).

Einer freundlichen Mittheiinng des Hrn. C. L. Grotefend zu Han-

nover entnehme ich l'olgeiide Notiz:

*Au8 Martin Vogels oder Fugeiii ReisenoUzen vom Jahr 1664

(Hs. der K. BibUothek zu Hannover VI, 618a): den 6. November

durch Villareal nach üorvedro (für Murviedro, d. i. Sagunt),

da wir SU Mittag geblieben ; man seigle uns auch eine stei-

nerne Waise etwa vier Spannen lang, wdche an beiden Enden iwei

kleme gteiche Waken hat; wollten sie für einen wriüm ausgeben,

den Hannibal wieder ihre Hauern gestoben
*

Gemeint ist offenbar eines der drei etwa hundert Jahre später

von Bayer abgebildeten Fragmente; im Material irrte sich wolii der

deutsche Reisende.

E. HOBNER.

(Aufu:»t lbü!>)

Digitized by Google



DIE OJSTA MYSTICA.

Die benifiie ci»ta mystica*), welche hier streng von dem

Korbe {icàla&oç
,
xavovv) , der Wanne {Xlxvov, vannus) nnd ähn*-

üchen Cultusgerälhen geschieden ist» vvùrd<' als ein Symbol der bak-

chiscliea Mysterien zuerst bt i Demosthenes erwähnt sein, wenn

dort die Lesart feststände. Dcmo&theues charakterisirt Aischines als

GehOtfen seiner Mutter bei der Ausübung sabaziacher Winkelmyste*

rien (de cor. 260) %av£ wxloùg ^laoovg aytop âtâ %<mf oémv^

t9Ùç iawëipttmfihoifç itaqà^^ xed Mxjjf %oùç S^uç
fovg naqêlaç ^Uflav ntai vnèq t^ç xêça^ç^amçmf «al

ßotüv *tôiH üaßoV itai èno^xovfie¥Og *vr}ç aitrjg arttjç vrjç\

^açxog /.ai 7tQ0)^ytucüv xal YATiO(f6^oç, /.al li/.rotj n^jog xal

lùiavra trio rwy y^c^ôliuv 7i(^oaayoqei6i.thvog. Hier hüben die

Handscbriiteu und Scholien %iT%oq>6qogy ebenso Aristides (rhet. Il

p. 442 N.) , der die Worte l'^açxoç xai ^ye/^arp xa» nitta^pé^oç

anfilhrt, imd ao his auch Libanios, der mit Benutzung der deraoatfae-

niachen Stelle von Âiachinea sagt (IV p. 975 R.) dv^Q êé ye^ofiwoç

XOf^oôç 91X9 yçawv fiiya notoiéfi&fOÇt êî HLiTtoq^é^og dncéane»

Eine alte Variante webt aber Harpokration nach

%iTzoq>ÔQOÇ' e'yiot fUTÙ tov a yçâcpovai, miatoqiOQOÇ. ràç

yàç Xeyojuivtts xiatag ienaç ehat è'keyar tov Jiovvaav xai

tàïy ^iuïv

dessen Artikel sich bei Photius^) und Suidas versetzt findet

>) S|tiih«te M Calliai. Cer. 3. fi. Laml «opni fe eiste müUthe in Saggi

dsU' aes4. ëi Cortona I p. 63fll Gerhard etmsk. Spiegel I p. 4ir. Eioe voo

Hilter antif. Abg. p. 209) in Aussiebt gestellte UatersueboDg ist meines

Wissens nielrt ersebienea.

*) In Nabers Ausgabe ist dieser Artikel mit vier anderen ausgefallen.

HmüII. 21
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318 OTTO JAHN

xnvotpoQoç' mo» Si (hiote Sukbs) fttwà %cv a Yqâqxnvouf

woraus sich die Ergänzung der Glosse (Bekker an. p. 272)

%it%0(pôfi0Ç' o zov %l%%ov g>o^ùiy, ïv' j ô q>éqw Tqv

von selbst ergiebt. Die Lesart KiatoçoQoç, zuerst empfohlen von

Alb. Ruhens'), später auch von Lobeck ^, ist von Bekker und Din-

dorf aufgenommen; xitwpoQOç Ton Vömel^) ansfâbrlich vertheidigt,

dem die Zürcher nnd Westermann gefolgt sind, m ich glaube, mit

Recht. Bass xtttoipoQoç angemessen sei Ist nicht «u bezweifefai; man
brancht nicht allein an EphenbeicrSnzang m denken, die bei bakchi-

schen Festen allgemein war, sondern ilais t in tpheuzwcig , welcher

ßay.xoQ hiess, uniliergetragen wurde*). Allerdings ist auch xioto-

tpOQog für diese Art von Mysterien an sich sehr passend, wie sich

noch näher ergeben wird ; allein der Gebrauch der bakchischen Cisteu

lâsst sich für Griechenland , namentlich für Athen, sonst nicht nach*

weisen. In den Dionysien, bei denen der Phallos iSrei und öffentlich

getragen wurde, war sie nicht angebracht, wie sie auch In der gro&en

alexandrinischen Prooession nicht vorkam. Euripides erwShnt sie

nicht unter dem reichen Apparat seiner Häkchen, und auch die Stelle

Thcükrits, der von Agaue und ihren Genossinnen sajjt (XXVI, 7)

ïeqà ly. /Jaraç nsTTftvafisva x^Q^^^ lloloai,

ei'q)ctfiwg xateS-eyro yëoÔQénnwv krti ßcjfiüiv^

WÇ èâiôaax', c^g avtog i&vfiaQBi ^làwaoç

gehört nicht hieher. Dort, wie bei Aristophanes (thesm. 284), wo der

verkleidete Hnesilodios zn seiner Dienerin sagt

*) All). Ilubeus de riuinmo Ju^fusti, cuius epißrap/te Asia recepta hinter

seioer Schritt de re vestiaria p. 26Bf.

*) M«ek Aglaoph. p. 647.

VSmI iÜM mübimukim nmofpoçoç pro iumo^ô^ mm netpto éi

tor. 360f Frankf. 1840.

*) Schol. Ariat «qg. 408 Bmtç^ev iè où top Ji9Pvgo¥ haXow fiopop^

ulXÀ »ttl navritç tùbç ttloSpraç tà oçyut fitay^àvç ittdlow^ ov fi^ aXlà «rà

Toi/Ç xlââovç ovç ol fxvaiai (piçowft. Bekker an. p. 224 fiàxxoç' ô Uqoç Jto»

pvçov ttVi^Q, nal xlââoç 6 iv taSt TtXtraîç. In Acharnai, wo der erste £phea
g«>H[)ro88t sein sollte, hiess Dionysos selbst Kissos (Pans. I, 31, 6); ein Fett

ill Vthcn, das eine späte loschrtit im Gamelion erwÜhat (G. L Gr. 523), bi«as

xiutoatig. Vgl. Eurip. fiacch. 308.
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Tcr TTo-Tori \ OTtcûç kaßöVüa ^ata 'walv ^Eaiv

iîit oin gewöhnliches Kästchen gemeiut, in welchem das /mn Opfern

Qüthige herbeigetragen wunle, wie man denn in die yciattj Esswaaren

zu legen pûegte *). Dakar wird auch bei Theokrit statt des in jeder

Hinsicht anttftlkîgeB nrairoroyi^ mit Wordsworth ttoit€af9Ôfia%a

m lesen eein. In der' eigentÜehen Bfyeterieneieta aber waren nicht

Opfeiigaben, sondern heilige, geheimnissvotte Symbole enthalten. Erst

die rBinMien Diehtsr erwShnen dieselben an den bekannten Stellen,

iiatull sagt in der malerischen Beschreibung des Tliiasos, mit wel-

chem sich Bacchus der 8ehhimnir>rnden iVriadne nahet (LXIV, 259)

fars obscura cavis celebrabant orgia astis^

orgtOj quae frustra cupiunt auäire profant.

Bei Seneca (Here. Oet ö97) singin die Franen des Chors

was MMliNSft oti^Ai fêffé

mum ssMmw €9Êiâitû sftMi,

«wn Ami pnbo sfdsre èmaiM
tertia soles wocat aestcu

et spiciferae coneensa dem.

alticn mystas cindit Eleusis.

Dass hier die (asta mit der Trieterienfeier in Verbindung gesetzt

wird, wo sonst das Li k non, aber nicht die Cista, besondere Hedeu-

tong hsft, wird sshwerlieh genua zu nehmen sein. Hypsipyle bef Va«-

lerins flnaoBs (B, d65}, die ihren Vater Thoas als Dionysos ferkleklet

ssrfii ftUri moenùqu» emam nesfesçue Lya»

ffidiffI ef ittêdiwH iiifm loesl ÊtnufM cireim

tympanaqiw et plenas tacita formidine cistas,

Vieileichl dachte (Jvid her den Worten (a. a. il,

condita si nan sutu Venifis mysteiia cislis

im eaoa nemUs toftlha asm sotunii,

^ ApollML lex. flbm. Snid. xkmj iyyttov^ h f ß^tifuara »«trni (Od. C
76). HesydLx/in^ àyy^aiurltmivf tlg 9 fi^fta iwiti^o 3emi ifidrta, Poll.

VI, 14 tm fymMM là Bifm läar^ o ipofpôffoç ^ Mi0f^ âttnwwpôçoç, aehoL Anst.

Aeh. 1086 fi|y jr/imrfy laßüv^ rtjr ùi/io^i}jr9y. gdiol. Arist. eqq. 120S rijv êfiify

nintn^' tipf xfßünov^ raùjff â( âitin^voxfv, ort iq fiiv étç yTroJo/ijy fcrrip

lêtafAcitbiV^ i} âi ifxarCtov xaï x^vöov tj xißojju^. Xatiirlii'h hatte diese lloter-

ücheidong In der Prtxiâ keiae abflolnte tveltnng, vgL Poll. X, 136. ISO. Au»ll.

Thom. M. p. ö32ff.

Digitized by Google
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attmm inter im meéb vtntmHir éi «m,

ud ik, éUer noi «1 kOàlm véUnL

zaDâclttt an bakchtsche Cbtea, aUeio er kann audi andere Myatoricn

im Sinne gehabt und ganz allgemein gesprocben haben. MfigUch kt

es auch, ilass Iloraz, wenn er sagt (c. I, 18, 11)

tion efjo te, Candida Bassareu,

inviium quaiiam titc varü$ odttto fr<mdibu8

8ub ditmm raipiam.

auf die Gbta bindeutete, wiewohl feine Worte auch auf daa likaoo,

die mjf$Hca vamm /oecM beio|^ werden kAmien. Den itaüaehe«

Diditem addieaat aich dann Nonnoa an; bei ihm erfindet Hyatia mr
ter ridem bakebisdien Apparat (IX, 127)

Ueberau zeigt die Ci.sta mit ihrem gchcironissvolleu Inhalt sich als

ein wesentlicher Beatandtheii dea Apparats, mit welchem Dionysos

und sein Gefolge auageatattet wird« auch ohne daaa augenblicklich

eine eigentUcbe Hyaterienfeier begangen wird.

Waa den Inludt der bakcfaiachen Giala anhoigt, ao möchte man
dafUr den Bericht bei Oppianos heraniiehen. £r enlfaH von den

Anuueii des Dionysos (cyneg. IV, 2-14)

eîkaTiPfj xißf? ysvoç lynaréd-Evro

* vißQiüL (J* af.i(peßdkov%o mai èattipceno /.ùçvfifioiQ
•

iv ojtàï xai n^i jfàiàa vo /ivovinàv iilfj^ijifarrtf

und dass aie

ir^ftfra d' «paim

Später heisst es

X^ßi}^ d* aQQtjrrjv U^ôç %6Qoq àêiçdaai

aceilfcc^iBvui t'ujtoiaiv ènêattjf^t^av ovoio ,

und von Aiistuios (273)

Jidvvaov €(p veoyiXov vn' anr^^

'fpw^C e'O^Qeipe âsôeyfiévoç èx ^fiyilolo^

Daaa daa Dionysioskind aelbat in dar Giata geboigen wordm aei, wird

aber sonat nidit Überliefert. Eine Analogie kann ea bieten, daaa Erich*
thonioB von Athene in emer nloTfj \ wdche bei Orid ausdrücklich

texta de vimùu €itt9 hetsat (met. D, 554), Tenchloaaen wird, «t

>) AjMUod. Iii, 14, 6, 4. Aatig. C«r. 12. Gerhard getf. Abb. U p. 80.
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DIE OSTA MY8T1CA 32t

mifsteria, wie Hygin (astr. I, Î 3) sagt. Oiïenbar hahon diese Schrift-

steller sich die Erichthonioscisla ähnlich wie die hakcliis* hf vnnrc-

stellt. Auch Euripidee, bei wekbem Kreusa den neugebornen Ion

anasetxt (km 19)

not^g èih mßwiftijyoQ t^ifdxtp xvxA^

acfceiat, wiewohl er das Wort iitUnfff fiidit gebraucht eSn«" Shniiche

Vorstellung gehabt zu bähen. Eine Cista, in welcher ein Kind ver-

borç«*n werden IvoûiUl', musste schon eine zieintich bedeutende

Grölst' hnben*). Darauf kanti auch <lic Krzähluiig hinzuweisen schei-

nen, welche iNikolaos von Üamaskos von der Kinfnhrnng der kahi-

ritehen Mysterien in Nilet giebt (bist. uni?. 19 p. 95 F.) xqontfi*

tiding &i ml$o(ntiaç wpinamvtu^ vw»Untoi Témjç aal

"th^ ht 0fvyiaçy iê^à ëj^ai^eç Kafidçùiv h xlaru xsKaXvfi^

fiém' èxôfievùi êi w^g lUtn^wç àfi<p6j€çoiy 6 fth ^iß^w 6 êi

Jy^fiv, nwfdç Irt <^atjç ngoijX^üy eîg têtxoç. Denn dass

ÛK Cista von zwei Personen auf solche Weise getragen \\urde, lâsst

eine nicht uiiiieiicutende ürorsc voraussetzen. Indessen steht diese

Angabc vereinzelt da, und da Oppian das Wort xitni] vermeidet und

fOB einem hölzernen Kasten {eiXavivrj xv^^)^) spricht, der kleine

DioB|8os aber §ewôhiitieh im LUoMii getragen wird, so wird man es

dabm gestellt sehi lassen, and wekhe bestimmte Torstellüngen

Oppian sich gemacht habe. Aber Clemens giebt über den Inhalt der

Glita eben der kabirischen Mysterien klare Auskunft, indem er von

den Rabiren sagt (protr. 19 p. 6S.) ctvriH yàç ârj toértè tw dôêl-

fpo%%6viù jYjv niavrpf mfiXofiivto, h ^ to jov Jiovvaov aiôolov

iSachher safrt ei nXi-Kihy y.vjoç {^1), àvttnrv^nç xîtoç fkmiüv âvrtni)'

yoç (39), ftyj'oç, ttviim^y iy aiififiaOi (1337. 1398. 1412). Hesych. «rr/',7»jyoç*

x(OTr}V. EvQin{^i\ç*'[ù)vi. Ainrooo. p. S2 xtßmTog xaï xtarrj âtntpéQfi. xtßcuiog

filv yâg laziv 13 ^vkCyri^ âib xaï àvi{nri^ xaktîiui . xiait] âi 4 ^^txrij. Thcophr.

hist. pl. m, 10, 4 ô tfXolOÇ riiç &ijk(iuç iftkùçaç Xcnrôjfços xàï ivxafini^ç^ ii

gv tiç Mivtuç nOÊ0^i9, V, 7, 5 (pUvça — tiqoç xtßmrttt —
,
^/«i #1 «rl

Ab fliek iMt ea oatSrliek keia Bedeakea dti Wort ttinti «nek für grolse

RMt«B Mgwweifct EQ iftdap. Said, nkn^* ^ot A jetQwymiwvç xiaiuç iuwtf'

*) Scbol. Bom. II. 17, 231 jp^ioS- nuQu rh at^, 5 ion ^éXa- ol 3h tiaçà

to /» tè /«f«?* Mmliîrai nttçà uh' Aâx»at xiflûirôç. nnon <U lintxotç

là^9tt$t naçà 0à MnvXnviUoîÇ hnlnt^. £wt«th. IL 17 f. 1056. Od. ß p. 1449.
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àttèumtù «iç To^^Uoß inmrjyayovy eMnSg fyno^oi (poçriov^

xàvTctv&a öi6TQiß€Tt]v fvydÔB ovre t^p TtoXtrrifirjrov evaeßuag

êiâaOxaXicev, alâoîov mal Mütrjv^ i^Qi^aiaeveiv naça^s^évm

Tvççfjvoti;. ] «1 lier sagt Firmii iis (de crr. prof. tp!. 5> mit Bezie-

hung auf die orpbiäclxe UeberUclVruni; vou Zagreus, weichen die Ti-

tauen xerrissen, nad dessen Herz Minerva netteté, praefertur cista m
fiM tor wrw UUtnUT êboumétrai^ iiulem er ofleabar eiaaa bestimni-

teo Ritus im Siane lutt üntw^ dem ipaanigfacihen inliait wncMaip
ner ciatae mystkae, wekhes Glemcna (pratr. 23 p. 6 S.) aiMUt» lal*

gen. nachdem der dçémm; oçyiov Jtrnf^hov Baaaéffov genannt

ist, zunächst ^oiai '/.ul xa^ôiai vaQ&rjuiig ta xal xizioi^ die man
wohl als lier hakchischett Cista zu^'ehörig anzusehen hat. Narthes

und Lpheu sind ais bakchische Attribute hinreichend bekannt, weim

att€h als Inhalt der Cista eiBigermaDien auffallend; die Granat» er-

klärt 8Mh ana der Sage» welche sie aus den Ahitatrapiea de» zenriaae^

Den Dionysos antateben lieea'), das Hör crwflmi Finucua*). Haas

fienier das Spielaeng, mit wekdmn die Titanen Dionysos la^tvm be-

rCkskten, èatqàyctkûq aqtatça orgößiXog fi^la i^ftßog llvoirr^

ffÔKOç nach Gemens (protr. 18 p. 5 S.), tali spemlum turbines^ mlu-

hiles rotulae, tereles pilae et virginibus aurea assnmpta ab flesjmridi-

6Hl mala bei Arnubiuä (V, 19), in der bakrliischen Cista s( inen Platz

fand, ist zwar nicht ausdrücklich übeiHeiert, aber wahrscheinlich^).

Die Tradition bei Clemens, nach welcher die Kahiren selbst ihre

sacra in der Cista an den Etruskern braehten, baa»^ niebta ande-

rea als dar Bericht bai liviua^), das» «n grîschiscber Myatafog der

Art, wie ihn Demoathenes schildert, bakohiache Myatorien naoh Btm-
rien gebracht babe, die sich von da nach Rom und Aber Italien ver-

breiteten. Durch Livius erfahren wir leider nur von den stheuslichen

Ausschweifungen, zu denen diese Mysterien den Deckmauiel ab-

gaben, aber wenig über das Ritual und niobts über die Sagen {%à

*) CI«B. AI. pntr. 1% f. 68.

*) Daher hat Ubaek (Aglaoph, p. 708) mH Uarecht Maeshu <Van lecLf,

13 p. 101) VerbeMcnug M^uim f&r ua^im «tUlKaC

^ Lobeek Afhrapk p.mr.
Uv. XXXIX SC CfVMw ^imMK# Aiwrta ßrtmmm mmä^m-

tr^fictdtu 9t t/aUi —, oeaUhrum et mctumorum antiêtet MOtwmm, àrfKi

tfmit, fiMv primo paueis tradüa sunty deinde vulffttri coepta sunt per viroe

Ueretque. — àuàt* maU imbe* esc Ktruria ikmum mkit aaiilyMiiwi merW ff
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êçtSfivu Kai ktj^éf^tm), weldie ihm dgenthamlicèen Gbankter

besiiiiiiiiteiL Eine Verquickimg kabiriflcber und orpliisch-sâbaziBcher

TmditlonMi, wie dergleidien in eokhen Mysterien gewiss mannigflich

yovkamen, liest sich nodi ans den dürftigen Andeutungen enttieh-

nien. Mit diesen Mysterien wird auch die ctsta mystica in Rom be-

kannt gewortleii sein und in den Envälmungen der römischen Dich-

ter niAgen noch die Ii» ininiscenzen daran nachklingrn

Pnrtjpsteüt finden ^\ ir die Lakchische Cista zuerst auf den be-

kannten Cistophorennmnzcn , welche seit der Einrichtung der Pro-

vinz Asia im J. 133 v. Chr. in Asien geschlagen wurden^). Auf der

Vorderseite iel eine runde, geflochtene Gista mit geöffnetem flachem

Deckel, aus weksher eine Schfamge hervorsehiflpfl, von einem £phen-

kraus umgeben; auch sonst finden sich daneben mancherlei bakchi-

idie Symbole, so dass diese Gista sidier «nem bakcbisehen CuH

ngebOrt. Wiewohl nidit berichtet wird, aus welcher Veranhissuttg

dieser Typus gewfthK wurde, um als ehi gemeinsamer l&r Asia zu

gelten, so liest skh nkht beiweifeln, dass dort die Gsta ein allgemein

anerkanntes Symbol des weitverbreiteten IHonysoscultus war. Als

Zeugniss weiss ich nur die bereits erwähnte Erzählung des Nikolaos

anzuführen, welche für Mi! et Mysterien mit der (jsta nachweist und

eine späte Inschrift der milesischen Colonic Ajiollonia am Pontus

(C. I. Gr. 2052). in welcher neben anderen i^riestern eines mysti-

schen Dionysoscuitus, einem a^x<iut;an;g, ßovHÖXog^), Xinva<pÔQog,

enier d^xißaaad^ auch ein %ia%a(p6qoç verzeichnet ist VftUig den

Cistophoren entsprechend findet sich die Cista mit der Schlange auf

der praiàtvoUen Onyischale in der Sammlung der kais. Bibliothek

hl Paris, auf walcher dieeeihe mit lahlreichen Masken und anderen

bakchischen Attributen zusammengestellt ist*). Ueber die Herkunft

dkiier ScMe Ist nichts Oberilefert, dass sie asiatischen Ursprungs sei,

ist mindestens nicht unwahrscheinlich. Als eine Andeutung bakchi- -

') Daiss die nAmentlich in Priineste hlafig gefunrlcnen runden Metallcistea

mit einjçeprabenen Zeichnunpfn nirhfs mît Mysterien zu thiin hatten, sondern

nn \V f snitlichea für Toilette uml iiad dieut«nj kaoD woki als aosgemaekt {^elteo.

Vgl. H. .Schone ano. XXXVlll p. 196.

') Pioder Beitr. z. äJt. Mojizk. I p. 26 ff. üb. d. Cistophoren p. 544 ff.

MauHM fta. Maasir. p. 702t.

*) OmUI 3885. 2861. 3863. •

^ ]|Mtliiac«B eut nfL \ 167. Clane not. se. 135. Wieaeler DankoL

«. K. II, 60, 62«. Ghabenillet cat. p. 51, 279.
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scher Orgien ist die Cista in der Gruppe des sogenannten fürm si>chen

Stiers neben Unke angebrat lu, i«o viel man vor dem darülirr lu^en-

geu Gewand wahrnehmen kann, mit Uachem geschlossenen lieckei');

bekanaUich ist diese Gruppe ein Werk rhodi^her Künstler. Aufkunst*

werken . welche dem eigentlichen Griechenland angehören, ist diese

bakfibiaehe Gista nicht amn Vonchein gekoamen; ao aiiC keiner der

zahlloaeD bakchischea VoxateUoQgen gemalter Vaaen aller Stilgattun*

gen. Häufig begqpiet sie una dagegen auf den rftniiehea Honti*

menten der Kaiaefzeit; mit den Ciatopboren nag auch die Daistel-

lung der Giata dort populär geworden aein. In atatoarifioben Werken

finden wir aie neben Dionysos^ oder emem Satyr ^) auf der Erde

stehend, mitunter als Trägerin einer Blaske*), auch dient sie dem

Silenos zum Sitz"^); die Schlange zeigt sich nicht, und der Deckel

iüL Üach oder wciwi: l;<'i ?mdnt®). Auf Reliefs erscheint sie regelmäfsig

wie auf den Cistoplioren mit geöffnetem Deckel, unter dem die

Schlange aus der Gista hervorschlüpft, nur darin besteht ein Unter-

schied, dass der Deckel nicht flach, sondera gemndet ist Dies war

die in Rom Abliebe Form der cista , wie man aie such für Rade-

und Toilettegerftth, Bücherroüen u. ähnl. anwendete. ' £ine Maate-

rung der zaÜreicben Sarkopbagreliefe ergiebt aber, daaa die Giata

nirgend in feieiJlchcr Proceaaion einbeig^tragen, oder von ibr bei be-

stimmten Cultuabandlungen ein ritualer Getoueh gemacht wird, wie

diea I. B. mit dem LUtnon der Fall lat; aie ateht vielmehr bei den

veracUedenen bakefanèhen Vonteltangen unter anderen bakchischen

Attributen an der Erde. Bemcrkenswerih ist auch, der nachdrück-

lichen Beluiiuiig des gehcimnissvollen Inhalts der Cisla bei den Dich-

tern gegenüber , dass die Gista immer geoünet iât und die Schlange

Mas. Borb. XIV, 5. 6. Gfavw de ac 611 A. Wiesekr fhakm, «.

K.I, IT. 2!.>.

^) Mon. Aumr. 45. (-Inrac raus, df sr. (i*^2, 1596.

^) Mus. Capit. III, 31. (Jlarac mus. de .sc. 700, 16*95; in Müochen 105.

Clarae mos. de se. 72S, 1744. VgL Cavaceppl raoc. 1, 28.

*) Maikea «af der Clgterii^e eûer Gisla mit laehen Deefcel t«f euen Re-

lief im britische Muem (am. aiÉiè. 1, 14).

Gcrkifd ait BUdw. J05, 4. mni. CUar. D, U. Ctarae mw. de ae.

730, 1756.

^) iNobcn der kolossalen Statue des Aotiaoat als Baechus (GoatUni Boa.

ioed. 1S05 Uv. 2. Lewezow Taf, 8. Clarac mos. de sc, «47, 242b) ist eine ge-

nochtene Cista mit 4er ÜdütAge voivestellt, welche aker eaner Vaaawi äkiilicli

sciu soll.
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A hMtt dersdben oftnbtr wird. Mm mflifte tan amelmMii,

dass diese ak Widitariii der eigentlichen sacra areana dieaen beig«^

geben sei. um die Neugierigen zu schrecken, wie neben Erichtho-

nios eine Schlan^ïe in der Cisla \Mir. Diese Cisla sieht man neben

dem von der Ziege im lieisein des Pan genährten Dionysos-

knaben mit bakchiachen Masken aufgestellt*), neben Dionysos,

der sich der schlummernden Ariadne nähert^, unter dem Wagen

des im Triunpli einheniehenden Gottes'), tn denFQfsen der mit

ihm acfawinnenden Thiasoten^), ja, sie fehlt sogar beim Kampf

mît den Indern nicht^). Dann wird auch wohl'Oin Moll? einge-

lübri, welches mit der geöffneten Cista im Zusammenhange steht.

Am h;lufiL'sten ist es der tanzende Pan, welcher nut dem Ziegenfurs

den Iknktl von der Cista zui tu:kgi'>infsen hat, (»hn** dass tihiigens

ein Genosse des Thiaaos davon irgendwie Notiz nimmt Uder es

smd spielende £r o ten , welche vor der aus der Cista hervorkommen-

den Schlange erschreckt zurückfahren'). Daher wird die Mainade,

welche anf dem DeclLel des Sarkophags Casali^ die Cista OOnet, vor

der ein Satyr erstaunt surûckweicht, wohl eher ihre Neugierde be-

friedigen als einen Cultusact verrichten. Als ein Attribut des bak-

chischen Cuitus sieht man die Cista (mit flachem Deckel) auf einer

Yotivtafel mit einem Kantharos, Tympanon und ïiiyrsos zusammen-

Müneb. 143. Mus. >ap. II, 29. Wieseler Deükm. a. K. II, 35, 411.

^) La&iuio &c. d. caupu santo 60, o der vcrraeiute Vogel die Schlange ist.

^ Clirae nos. de sc. 124, 4. Gerhtrd ant Bildw. 112, 1. Auekanf dem

gnfiMB, ehenals vaticuisehen, Oliseana* ia Paria (Baonarotti m«dagl. p. 427.

ÜMtikMioo aaL eapL 1, 156.' MiUia gil. myth. 48, 275. Wieaelar Deukni. a. IL

Ol 40, 116) stebt 4i6 Ciita bei àtm von Rentavrea gasftfMan Wigvii d«t

Dio y • OS aa4 der Dem eter, und findet sick ebenfalb aal dem Brattnsckwei-

Scr Onyx^efsfe icben aBdereft Attrikntea (Gerhard ant. Bildw. 310).

*) Gori in<;cr. Etr. III, 40 ; mu. Flo a. V, 8; tav. G ; Gerhard ant BUdw.

110, 1; ll2,2;3;MÜBeh. 223.

») Clarac mos. de sc. 12H, .382: 144, 725.

*> Gori insrr. Ktr. III, 19; mos. Pio CI. PS , 22; V, 7; muR. Chiar. 1, 34;

Clarar mu.s. de sc. 128, 421 : 150,472; (iorhrird mit. Bildw. I(»l, 1; 112,2;

R. Rorhcttc uioD. iaéd. 10 A; anc. loarbi. A, aU; mus. Later. 21; Stefhaai

parerg. arch. 2().

') Zoe^a bass. 90; Laainio sc. d. cunp«» imiitu 50. VgL Qarac mos. de^sc.

132,116.

•) Mus. Pio Cl. V Uv. C. VViescIor Dcokm. a. K. Ii, U7, 432.
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gestellt*), sie dient mit Aliidieheii Symbolen als Terrierang man
Wagens^), ist mit Masken u. dgl. unter Arkaden aufgehängt*), wird

auf eincni von Panthern gezogenen Wagen mit ilem Kanthnros ein-

hergelahren \). Kurz, die cista mystica erscheint auf den Werken

der römiscbeD Kunst als ein bedeutsamer fiestandtheil des bakchi-

sehen Apparais» als eine Art von epitheton omans, wo es gilt» baiushi-

sohes Teirain and Wesen la beseidinen, ohne jedoch eine besondet«

geheimnissToUe Weihe und Heiligkeit in Ansprach m nehmen* Er»

wägt man, dass die bakehische Cista in frfiberer Zeit in Asten im
(iebrauch, i^päter in Boni vorzugsweise bekannt war, so wird die

Erwähnung eines xioiiXfOQOç bei Hemostbenes nicht an Wahr-

scheinlichkeit gewinnen, der nvoIiI erst von einem m Horn tbàtigen

Grammatiker eingeführt worden ist

Anders steht es mit den Zeugnissen för den Gebrauch der Cista

in den Mysterien der Demeter im eigentlichen Griechenland, m-
wohl anch diese nicht in ein hohes Aher hinanfirelchen% Den älte-

sten Beleg bietet Polygnots OemÜde der Unterwelt in der Lesehe wm

Delphi, wo im Kahn des Charon m den Schatten fibarfahrend Te Iiis

und Kleoboia vorgestellt waren; diese e'xsL Iv roïç j^Sraai xt-

ßojTÖv, fiTroiaç TtOLEio^aL vofii^ovai ^tjfirjTQi^), Diese IVtsöii-

lichkeiten waren nach Pausanias ovx iTtiq^avstg èç anav otg

ffçoarfwvai. Sowie er hdrte, war Telüs der Grofsvater des Archi>

lochos, KÄaäßoiav ôè ig Qdaw ra U^y$a %^ ^^f*^W
h^yiaü» n^tâvjv ht Hafiw foaiif. Bestimmte Bewebmittel» wie

Aevsserangen des Archüochos in seinen Gedichten, standen ihm

offenbar nicht zu Gebot, er hatte ak Quelle nur den Bericht der

delphischen Exegeten. Ob dieser auf sicherer historischer Tradition,

lind nicht vielleicht zum Theü auf hermeneutischer (.ombinatiun be-

ruht«', kann zweifelhaft scheinen; passend war die Deutung jeden-

falls. Mysterien der D em eter auf Faros, welche auch Jr^fitjtQuig

hiess'), bezeugt der homerische Hymnus (496), «niden Zusammen*

*) Clarté mns. de se. 214i|Qat0r, 801 B.

>) Renndorr u. Schöae Mns. d. Literui 515, Tcf. 20,

1

Una. Chiar. III, 31 b.

<) Mus. Cap. IV, 30. Miliin ^al. Mytb. 2, S2.

*) fierluird gea. Abh. 11 p. 399.

«) Paus. X. 2S,

') Stepb. fiyz. JIÛqoç,
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hang der jambischen Poesie des Archilochos mit den Gebräuchen

die!»er Demeterfeste hat VVclckiT Iii iigcwiesen Auch die pansche

(loUmie Thasos wird ^rjftijjsçoç crxTtj gonannl^) nnd der von

Thmos stammende F olygnot hatte auf diesem Gemälde den Vorstei-

iongflD der Mysterien einen bedeutenden Ptat2 eingeräumt. Der

A«9dnielt lufiwméç darf keinen Ziraifel erregen; der Zueats èffolaç

nouiff^hn vo^^a» Jijftijt^ macht vdUtg Uar, dasi Pauianiaa

eisten fon der damal» bekannten Form meint, weiche er seihet

sonst lUatT} nennt.

Die fihri(;eii Zeugnisse sind s))äteren Datums. Fihr die Zeit

Fhoki<in.s b<*vv*'isi pine ErzSh!ung Plutarchs (Phof , *2S) den Ge-

brauch der Ciëteii bei den e le u sin is c hen Mysterien in Athen.

Unter den Unglück verheissenden Störungen der Eleusioienfeier im

i. 323 V. Ch., als die makedonische Besatzung in Mnnjchia ein-

rftehte, erwfihnt er ai msufori, alç m^êMnowfê vàç ftvonxèç

noAretç*), ßuMw6ft»ai ^thpipov àifii <fotHKûv xçtSfia wd

iâiWTixùiy nâvta fiQoaijxoy êivd^oç l'axe- Mehrfach linden wir

daiiTi die Cisten bei Mysterienculten im Peîoponnes angewendet,

vv( i( Ih> «turch direclen Eißflnss von Alhrn aus r<'for inirt worden

waren Schwerlich sind bei solchen Bewegungen die attifichen Ëleu-

sinten selbst von Reformen frei geblieben, wie solche in der Kaiser^

seit, ito «Uee Mysterienwesen einen nenen Anfrchwong nahm, sicher-

fidi staUgefnnden hahen, so dass gewiss mcht alles, ivas s|^te

SchriflüeUcr, "namentlich Kirchenviter, von den H|Sterien and ih->

rem Rttnal berichten, als frflhen Zeiten angehörig betrachtet werden

darf. In der grofseii liiächrift vom J. 92 v. Ch., welche die Yorschrif-

\V>Irker kl. Sclir. Ip. 77 ff.

Dioii. per. 523.

Hcsycb. xoirri * xiarri, iv ^ ra fiQiOfiata ttpiQov. ttl âk ^txQaï noiUâtç,

, xofiCç' ^ fiixQOT^Qa xiaitjj iy y ô ywaixeîoç xôa/noç éntti^eto. Cranff

UÊL Oat. n f, 4S6 aïoitfc* inunSc ^ ^ixçà x(tnri' irjv yÙQ xlattjfv xoirrjv léyov

0t9. lit» dl iv wis (L «itç) »oituC&ftmti al yuvtäias mnni^eno tà /i^vour.

PolL VU, 79 iro&M mtï Mtftmol 3uA »ünttt. X, 3C xionu mA «otAfic— jioS^

m MHtiêK* 195 lt^<o« ^ tiyy ^m^tmpt niavtn» ovr« (djnwi^) nutl^itêm vo-

fiiiovoiv,— ot ik koitAKkt tàs Hvààêê iuptwp. ickoL Arisl. Acsh. 108 «j|pii-

tni tàç &tûiQi'uç (TTfXXôfifvoi.

PreUer DeueL u. I>«n. p. ÏUSL
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ten für die in Andania ba der Znrückfthrang derMeaaenier

dmrdi Epamtnondas im J. 369 neu eingerichtete Ifyaterienfeier

enthält, werden als Theilnehnier der Procession erwähnt (Z. 29) ai

TtaQd'évQi aï isQuif 'Äui^wg av XdxvjvjL ,
aym oat là agiota

htCTieifieva yJotaç è'xovaaç teçà fuvoTi/.d. lu Akako^ioii bei

Megalopolis, wo mit der Neugründuii|j^ durch Epaminondas

im J. 371 V. Chr. auch der Mysteriencuitus reformirt wurde, sah

Pauaaniaa (VIII, 37, 4) die Cultuabilder der Demeter and Dea*
poina Ton Demopho.n, einem meaaeniachen Bildhaner, der, in

Athen gebildet, nach der Restitution der Arkader und Meaaenier im

Peloponnes vielfach thfltig war Die Göttinnen aafeen nahen ein*

ander auf einem Thronsessel, Demeter hielt in der Rechten eine

Fackel und l»'4,'le die Linke auf die Sebult^r der Tochter, i; öi

^iouoiva GULymçàv Te xai n^v xalovfitvrjv %itmrjv èni %diç

févdOiv l^ai, âè Itérât tf^ ôe^i^ t^ç xiatijç. Dem refer-

mirCen Myateriencultua geh&rten olme Zweifel auch die aionoüthan

Statuen der Demeter Erinya und Luaia un Onkeion bei

Thelpusa an, von denen Erinya bei Pauaaniaa (VIII, 25, 7) die

Ciata (v^v wûuovfiéiffiv %imrjv) und eine Fackel hielt Kaffimachoa

erwähnt in seinem Hymnus auf die Procession mit dem Kalathos, die

in Alexandria gewiss nach attischem Muster abgehalten wurde*),

der Cista nicht; das mag indessen damit zusammt iihängen, dass er

nur einen Abschnitt der Featücbkeiten behandelt. Dass beide im

ekuainischen Ritus im Zusammenhang standen beweist, wenigatcna

fär ap&tere Zeit, daa <rvWN^/ia *EXwawUap itMm^^mw )>ei CSemena

(piotr. 21 p. 6 S.) èhjmMttt «viov %dv lamwHi, Slaß<tw h

èç nUoTTjv *), Ala Inhalt dieser d'ata darf man wohl daa von Clemens

in seinem Verzeichniss zuerst autgt lnhrte Backwerk ansehen or^oa-

fial xai ftvQafiïôeç mai tokvjtat xai nönava TiolvoijqiaXa^

vielleicht auch die etwas später genannten ^oîç xai fiijxûipêç.

*) Bniso QttA. 4. grieeh. Rünsttor 1 p. 28701 MicUelis un. XXXV
p« 3O0ft

*) HiarfÜr iprieht tntaer so mnclieii Analogleii tefcon Vorttidt BI««-
is, MÊfftvâQiùP r^f lHi$aif^^(ùtç (Said. KmÂXi/iuxoç).

So verbessert Lobeck (Aalaopb. p. 27) das iMBdscbriftUeh« Içjwffc^fror.

*) Aroob. V, 26 ^mbota, fMW ngàti taerorum in motfiHmiAit*

inimevi atqne ebibi eyeeotmtf $T cUta tMNt^' ti in cnkMum vM, neeapi fwr-

4lfm, M cwtam iiwutiUL
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Dm es Esswama wmD, ermtt die Cirimoiiie des Koiteos, wo«

bei festiobalteB isi, dm nicht die eigentlichen Opfergaben, son-

dern das für diesen symbolischen Ritus bestimmte Backwerk in der

Cifita war.

Bei den The s m u|) hör Ich wini Hie Cista mcliL auâdrûcklich

erwähnt. Es liegt zwar nahe die ànoçQtjra OQyava der The mis,

welche Clenens am Schlnss seiner Aufzählung erwähnt 6^iifU9W

^^'hc'oç itipoç wêig /UMttxcZop, o hm» êv^ftuç ks» fwawsmég

nmäkß fté^ê» yvmauSt», mit Annahme einer Ungenanigksit des

Clemens oder eines Verseliens der Abschreiber auf die Thesmopbo-

rien sn beliehen, wo der icre/ç eme RoUe spielte Indessen ist das

nicht ausgemacht^), und aus Clemens isi auch nicht mit vSiclierheit

zu entnehmen, dass diese Organa si< Ii in einer Cista befanden. Wenn
Psychf^ bei Apuleius (mel. VI, 2) Ceres beschwört per tacita secreta

cütanm, so iiat man aiso zunächst an die eleusinische zu denken.

Uehiigens thun die römischen SchriftsteUer, namentbch die Dichter,

dieser Gisla der Demeter nirgend Erwähnung.

Aof Kunstwerken findet sich dieCist« der Demeter eist In

spSter Zeit*) und ungleich seltener als die bakchisohe^). Auf dem
Bruchstück eines archaistischen Puteal "^l überreicht Demeter
ährenbekränzt Triptolemos Aehren und Mohn. Zwischtu ihnen

sieht eiiir runde, deekellose Cista, aus welcher die Sclilange sich er-

hebt; sie ist aber nicht allein höher als die gewöhnhche bakebische,

sondern ruht auch auf drei FiUaen. Dadurch ist sie einem Getreide-

malb ihnhch geworden, welches, an sich ein passendes Attribut der

^ Theodoret. atl. cur. III p. 51 S. Atbeu. \1V p. W7 A.

*) Gerhard (Prodrom, p. 95) und Alirens (d. Göttin Themis 1 p. 27) htlt«a ti

tàmm Gek«imttll«i der UmbIs fest

^ Ok du CMth, welekes hi den kerikaten «ob Bleosis oaeh Ganbridge

8MehaieBtWM(CtarkegreelLMrbL4$. 6erfeu4 ant. BiUw. 306. WicMler

Deaka. 0, 8^ 02) dieiingfren aaf ,deii Kopfe tritgt «fsv^, mältt^og oder iuanvif

M MOMS aei, wige lek siekt i« eetseheides. Tefneottaigim avs Paerton

trageo- im der Reckte« eb Sekwein], ii der Liskea ein grobes rudea, okes

iaebes Gerith (ann. VU p. 50).

*) Eim kleine späte attiaehe Bronsemünze zeigt eine Cista mit geöffnetemi

spitz zulaafendem Deekel, aus der eine Schlange hervorkommt; man hat an

die Cista der Dem et er, <ies Dionysos, Beule (monn. d'Athènes p. 3r>r>f.)

an Erichthunios eriaaert. Auf eiaer X4iBpe (Paaseri 1, 63} i«t eine Ciata

oehen Athene.

•) WelcLer ZeitMhr. Taf. 2, 8.
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Demeter'), auch am Fries dea Prepykn zu Eleusis angebrackLt

kt'); es wäre nicht unschicklich, wenn man beide mit einander ver*

sekmoiien hitte^- Auf einem Terracottarelief^) aitxt Demeter«

in der Rechten die Fackel, in der Linken Aefaren und Mohn anf einer

geAoditenen runden Gista, wekfae mit einem eottigen VUeas bedeckt

jat Um dieielbe ivindet sich eine groÜBe Schknge, deren Oberleä»

anf dem Scboosa der GAttin ruht; ein vor ihr stehender junger Haan
in einem mit Frenzen besetzten GewMide, Ober welches eine Nebris

geknüpft, ist, [»t iulirt schmeichelnd mit der Hand den Kopf der

Schlange. Hinter Demeter steht I*ersephone mit der Fackel. Wer
von den Sterblichen, hei welchen Demeter Aufnahme fand tiior ge-

meint sei, durfte schwer zu hestimmen sein. Auf einer gellochteuen

Gista sitztDemeter auch auf einem pompejanischen Wandgemälde ^)

mit der Fackel in der Rechten; sie hält mit der Linken dén Sehooss

ihres Gewandes au^ am von dem vor ihr stehenden Hermes einen

Geldbeutel su empftngen. Auf einem Sarkophag im Louvre^) mit

einer Darstellung des Persephoneraubes sitstDemeter, durch

die starke EnlblQfrung ihres Oberleibes anfiOllig ^, von der Entliih-

rungsscene abgewandt anf ehiem rauhen Felastûck und stützt den

linken Yorderarm auf eine geflochtene Cista. Endlicfa stellt eine

Marmorstatne des Coliegio Romano^) Demeter thronend Tor, ne-

ben sich aui der einen Seif( *m liind, auf der anderen ein Schwein,

mit einer kleinen, den bakclnscheu ganz aiuüichen, geschlossenen

*) Aach der voa dea J[3äck.erri verehrten, der Ceres assiiuüirteu \ es ta wird

der Modim beigeg^ebea (Ber. d. sächs. Ges. d. Wiss. 1861 p. 340; Preuaer

Heftia-VesU p. 242 ffl), wie der Anno na (eb. p. 347). Gerhard hyperb. rSii.

Stud, n p.m
^ BttU. 1800 p. 2211. Fr. Lemmant te^ à Bleurit ^. 390.

^ Ob tnf euer Berliner Gene (TSlkea Besebr. in, 2, 286. Pamfk« verL

lf|lbenTaf. 1, 2. Wieseler Denk». II, r>, 01b) nebeo Demeter, die zwiacbev

elneni Pferd und Maulthier thrent, eiie Giata oder ein Modios alt Aehren m
erkennen sei, ist mir nicht klar

*) Campana opp. ant. 17. Zu vergieichen ist da« finicfaätQck bei d'Agineourt

ftfms de scalt. 8, 4.

*) Mus. Borb. IX, 38. Wieseler Deokm. a. K. U, au, 33u. Berichte d. sSebs.

Ge«. d. Wiss. 1849 Taf. 9, 4 p. 162 f.

^ Catrae Bitte, de ee. 214, 306. Wieieler Dealon. a. R. ÏÏ, 9, 163.

f) Gerhard deehte deriitlb att die penouilleirie Blsttiis (byp. rite. Slod.

I p. 190), ms er àpiter soridcBtiM (gea. Abb. U p. 486).

(lerhard ges. Abb. II p. 397. Die Sutoe war vat Poblieatien 1» dee «t-

tikea Bildwerbea beetiauet.
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CSstft MiS 0idit» dais auf dieaeii, der rÔmiselHii Eunvt aogeliGri-

fjea Momiveaten, a«cb die Gbta der Demeter BÜsb duie eine lier-

vertretende rituale oder mystiflclie Bedeataiig nur mehr ale ein all-

gemeines Attribut der Göttin zeigt -^). In diosem Sinne ist es auch

aui Frachtsesseln mil anderen cereaHscheii Syniljuleii verbunden').

Die Cista beg<^gnet uus aber iiorii in aiulerjMi niystiscîu*n (aillen

als charakteristisches Symbol. Auf K y pro s gab es augeblich von

Ikinyras gestifiete Mysterien der Aphrodite, wobei es sich nicht

etwanmden grade hierso hftnfigen äbertragenenGebraiiobTonWoften

wie fntimjçéa^ o^y*^ v. dg^*), sondern «m einen wirklichen Ge-

heimdienst handelt'). Aiieh Ist es ja durchaus nicht unwahrschein-

lich, dass der alte orientalische, in Kypros eingebürgerte, lied^tiche .

Aphroditedienst sich später in den Schlupfwinkel von Mysterien

zurückzog. Vou diesen sagt Clemens (protr. 14 p. 5 S.) ^»^ raïç

Tt).£Ta1ç taiTTjç fijç nékaylaç i^ôov^ç^) fêxfujçiov %ijç yopîjç

câjûîp %6vÔQoç xai ^paXlàç %oiç ftvovfiévoig %i^p téxi^ v^p

fWiXiMi^p imâiâovai, véfuaim ôi ùaqd(^ovaiv avt^ m ftvov"

fmm, «Se hai^ i^anai^ Auch diese Symbole scheinen In

aner Gista bewahrt worden m sein, denn Clemens, der sum Schliiss

scinee polenuechen Musterung der verschiedenen Mysterien nach

ihren Gebräuchen und Symbolen mit den Worten olai âè xal ai

•Aia%ai al /itötixa/; âsï yàç ajioyv^vtuoat lù nyia avTÜv mai

Tff âçQi]ta è^eiTteïv eine Revision des Inhalts dit sei ('ist« ii einlei-

tet (protr. 22 p. 6 S.), zählt die mannigfachen in ihnen euthalteuen

Symbole auf, ohne die Culte, welchen sie angehören, näher zu un-

terscheiden. Unter dieeen Isonmien aber auch t^i^à^ ékm vor,

^ ÜM ühallcle «$ Ptkao Mattd (noa. Matt 1, 71) ia dii UindellMl»

lÎMlnaff (aarbL of bee p. SO, 56) ik«ri|«fH««iifl SlatM (darac bmu. ^ ic.

3SeC, 662 A) fliitbdirt der Gitta.

PaiMri lue. I, M.
Mas. Pio CI. Vm, 45. nai. Nap. IV, lOS.

Lobeck A^Uoph. p. 651.

*) Engel Rypros II p. 141.

Er spricht von der Erzeugung der Aphrodite durch die ins Meer gefftlle-

meo Gp^irhlpchtslheUe des l'ranos.

h At ri >h. V. 19 nec rio/i et Ctfjtriae absinua iUa inäia praeien'mnt, quorum

conäUor mdmitur Cinyras rejc fuitfc, in quibus sumentes ea certaa dipt^s iiij'e-

runt ut meretrißi et rt^enml jthailo* pru^Uü nutninü signa donato*. Firm. err.

prot. rei. lU, 1.

Digitized by Goégle



332 OTTO âim

die man mir jenem kypnschen Goheimdionst zuschreiben kann

wodnrdi ihnen denn auch, trotz Ovid, die Gista indicirt wird.

Sicher ist der Gebrauch der Gieta in den Isis- nnd Osirie-

mysterien, wenigstens in der Form, wie sie in Rom gefeiert wur-

den. Dorthin kamen die ägyptischen Götter der GestaK nnd Auf-»

fassung nach, wie die Gt^bräuchf ihn s Cultus in den Modilicatiouen,

welduî sie durch das hellenisireDde Alexandria erfahren hatten.

Ob dort schon eigentliche Mysterien der Isis begangen laTurden , ist

anreifelhaft. Tibull sagt von Osiris, den er der Weise jeuer Zeit

, gemifo mil Bacchus identificirt (1, 7, 47), ihm seien genehm

tt tgrkm ntgus et Mdi ftiiis eaM
sl Mt ocedüi emueia ätta $9erit.

Bei ApuieittS hebst es in der Beschreibung der grofiien bisfinMes-

sion (met XI, 11) ferebafur ab alio cista secretorum cuj/ax, penitus

Celans operta mapu'flcae religionis. Aui der Vorderseite eines im

J. 1719 auf der Steile des alten Iseum in liom gefundenen Votiv-

altars ist unter der Inschrift [Is]idi sacrum eine mit einem Blond

und mit Aehren Terrierte runde Cista mit gerundetem Deckel, von

einer Sdilange umwunden, Torgestelll Auf dem Grahcippus der

Bahi llia Variila, welche auf der Vorderseite die Verstorhene selbst

im IsiBoostam mit 8istmm nnd Situb venteUt» findet sich m jeder

Seite die Cista imt i andern Decke! und der Schlange^).

Auf ciiKjiïi (jiali>t<Mn mit der Inschrift*) f. Lartio Antho cisto-

pharo aedis Belhtiae PiUvinensis fecit C. Quintius Rufinus fratn ei do-

flmo 8H0 pientissimo, cui et mmutnentum fecit nUernis agro ApoUmi»

ütgmtei Qumtnu Aufimu ist der Verstorbene in ganzer Figur vorge-

stellt'). £r ist mit einer bmgen Tuiiica, einem Mantel mit statt-

licher Agraffe und mit Stiefeln bekleidet Um den Hals trägt er eine

Kette, auf dem flaupte einen dicken Lorbeerkranz mit drei Medaillons,

von dem lange geknotete Binden herabhängen , m der Hechten hält

^ Dies Uogt vielleicht mit der reiduB Salqirodnetioii der Intel Kypros

sasaBmea, vgl. Engel Ryproe 1 p. 57 f. Rom Inselreiaen IV f. 90 f.

^ I. Olivae) in nuraer IsUcnm ezereiutiones. Rom 17 J9. MentTnaeon

ant. expl. sappl. 11, 11. nuis. Cap. IV, 10. Merl mug. Ca]». I p. 199, 11. Auf der

Rackseite sind eine Schaale, ein Opfermesaer, ein Becher^ nn den Seiten AnsMs
Bod Harpokrates dargestellt.

^ (irtit. 470, 8. £ine Zeiehnonf int im ced. Pistiianus f. S7.

*) Orolli 2318.

. *) Doni infer, tab. S, 1. MiiUa gaL mytii. m, 157 *.
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er einen Lurbeerzweig, in der Liriken zwei Aexte Neben ihm sieht

die geflochtene runde Cista mit geruiuletem Deckel. L. Valerius L
f.

Firmus, ein uxerdos Isis Ostens[is] et M[atm] D[mnm] Araifi6[erma0l

ist auf «einem Grabstein^) in phrygiscfaer Traeht vnrgaateUty rechla

stellen auf einem Tisch swei dsten mit nmdem Deckel» die eine mit

der atraUenbekftozten Bflste des Sol, [die andeie mit emem Halb-

monde Tenierl

Aach neben dem Brustbild eines Priesters der Cybelc^), dessen

Costüm manches Aehnliche mit dem des (listifer der Bellona hat, ist

anter anderen Symbolen auch eine mit einem Kranz umwundene

kleine Cista abgebildet, die an einem Tragriemen getragen wurde*),

während die des bellonarius an beiden Seiten Handhaben liat Ëine

der obigen Ahnhche Cista hingt mit anderen Symbolen an einer

Pinie «d der albanischen Ära')«

Da in Rom demnach die Gista zum Apparat der mebten Myate-

rien gehörte*), so begreift man, dass sie zu einem Symbol der sacra

arcana überhaupt wurde und dass auf der tabula iliaca die Heilig-

thümer, welche Aeneas aus dem brennenden Troia rettet, dreimal

unter der Form einer Cista mit halbrundem Deckel daiigesteUt sind,

wiewohl keine Tradition dieselbe überliefert hat.

Wenn daher Aristides ganz allgemein ssgt (or. 47 t. II p. 320)

f xal %Oüto äätxovfu» xal ftêQte^ciéftê&a, ei fni^ ^^oomi-

90VfU»f wan$QÜ xim^v éfré^çt^tct x^tWovcror, so ist natOr-

lich nicht zu errathen , wetehe Gülte er wohl tunSchst im Sinne

gehabt haben kann. Ebensowenig lässt sich von Martialis Epi-

gramm (V, 17)

Dnmproavos atavosqm refers el nomina magnat

dum tibi tmter eqius »ordida condido est,

>) Tikiill. I, 6, 45

kßte ubi BcUonae motu est agitala, nec aerem

ßammam, non omens verbera torta timêtf

ipta bipenfw sm>f m^dft vfolenfn larrrlns

sanguinfquf ejf uso spargü inulia deam.

^ Orelli-Hcnzeo 5962 v^l. Ü666. 5841.

^) Murat. WinckclmatiH mou. ined. b. mus. Cap. IV, 8. Mori mus.

Cap. I p. 338, 9, Millia gal.myth. 82, 15*. Wieseler Denkm. a. K. II, 63, 817.

*) Vgl. Gavaceppi raee. ID, 38.

•) Zocfa b«M. 13 vgl. p. 104. Wlesekr Denka. a. R. U, 63, 8, 3.

^ Befck. an. f. 105 nùfutf âfiovtri Xiyttv tèt fivattitui' àU* ifi&ao yt

mumm m. 2i
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dum te posse neyas nm laio, GeUia, üavo

ttuôere, nupmtij Gellia, cütifero

angeben t welche Sorte von cistit'er gemeint sei. Im Allgemeinen

wtren denRômeni alle diese ausländischen&natischenBettelpneiter,

trots des Aheiiglaubens, mit dem man an ihrem Cultos hing, in ho-

hem Gnde«Teriofatlich. Es finigt sich aber sogar, ob fibethaapt an

einen Priester m denken ist Wenigstens zeigt eine in Rom ge-

fundene Grabschrift

*EvS'dôe Fauovag, og ^iazißeq /Jv notB ^Pwfirjg

y.ai ô^ln^yoïç yiçivaç ftoXlà fier' evfpooavptfg

einen cistifer auf, der einer anderen Kategorie anzugehören scheint,

wiewohl über dessen Stellung nicht einmal eine Vermuthnng zu

machen ist.

*) C. I. Gr. 6218.

' Bonn. OTTO JAHN.

Digitized by Google



ANALËGTA.

LXXWni. Thucydides in 82 xat ttjv elùj&vïay à^ltaoïv twy

ovofÀâiwv tç îà tgya àvtrjXka^ctv rfj ôiKaituaei. loÀ/ua ftiv

fà^ dloyiaTog dvÔQeia quXhaiqog èvo^iaih^f fiélXi^aiç âà n^o-

ôâÛMi evTtQmtjç. to ôè 0(âg>Qov tov avdvôçov nq6'

oX'it*^ ^Qoç cinay §vvaà¥ inl nâv dqyôv. %è ifi-

(ioulBvaaa^aïf àmvi^m^ç nqôqxxatç êSkofoç» mendum in his

est, sed Talde antiquum, nam datpélua in omnibus libris est, nisi

quoti <^x altero Monacensium da(p(xXeLa Bekkcrus enotavit. dativum

inler|)retatur s( holiables, sed iaepte, %o ènmokù ßovk^voaa^ai

ài da(pdkuav nçoçaaiç dnoiqonrjq èvofiiÇsro. Dionysius Hali>

camassensis Thucydidis verba bis attoUt, L v p. 88S et 954: scrïbi-

tor ntrobique dag>dk€ia. datÎTom reqotrit oratio , suspensom non

mîniis quam a»ô^ nf^oat^i^, rmm non satis sst

scribere do^palii^f quod Sjiburgio aiiisque placuit. necessariam

enim esse ignominiosam prudentis deliberationis adpeDationemt

oppositam iUam specioso praecipitis temeritatis nomini, tota seuten-

tiae coacervatis antithetis repetitae ratio et foun a demonstrat, neque

iftißovXevaaaO^ac aliud hic sisrnificat [uaiii (1( liberatioueiii, quacum

cunctatio cooiuncta est: activuia èmfiovksùuv deliberandi signiti-

catîone Tbocjdides alibi dixit quaerendum autem videtur esse Ter-

bom rarius quodqae tempore iam antique fidlere focile potuerît

idemque mendosis litterîs sit quam aimillimum. quale verbum reci-

perari mihi videtur dempta una littera. suspicor enim scribendum

esse TO d' iuTrlijxTMÇ o^v dvâçoç ftolçif nçoceré^j daaXstif

ôè TO £7iLßovktioaQt>aL
j

diioi^ojii^i^ nqôipaon^ evXoyog. sic

dicilur iieglegentiae awiidaïunique rerum incuria».'. atlriljuta esse

, cttuctatio deiiberantis. Ltym. p. 151 46 daah^S) V ^fpQovtLg, ^
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fnfâwos (fqovtiLovaa' odXtj fàq rj g>çoyriç. àaaXijçj 6 afie-

çiftvoç. ^ioxvXoç "àaaXrjç ^avia^\ ovtmç 'HQuâcavàç mai

^7toVL6d€9(fOÇ* Hesychius dc^iXatp (immo mtaleh)^ àtpQont'

a^Mft* odXa yàq rj çqovtIç. conf. Dind. Thes. Steph. t i

p. 2144 et t in p. 41. quae Hesychius habet âadXyavy vßQiVy

afiileiay, rrjv fteviovy in eis àftiéXetav sane ad àadXetav portî-

nere videtur, reliqua foitassi; oliui alio jxTtinuerunt sic scripta.

doélyeiavy vßQiv, rr/v Tioçveiav, rt noçvtlav quidcm iaiii aliis lu

mentem veiiit. daaXeiag autcm vocnl ulum Allico sermoni tribai

posse videtur propter Aeschyleum iliud adîectivum» neque defagit

Thttcydides verba quae poetarum magis quam scriptorum oratio reti-

nebat quod Sophronis êsoaXéa» grammatlcus coumemoravit, Thn-

cydidcm praeteriit, eo minus mirabimur quo antiquiore tempore

Thucydidis éûaXeii^ videtur esse oMitteratum.

lAXMX. Thcophrastuîs (jui dicitur Characterum cap. 21 /it-

HQO^iXoTifiOP lia dcscrihit, TOiottég tiç oîoç — xat d.Toâiôoùç

pLvàv dqyvqiov naivèv noirjaaL dnoôovvai. Casaubouo üebetur

dftoôiâovg, pro quo ditoôovç scriptum erat, quae esset iueptae

ostentatious species iode a Sylburgio pierique inteUexerunt. oimi-

rum homundo gloriolae cupidus cum minam solvit dotos nummos

exhibet, quod putat esse roagnificentius: neque dubitari potest quin

wxivov dqyvQLov Inteliegendum sit. sed nof^aai nihili est, neque

quicquam prodest Pauwii noiijaag, delendum est verbum ex proximis

niaJc hue iiilalum. spcuntur enim haec, y.al /.oXoup âè evdov TQetpo-

fiév(f} âeivoç /.kifiây.iov nqlao&ai -/.ai dünidiov xaXéLOvv Trotrj-

aai, 0 tx(av ènl tov xXifxcoiiov 6 xoXoioç ftrjdtjaetat, üssingius

hare adscripsit, 'graculum in cavea habens, ut multi, scalam aeneam

inmittit avemque dipeoio aeneo munit, ut adscendens et descendens

strepitum faciat, quo hominum animos advertat/ finxit et aeneam

scalam et advertentem ilium hominum animos strepitum. ineptus

est ilie fiuçoquXoTi/noç, sed non tarn ineptus ut eo gloriolam quae-

rat quod graciiium aiit: immo ipso illo scalarum et scutuli adparatii,

utpotr pcita re et ingeniosa, stolide gloriatur. hodie uon iiulli ex

acanUiidtim aiiarumque avium caveis aqtiaria vascula catenulis sus-

pcnduiit, quibus sensim attractis misellac sitim exlinguunt. aviculam

scutatam conspici in yasculo de quo Otto lahiiius nuper eleganter

scripsit {BmaUe vaaen mH goJdichmuck p. 2) alias dixi. pauUo postea

baec leguntur, nai xwaqiov Sè Melttaiw rtXeunjcavvog ovr^

fivij/^a TUtl ati^Xldiop non^aag iftifQthffa^ Klaêog Mßhtalog,

t
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Toupiuö Eil)» i!i Siiîdam t. ii p. 129 iiegavit fmi posse xîlddoç

scribique audacier iussit tloXoç Mekitàioç, id lam iiisulsuni est ut

?al(le mirer non nnllis piacere potuisse. nam notissimum iliud 6

d«m> TtaXég non perUnet ad sepnlcri titulum, quod autem Toupiiu

lambticbl Babylonicis adfert h&dds lumhcBitm 2ivmîç ^ %Mj^
id divenissimum est deinde inîrtim est vel potins ineptum non addi

nomen catelli, sed diei tantuni Melitaeum. contra KXdôoç canis

nomen non inagis miriun «st quam nonieo merelricis Kltayâ^iof

apud Lucianum Dial. mer. v. perjzit soriptor sic, xai dm^ùç dax-

ivXtov ;fo/.xoi}>' èv ttp yio/Xr^nieii^ tovzov èy,tqi§uv otsça-

wvrta àiM^p éd^fié^^ai, absurdum est et forma etiam oratio-

nis Titioeom inê^mtoHma^ neque molto melius nnper scriptum est

mtfcawr, quomodo enim anulus coronabitnr? non morabimtiir

nos vani conatus emendandi. sed Meinekius cum scribendum esse

coniedt %ovtw ixtgißsiv ig to yopuw %al dXdtpBw éarj^éQai

partem veri adsecutus esse mihi videtur. suspicor enim scribendum

esse Tovtov ixtgißeiv aziocTi yaruiy nakeiipiav oarifiiqau

sebum iniitum arret aeriiginem.

XC In Plauti Persa v. 514 Ritschelius Toxili verba ita scripsit,

lace, stMltiloque: nescis quid te instet boni

neqmquatn tibi Fwüma faculam luarifica aéUmen voU*

übri partim hterifkam habent, partim hte^kam, recte antem Rit-

schelias htrifiea scripsit: respondet enim Toxilo DordaloB quae ittatc

hicrifieast Fcrtimaf addit Ritschelius rersum iambicum se nesciisse

convertere in trocliaicum. niinirum médius e.«^! ille versus inter (jua-

dratos. sed praeter uuiiieros sentf ntia eliam displiret. Ifurdalus

perlecta pnore eommenticiae epislulae parte dixit quid id ad me aut

meam rem refert Firsae quid rerum gérant aut quid erus tuus ? itaque

recte Toxilus respondet tace^ stuUiloque: nmis fuid te imM boni

posleaqae addit set ttf oceepûli ex tabeUiêmm rem» iUud autem ni-

minm est et minime aptum quod nequiquam lenoni lucrum a For*

tona ostendi dicitur. sed praesto est emendatîo. quippe ipse Rit-

scheitus docet in Ambrosiano libro non nequiquam scriptum esse,

sed nequequam. reddendum igitur IMaufo hoc est,

tace, sluflihqne: neacis quid te instci boni

neque quam tibi Fortuna faculam lucrifica adlucere volt,

sabiunctinun cum indicativo coniunctum non abhorrere a vetusto

sermone constat: veluti Terentius ita loquitur in Andrîa iv 1 25, o,
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nêscis, quantis in malis voner mmr Quantasque hic eonsiUis mihi cûn-

flavit sollicitudines Meus carnufex.

XCI. Cicero ad Âtticam ix 1 1 4 mos Uuera» im éêsidere* pM
fugam noilram numquam tam nMirum earvm iMrvafUm fidu ab*

awrdtiin iltad «mil mutrum nondum probabfliter emeDdatam est prae^

tereo nugas quae nuper prolatae smit. Lambintu docti hominis con-

iecturam attulit , tarn lùngum. non dubito quin eiusmodi quid resti-

tucüdum sit: nihil autem latet aliud (|iiam tarn vasttm.

W.U. Nfsrio nil iiliis, mihi rerif videlur Iragicus versus latore

in Ciœronih Ep. ad Quintum iratrem ii 10 3. scribit Cicero mnUa

dm m ignohüem ngm , quibm lonu ut explosm: quo ffmere cmmo-

tUÊ, «1 dà»; ilnpn» Mwm me an^pUxaiur: wM enim ut fluHiiu qtum

neUgiMi d£roiffere. Md nm faäm m ükm offendam, ne fUm
Î9m hMpîUiHt^ GrtdOÈ onrnis eonvoeet, per quos meeum inffratkm

ndiit. tragicmn est et numens et sentione

mplorat fidem

lovis hospitaliSf Graios omnis convocal.

potuit id dici de Menelao.

XCm. Ad Aetnae, carminis depravatissimi, emendaüonem saepe

aiiquid oonferre studui, Donc alia depromam quae diutina eius per-

tractatione olim adsecutus sum. nam nt umqaam totum carmen mea

cura perpurgatum edere possim eo magb vereor quo saepios eins

lectiooem repeto. oimimm sublatis ex aliqua poematis parte vitüs

manifestiora fieri sclent alia, ut vâçav zijuveiv tibi videare. quam

mendorum muitiiudincm minim sane est fuisse qui snbitario alujiK t

mcnsiiim studio se removere posse opinaretur. suK i sserit hoc

Benticio: nobis, ut nunc sumus homines, pauUo maiore uteudum est

et animi intentione ot adsidnitate.

Inde a versu 209 iegontnr obscura et partim absorda, neque

tantum Ubrarü peccanmt tnrpiter, sed docti eCiam homines, finnt

autem omnia perspicua et recta si ita scribuntur.

omnes

210 exagitant venti turbos ac vertice saero

in densum conlecta rotant mlvuntque proftindo.

hac catm expatiata ruunt incendia montts:

fpcröiis inâatu momen languentibus adfert.

nam profe nequitiae par esi viotmUa flammt»:

%%h %aiAfm vdox ilH molnfjiia fvrmma,

vtnm opus mxdibm €ti ut petUtt corporOf nulfu»
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impetus esi {psi, qua apirihts imperal (hkIpl

hic princeps imgnusque, sub hoc duce miliiat ignts.

vena 210 exogiUuU habetFlorentinu« (F) : eacij^iftfr Contabrigiensis (C).

tum 0€ F: a C venu 211 eoUeeta F, coiUêUa G. Teiwi 212 Aoc

émisa «aspaHata ruum egregie Kootenns io Epitomen Iliaiiîs p. 277:

C haec eama expeetaia rumtf F hau eauaa expectanda termu^ quod

Qtnimque et ineptam est et ineptias peperit venu 213 libri spirilm

inflatis mmen habcnt: momen Scaliger restituit. rarius Icgitur Lucre-

iiaiiuni illuii verhuiii: qiiare adsrribo vorsiirn Hilani l'ictavii'usis in

(ienesi 33, yujsaqae materies irepidavit mumine puha. in linr vprsus

eHisdem libri babent aer. iacobiu» cuin scripsil baec caïua expectanda :

lemnf mundia mmtis, Spiritus ui ßain momm hmguentibus addat,

protulit, ot flaepe aiia«, quae neqae Latina sunt neqoe intellegi pos-

rant. praetereo aliorum commenta, simplex est et penpicmim quod

posai, verso 214 fltmwuu F: in ceteris temper legitur, quo male ei-

pletos est TerâicQltis po8tcfaam iUad periit. antea F nequicquam pars,

C nequiijiKun par. posterius quidem probandum erat. <|uo(j scripsi

id ipsuiu praebel quod poeta diccre debuit, violen(am videri flaniiiiam,

ped re vera propemodum ignavam esse et mollein opusque tiahere

inpuJsore vento. ea est enim propria nequiiiae sigoilicatio. Donatus

ÎD Terentii Adelphos m 3 4 neqmtw auum proprie lihidinosa inertia

ikta en, quod nikU gueat nuttiqiu rei sif. Cicero in Catilinam i

{ 29 Mil It* quit ut mmdiaB «eAtf , mm at vdimmHm «twîtalîii ac

furUtudmii Hufidia quam merfioe ae nequUiae pertimuceKda ? antea § 4

shnilHer eoDimixerat inertiae neqvitiaeqw. idem Gcero de fin. § 26

dicit inertissimos fiomines, nescio qua singnlari nequilia praedùos. quod

niox Hammae injjenium vrkix motusiiuf perenius u ihiiuiUur, similiter

a Seneca de ira ii 19 1 ignis dicitur actuo$us et pertmax. v<•r^u 21 7

audit habet C, aud9t verissime F. versu 218 Ame scriptum est in ii-

hris: scribendam esse hic ante multos aimos dixi idemque Schrade-

rus in quadam scheda adnotavit. mox G ma^nof^tii sub hoc dtMS,

F flM^tis^^ 9uh ducs, recte novicii quidam libri magmuqm, ntb

hùc duee. neqne enim scribendum est magnoque sub Aoc duce, quo

minuiiur anaphorae elegantia.

Qui secuntur versus ita emendandi sunt,

w«tnc qmmam in promptu ff^t operis natura soUquff

220 itude ipsi venti^ qtéae res incendia pascit,

eum 9ubito eokibeiuur iners quae causa silenti,

Êubteqww, mmeiifiis lober eiT, ted fertHis idem:
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digna laboratis respondent praemia rvris.

nm ocuto »ohm pecwktm nUran/da tmri

22S mm nee tf^im m huamm frwoepmm cot^ws,

nom /Idem rtnm MioMque exqutere eotisas,

é»gmmm saerm cqnugne aitoUên codb,

teire ü qnae tint magno nataUa mmäo
principia, occasus metmmt m saecuîa pertfunt

230 e< firma aeterno religata est machina vinclo,

iolis scire modum et qmnto minor orinta iunaestt

haec brevior cur bis senos cita pervokt orbes^

annuus HU meel, (noe cerlo sidora entrant

orOne fmm sm errent incondUn ggfiu,

236 täre vk» Hkm i^fwnvm et tradita «ura,

eex etmt noele rapi, toHdem cum lue« teferri,

nMta enr Phalne caek denimuki imhre$t

quo rubeat Phoebe^ quo frater palhat igni,

temporn CMT varient owni, ver, prima inventa,

240 cur aestatr perit, cur asstas ipsa scuescit

autumnoqiie obrepit hiem et in orbe recurrit,

aamn ictre HeUcee et trietem hosm eometm,

hwSfer mio mket fwnw Eetjperm, imde UooUe^

Satnmi fnae etdta umasß, MwrUa jM^noa;,

245 fvo f9fka)t naiitae,^ mdere UnUapmdmt^
eeire mm marie et etuUfraeàkere etirsw,

quo voltu Oriony quo Sirius ewcubet index,

et quaentmque patent magno mu acuta mundo

non conyesia pati nec acervo condita rerum,

200 ted manifesta notis certa disponere sede

singula, dimna est animi ac wemtda voluptae.

no& disputabo de omnibus quae aut ex Ubrb sampta annt auf a

doctla hominilnis recte excogitata, mnlto minus errores et inepta

commenta devabo. Tersum 221 emendavit Fridericus Christianos

Matthiae: C bebet eoMbetur ineet, F cciMbetwr dim. Terso 223 lahih-

raniis C et excerpta vetera Farisiensia: recte F laboratis, id est cum

labore peractis. versii 225 effmos recte Wernsdorfiiis t. v p. 1473:

fffitm incjiie CF, effnsus exterpta. vprsii 232 CF cnrm his senos

pervokt {pervolat F) orbes, excerpta cur his senoe cüo provolet orbee:

verum adgno?it Wemsdorfius. versu 234 C quaeoe luo errent incon-

dita cum, F fuae niot eervent ineondüa media, in quo emendandi
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conatnB deprehenditur. quod scripsi non indiget commendatione.

venom 237 Fridericiu Matthiae eximie correxit. habet F nMa cur

fmwpê caelù, ciûn pkattie jtà depmatum inde panope onisBam

Mset, Tersiia male cdnpletns est eo qnod in G atque in excerfitis

scriptum est, nubila cur caelo term. Panopes nomen ex Aeneide per-

perain inlatum est. versu 246 libri scire vias maris et sic etiam ex-

cerpla. set! vias maris inter ilia mundi miracula jmeta conmemorare

nonpotait: conmemoravit vices maris, id est veiUumm quibus mare

obnoxiam est et navigatio aut impeditur ant ndiuvatur tenipora et vi-

osntadines. non minus inepte versu 247 C et exwfpta fuo wtkt

oriim, F pw ttmt orte, seribendum est quod potol fNO voHu On'en,

{HO Sirikts exwbei mdex. sic Manilioa i 413 de canicola didt, 9h

Moeef nf pidä «iiawiiiiii fndt^tque gnbemai, recte vero F Mcvèet prae-

bet, inepte C incubet^ excerpta incubât Babiius fab. 124 15 nwg
yvd'xii^ nâc' èvvixsvsi x^vo^t^^ofoç ^Slçtojv; ilenique versii 248

recti^Miiie Wasseuber^'hius intellexit scribendum esi>e paient: nam
toeenl, quod iibri habent, absonum est

XUV. Nonins p. 58 13 Si$eima Hi$U Ub. un 'C. 7«rîîifiws

im^ CHî mmi» proprfelos menli a naMra truâùa vUemwr, prim
anfs fesMcidiem coitHAft, diMê ap¥d eonncfem cmuam olfiie muêth
Hemm praefam eoepiC Tidetor scribi posse cm nmm sobria mens

a nêiwra traäUß v^ehtr, — proferre coepiL

Idem p. 2u2 Ib Alla in Eyüjrammnübus ^praeierea lu sis deso-

Ittia {desulata, îesolnta) crine capillus! scribo

praeierea fusis resoluta crine capilli&

ruoluta Mercerus.

Idem p. 220 31 loiernif m Late loq!i§mU*quipeâem ex tabema

tuUmm Umtuê cum etaret phm* rereor ne èutarei soribendun sit

com saepe imhihise praemitterentur $ Inpuro, contrario Tîtio saepe

omissa sunt dixit de utnufue re Ladtmannus Lucr. p. 231, non

nulla ipse protufi in eommentatione de Seneca altera, in papyro Pa-

risino saeculi ([luiiti vel sexti {Notices et ej:traits t. xviir 2 p. 126)

scriptam vsi iscto oiddam: id est scio oiâa. ex libro ^yezzlnb^un-

nensi saeculi noni ineuntis in Mooumentis Boicis t. vii p. 374 haec

proferuntur, omines précédentes numwre m eotyore sunt, ut palnrns

pes pmm et re%iie. sola pertiea pottatiKt [est x pedum] ad slor ca-

lamim Bfteekklo temphm meMitrantiis. memoratur eolamics mentm-

fais ab Ezechiele cap. 40. ad star est ai instar• foUuntur qui litfeias
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iUas ante s inpuruiii in GennaDicis lihris neque a(Uii neque omitti

Itlrm p. 542 tape(e, ieymen unile pictuni -'i'r n.irus l olonhKs.

Varro Hercule Socratko omnihus rehm bonis cotuimms cnho in sar-

dinianibm tapelibus* p. 539 7 Varro Hercuk Socraiico ^cnbo m sar^

dmia öla pedibns clamida set purpurea amkula* in NoDÜ Terbis

Roepero, ot «it Phiiol. t ix p. 236, accidit ut mite in mmiee ma-

tandnm emt conkeret vellem scire qaomodo tegmen murice pingi

potaerit ariis coloribus. sciibeodum est mite, quod antiquior «t

melior scriptor dixisset motte, locutus est tarnen sinuliter Marttalis ix

43, Mc fMt dura seätm pmrecto taxa k»w Miligat txigw magßim m
atrt dem. Vamnis vertia ita yidentur scribenda esse, öi mn/ttw

rebus hmis colidiano vivo . cubo in Sardianis tapetibus , chlamydast

purpurea ann'culo. ;inl( ntbo fiirillim« oniitli potiiit vivo. Horatius

Sorm. II G 0() tlnin Ine) in rebi''< iurundis rire beulns. «liniiitur niuKa

SHuilitcr. cotiäiano et Sardianis scrjjisii iiuiinkenius Aiuüi.niv. in \eii.

Mf»m. n 1 30. postrrma Orhlfrus rorrrxit. lorniitiir autcni Volupta»

Pjrodicia, quod noa fugit ItuhokcDium. fuit qui uug:iri mailct.

XCV. lulii Exuperantii opusculum piimas edidit anno mdlxxxviii

Fri(1<Ticus Sylbtirgiiis in Historiae Romanae scriptoribus, smnptam

ex libro Pithoei, in quo additum erat SaUiistii Catilinae et lugurtfaae.

is codex, qao denoo excnsso libeUum Gonradus Bursianus nuper re-

cognovit, sane non potest dubitari quin idem ftierit qui nunc in

bibliotheca imperiaH Parisiensi servator nnmeroque est 6085. neque

extare videtur aliud libelli retus exemplar, sed diu ante Pitboeum

et Sylburgium Exnperantii mentionem fecit foannes Doringus in

Bpistulis duabus <(uaî» ad Inaohimum Vadiaiiuni scripsit. leguntur in

riiilologicaruni rpistolanim ccnturia ex bibliotheca Goldasli Lipsiae

anno mkci.xmv rdita, srrv uitui iuirni aulop;ia}»b;ir in libro quodam

Goldastiaiiu bii)ii()ili«'t:a«' lircnit iisi^ : unde paullu quam editae sunt

adcuratius ante abquot annos a nie descripta» proferam.

Darmgia Vadiano suo S. i). Ludut Mxuperantius y quem coram

iam vides, orator et facilis et argutw, plus satis ajmd mtdos quosdam

oiUodittÊS, hçurthinam histùriam stüo admadwn eondso et facili con-

scr^peit, Bquidem exen^lar repjperi, dum Basileae agerem, ài cosnoftto

iUo praedicatonm, tent wmmae vemiiUH», verum mtf(tliim, <idso ut

MO» nnUtit m hds vix Uierarum osst«^ Ikeat depr^iendert. Atqui id

^ékm non obstiHi quin id tßri omnis ad exemplar demiherem , ita

antifuitate delectalus, etiamsi ulcunque adhuc doctus ac diligens. Tuum
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VadiÊKo jNraHe m hum emergat, aUhqm mmiqwm tmmmu. Fiifo.

Bermnxw tàlmàanm hmti Doringus ad êhêâh*, {foachimo 7a*

ditmo, poetae ar oratori longe facundissimo, viro incomparabilL)

Dormyus Vadiano mo S. D. Et de Salhtstio et de Extiperantio

plane t^rum senùo, ni (hnc forlasse delruduin) nierq%ie diction Ht-

jfmUi jfariier ac plane lacomca historicm laimmmus. Porro mhe^

mmter àbs U eontendo, EanÊj^erantàm ne situ pereat ttnéiom onmi-

ku8 mferHas, tpim aéeo iam Mtenhm desjfderabmmu, àm hoc ri

mtûgatUhiSy fnù arhîtrio utUor et Ihringum ama, hen» voie. Em-
Mn xn (sic scriptam) eakmàn Imm, Dornigw itti «fnA'o*. (/(Mdkâno

Tndiano, FoelMy oratori longe cefeterrAno, amieo Ai primù.)

Scriptae esse videntur hae litterae circa annum mi>xx: eerie

7i\h> a Doriiigo ad Vadianum annis mdxix ot muxxi srriptas idfm liber

Bremensts habet est autem perquam veri simile codiccm ilium Ba-

sfleensem })ostea adqoisitum esse a Petro Pithoeo, quem ßasileae

bieomum degisse cMistat error enim et neglegentia esse videtur

qvod Locimn £iaperaiitiiim Doringus didt, cum Opuseulum htfH

EmtpermUn scriptam sU in llbro Parisino.

XCVL Ambrosius Epist. i 53 8 éhm fMimos vetue histmia

tUscrihit, regem Achab et pavperem Nahnthen. quem horum panperio-

rem, quem ditiorem credi)uus':^ alter regaU fnkro divitianm praedituSj

inexpltbilis msntinhilisijuj^ op{hv<i shîS, exvjunm pnvprri^ vineam de-

tidera/oüy alter despiciens animo ßaaiXiwv zag nolvxqvoovg %v%ag

imperialesque gazas suo erat eontenius palmite. non solet Ambrosius

uti Graecis versibus, sed non polest dobitari ex carmine aliquo illud

samptum esse. Terami, q[ui einsmodi fuisse potest, /liacZf ßeutüMav

%àç ftolvxQvaovç v^etÇf expiscabuntur fortasse afii; ego frnstra

eom quaesl'vî.

XCVlî. Hesychius y,àyytttvov vXrjVf ^rjçotv vlr/v. Isaacus Vos-

sius prupier ordin<^m littcranim (praecedit eniiii KaviaÇy sequitur

-/.awaßig) scribendura putavit y.dvAavov. addit Mauririns Schmidtius

'e consequentia pro vXriv malim vkav. nam ndnLavov rarenünorum

est. Ht opyatfoç.* nihil hic Tarentinum est, sed adgnoscimos, si

TtépTUzwov scribendnm est, neglegentiam coins similia multa exempla,

praecipne in conposhis vodhas, sed etiam extra conposita extant.

zamaim^ç vXr^ç apud Manethoiiem iv 324 in codice scriptam est

pro vero naynixviijç. illud antem Ttayxctt'ov t'Xrjv dregorii Narian-

zeni esl carmine xarà ywoLKuiv nakkuiTtii^o^ivuiv \\ 107 (p. 570
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Caill.)» Ol fiijT* ix^ol^ovai mal uiç tivqI KayKOvov vkijv Bcilkova*

èQveiv Xviiov rjè (péquv.

XCVUL Seneca Suas. 1 p. 3 12 Bars, quid agitiSy commtlitones.

domûoremquê gmerü humanit magmm Akxanânun, eo dmUHHs fiad

adkuc quid $U dnbUaiur? recte oUm animadTenum est dmUmtmqite

sic adiuDgi mterrogationî ^icùf agHü non potuîsse, sed temens rê§m
inferposnenint scribendom est quid agUii, eomntliltofies? domito-

remne generis humant etc.

Aimiiadversum ulim est vitium, sed non recte correctum [t. 5 13.

scriptum est in libro Bruxelli iiM conmlendmp nndif (otim victoris

lasso, posueruat lot orbis victorUs lasso. Schuttub loUus m toties

mutandum esse putavit scribendum est potius contuimdum mUm
tot eins vidwUt lasta. sermo est de Alexandre.

ControTerstanim 1 7 p. lOi 7 liaec adferantnr e dedamatione

lolii Bassi, duxi uxerem mmium fmmdam, jteperU miki (rrâ Msoia

quae jrrodigia varHê generibus inter te et indicia furmtia. éHnm qtd

pairiam posset opprimere, alium qui frairem, uliani qm^airem. abso-

num est inter se et iudicm furentia, ubi judùta scriptum est in libro

BnixeUensi. excerpta habcnt inter se et me furetUta ,
quod olim re-

ceptum est, quamquam et emeodandi levem couatum prodit et non

minus quam illnd ineptom est antiquum vitium tollendum esse pnto

emendatione specie quam re audadore et quali in his libris saepe

utendnm est. scribo frodkfia t>ariit genmbm intemecim saeviliae

furmuia,

Libro ix controversia 26 hoc argumentum habet, per vim me-

tumque (sic recte excerpta) genta ne sint rata, pacta convenia leyibèis

facta rata mit. exposHnm qui agnoverit sulutis alimentis recipiat. qui-

dam duos filios expositos sustuUt edncavit. quaeremi pain naturaU

pollicitus est se indicaiurum uhi essent si sibi alterum ex iliis dedisseu

pactum interponiim est. reddü HU ems fiUù$t rtpetU WMm, pag. 261

13 haec leguntor AUmcii Sitt, ima tum' smu; vm eaïposô^ tma eduÊtmi

dtttraafU tUoi fortuna aliquando a pareHtibuSf jnmquam ab quft.

miaeremim, wdtces: gram iudk iuua*$st* sic postrema in libro

Bruxellensi scripta sunt, nihili est quod olim inde fectTunt gravis

invidia est. nulla autcm potest esse iluiiilatio quin ita scribendum

sit, gravis indiciva est. etsi culm srio in tllossariis l.ahbaei p. 90

scriptum esse indicina ^ti^wiqov, tarnen vereur ne indiciva vrra et

sola sit vorabuli forma, nam in Grammaticis Keilii 1. 1 p. 553 22

liber Bobiensis, cni parendum erat, habet Mwnta /t^fyvr^^. apnd
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Iiüimn Victorem p. 390 8 Halmii scriptum mäkivüm, apud Apuleimn

Met n 8 liber Florenlmiu habet nuUduii imhumm. ahnOiter in eo

scnplnm esae coniciam 25 : certe alii libri habeot Michda» proa-

mtum. inteUegebatur aufem, opinor, primitua pwimia mdüc^
Pag. 310 15 Talde miror potuisse non adgnosci versus Homeri-

cos Od. XXIV 5 Hb. 11. VI 479.

XCIX. In Theliaide Statii vii (')S3 scribendum puto

arma ßaunt longisqm crepat singuUib^m awrum

eruftusqm mm vitiat cruor.

acribitur twcti, qaod neque aententia neque temporia fonna aptiim eat.

Veraiim na 494 ita emendo,

lime fkunm Hypanin flaxmiiupm JPblttoii

crinaai JUbpofcedol /aecfto:

flavus ulerque deus) victisque Hyperenora iungü

conversumque fuya Damasum.

libri saemis habent et vtctis. sod saevitia Apolliiiis et Bacchi inepte

conmemoratur, flavus ab ipsa senteotia, quae aliter non conexa eat,

lequiritur, neque oratio cohaerct niat tnctii^ acnbimua.

C dentenarium homm Analectoram numemm eo oonplere toIo

at eis <|iiae diapntavi non nolla adîcîam et errorea ipioadam meoa

eofrigam.

T. I p. 22 ubi de dulcedine dixi non debebam omtttere quod

Vegetius in Arte vetcriiiarid m 52 habet, urigmfs eiiam in pedtbus

cruribus iinguibrnque vel svh armis aliquando yeneraniur, quas qui-

dm dulcedmes vacant: ImbeiU similitndinem scabm. idem v 14 4 dul-

CMia gefuitur et solutio ventris, quam dulcedinem in Uippiatricis èQ£-

^lüfioip did Schneidenia adnotavit.

P. 24* Eunpidta verba à^êQOuêia véka ôigt^cva' cd^é"

^oç ii^aç legnntiur etiam in Etymologico Pariaino Grameri Anecd.

t ïv p. 98.

P. 27. noirjjixàç ^vçaç Platonis tutantur etiam scriptor lan-

dalionis Demosthenis Luciano attrihutae cap. ^rf^'} uaveir^v, k'(p7],

tavra ye, y.av ei 7to?.lrjç ôh if^ç /iccvicrc 1^1 làç noirjtt'KÙç

lovai &V(ias, Oiorîcius p. 3 Boiss. , Toiyaçovv èni fièv d-vçaç

^xa miiiTiY.àç i^Xmiav ol rà nçaita naiêevo^evot

fQdfifianaf idem p. 108, ßqiq>og dveXofiévij xai nçdç iqlixiccp

P. 30. Statii Teraibaa ex Thebaide addendam mt «luod idem
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dicit Silv. Ill 2 8, yrof^'rif banigm Sidera et antmmé yeminu cofis}'-

dite cornu y Oehalii fraires: vobis pOHtusqne polusque Luceai , lliaca»

îmige nimbosa iororis Astra fugau, p'eecr, totoque excludite caelo.

P. 31. meDdam animadrertens debeliaiD io Terbi» illis Firmid,

qM vdU ex $e ScyÜa quiàm Chmybâis* neque enîm inteU^gi potest

ear te, scribenduin est ecee: qua voce in adforêndts exemplis ati sokst

iuris periti, sed sae])c etiam Fîmiiciis slmitHer.

i\ 44. ralbum est ((uod dixi llrabaiiuiii .Mauriiii» le^isse Varro-

nis libros de liugua Latiiia. erravi autPin eo turpi quu diütrontiu^

Spengelius adnotaverat Priscianuin ea «juac Varro de vocabulis pecu-

niae si^^matae habet transtulisse in libruni de tiguris nmneroruin.

P. 399. si Ëuripidi recte tribai tè^ffwya, pertinere eo potest

quod Hesychius habet sv^/iomi^ alr^eroy, tôa^ficmit*

P. 404. omîttere debebam quae in fine dixi. conftadî eaim

nesdo quo pacto Rhenaugiam cum Augia.

T. II p. 333. egnjfnev scriptum est apud Ammouium p. G7 Valclu^

apud Theodosiuni p. 02 Goettl.

M. HAUPT.
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Erster TheiL

I, 23, 3. ijkiav hûLehffêtg, a? ftvwérê^at naçà tét hi

TGV Ttçtv XQOvov fivrjfiofsvé^sva ^vvißrjaav. Eine uicht verwerf-

lithe Handschrift (Monac. F) hat 7tv%v6xBQaj was vor nvKvôxB^at,

den Vorzug zu veiiiienen scheint. Auch VIII, 97, 2. êyiyvowo ôè

%ai akkai vazeQov jtvKval èKxXr^alat möchte Tsvnvd m schrei-

ben sein. Vgl. Aeneas Tact. XXÏI, 4. tag frvy.votata ttdna fu-^

^uné»4u und XXYIl, 4. rtvKvà fyhot^o h %^ mfftneéfiowi tâg

vétcraç fäßou Miniiiermiis Fragm. XIV, 4. itine^à fiiaÇ6§iÊifoi

I, 41, 2. vêSv yàç fia%Q(ây ûnapiûcnfréç ft&rê nçoç top

^Vftmftûv i/it(j là MijSixa n6?,£f.iov na^à Ko^jiv^iiûv dï/.oai

vttvç kXäß€TE. Man erklürt i rrèq tà M. durch Ttqo tmv M., ich

zweifle ob mit Recht; vermuthüch ist nsQÏ tà Mrjdixd zu lesen.

1, 80, 2. si aùxpQOviûç tiç avTOv ixloyiÇotTO. Ein voll-

ständiger Trimeter (skazon) , wie wir ihn bei anderen Attikem und

Nicfal-Attikeni nicht sehen, bei Thukydides aber, wofern kb mich

recht ermnere, nur noch El, 40, 6. finden, toig ^ftwi(fOtç aètmv

fiaxéïa^e ^juftdxoiç, mit welchen Worten Kleon, Tielleicht nicht

absichtslos, seine geharnischte llede gegen die Mytilenäer abschliesst.

Einen dactylischen Hexameter bemerkt Poppo VI, 36, 1 und der

Schohast U, 49, 3.

1, 87, 2. (yn^f ^iv vfim — öoxovai leXvox^ai cà anovôai

y.ttl oê ^^ijwûoi dâix9W, èpoK/nj^tû èg ixe7vo vd %u)qiov^

êêi^ag %i x^itU» avwaïç^ Bri^ ài fii^ önfKovaiP, èg %d ifsi

^ava^ Vielleicht Î8t to xut^lop 2U streichen. Vgl VI, 58, 1.

dàilhog oipst ffXaadfisPog fTQèç trjv ^vfitpoqàv hcàXsvasp
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ttVTOvÇf êsi^ag il X(i)Qiov, drcEk^eiv èç ctvro avev tujv orchav.

Aus der ungeschickten Nachahmung bei Prokopàos Ü. G. 1, 26 p. 126,

6. Dind. ist nichts zu entnehmen.

l III, 1. h. ds QeaaaXiag ^OQéarrjç 6 ^ExettgariSov vioç

wav Bwifoläv fiaaûdiaç. Statt Qsaaaluh vermathet Qassen

0a^oaXlmp; indess Tergldche man ein Epigramm des Anacreon

AntiioL PaL VI, 142:

QBoaaliag ju' àvë^% ^QX^9 'Ex^xQCcTlâaç.

über welches in den Monatsberichten der Berliner Akademie d. W.

1852 Oct. p. 18. gesprochen ist.

I, 115, 3. §vv€kafißdvoyto ôè %ai ctvtijç tfjç ^äfiov ar-

â^9Ç iâiihtti Pêan^Ufai ßovXo^ievoi t^p nolitaio». Richtig ge-

sagt wäre iftaxfnäaWf wie 1, 12, 1, oder ¥9m9qiaui ß* %^

1, 120, 2. tovç ài «1^ (AwàfMio» fmkkoiß nuoti fttj h n6^
narij^ftiifovç àlâivai XQ^- Mit Shnlicher Abnndans D, 13, 1.

tovg aygoig avTOv naçallnrj xai firj ôrjiûOi}. 86, 4. q>oßov-

Hhùvg xat ov TtQoi^îfwvg oviag. VÎ, 87, 2. ot-x axXrjTOL naça-

%Xi]&ivT£ç ât. VI, 44, G. fitytoTov jcat ovx fjy^iiTta. 49. 3. h
fiêlâysi xal ovx, èv ax€vox(j^^i(^- 85, 3. nXdatog q>6vog uLai oi-

âéifoç Hdaaury, Von welchen Stellen , die leicht um ein betrachte

fiches Termehrt woden könnten, die eine und andere der interpoto"

tion Terdichtigt worden ist

ftoXfyuiv êi oên aç^ofÂSVy d^jcofiéyovg âi êfwyoéfi9&a. Statt

aQXOfiévoi g wollte Reiske aQxowag. Boeckh und amhTe nehmen

das Medium in Schutz; vielleicht aber ist ttçxn/.iivov das richtige,

bricht aber der Krieg aus, so werden wir uns unsrer

Haut wehren.

U, 10t 2. !ii^ixiàctfiog — ^vyxaliaaç toùg otQcmjyovç tm
nwifSv xoi %ffùç ftéluna h t&iu itai à^ioXoytanhovç

naqûfai toiéÔt iSUfay, Krflger na^tuim TOiéêe ISLafafi Sia-

tenis noQTßVBi toiéât^ was Classen anf|Benommen hat Allein wer

bürgt dafür, dass nach noi^éhai nicht ein Verbum wie ULtXtvatxg

ausgefallen oder naqi'^ti /.ai iui na^thai zu SLhi i iben sei? Lnd

•vieüeichl ist auch das nicht einmal nöthig. Was hat denn ^vyxtùÀ-

aag fraQéîvat Anstüisigest Vgl. VIU, 86, 6. ozav ng xaXij uagêl-

9€u, Schwerer ÛUt ins Gewicht wag Sintenis bemerkt, Thukydules
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pttege oichl voiäda tX^Se zu «agen, sondern sXs^s rnidde, worin

ihm ohne Ausnahme Procopios gefolgt ist. Dock sagt selbst Thuky-

dides ¥9 67, 4. toMe naçtiuXsvtxo.

II, 14, 1. Ol êê ji9tpfäioi — hmtxtfdÇitmo ht ta/y âyçw
ncûôaç %ai YvvaT/.aç Koi SXXfjv nitf^tttrMw/jw. Vielleicht ist %al

%ovç /tQeaßLTccTovg nach yi vaiTiag ausgefallen. (X 78, 2. Tiàïôaç

Kai ytyval/.aç /.ai covç ngaaßt rarotg t£ äuI 7cXi^^oç ro a'xç*;-

OTO»' tütr àv*^QOjji wy. 11. Ii, 1. twv dv&Ç(nrr(ov roig cixQ^to-
'

Tatovg liV yvvaiSh' /.ai 7iaigiv i^êxàfnaav. Intless fehlt (he

Erwähnung der AllersücliNViK hen auch IV, 123, 3. V, 32, 1.

U, 16. ißaqvvomo ôè nai xa^^eSg e^9^ clxictg TLOvali"

nàmsç %ai Isqd. Da ßa^weo^ai nichts anderes beisst als

ttwg tpéQEiv (Vin, 1; 2 und Eunaplus £xc. p. 81, t6 ed. Bonn.), so

ermnthe ich die Einschwärming eines Glossems, ißaqvvovxo ôè [%ol

j^aX&rrtog ecptgov] ol/.la<^ /.araXuiovreç.

II, 52, 2. o (fiä-oQog èyiyvBvo ovôevi xoofKit^ àU.à -/.al ve/.Qoi

èn àkXijkoiç <X7iod-yrjO-KovT€ç exeivro. Nicht richtig erklärt Jacohs

bei Kriiger auf einander sterbend lagen sie als Leichen.

VgL § 3. %ci t9 iv oîç ioxijrtjvto vaiQw mXéa avvov ha-
TgodyijaitértwVt wo man hafeaémimLévtw l&r den absol. Genetiv

niramt, weil die Menschen drinnen starben. Ich sehe kei-

nen hinreichenden Grund ; sagt doch schon Homer vixvBç xoravt-

^yeiitftsg. Ueber das Präsens vgl. Bergk zu Poet. Lyr. p, 390.

Tag ot Litv Inid'értBÇ lov eavrwv ve/gov vifrjTtrov, en ôè

xaioftévov {%(fOfiévov) aXXov aviox^av kmßalövzeg 6v (ptQOiev

àn^naa»» Für aXkov vermuthe ich aXXùw\ wenn die auf den Schei-

terhaufen gelegte Leiche brannte, so kamen andere und warfen einen

andern Todten (oJUoy gté^ois») in die Flammen.

II, 70. xai Ol fièv énéanfjnfdot è§^l9w iftl XahtiÔi-

y.rjv xal htaûtoç jj iâvpmo. Bloomfield : in qmbmetmq«e alns locis

ihiiiikünm ini:enire po(er(tnt. So auch Classen : u n il wo crUnter-

kummen zu finden vermochte. Aus DunioKts Sik. XII, 46.

HoTidatätat — ftaQE/.if^ôyveg èni tovg èui Gçffxtjg Xali^iôéîç

naq ixvjoîg yLatipv.ow geht nicht hervor^ dass die Potidaeaten an-

derwärts als in Cbalkidike ein Unterkommen gesucht hatten. Man

sollte daher vermuthen, dass nach iävvaro ein Verbum, etwa

7tar9ifxevéaa$Oj ausgefallen sei , und jeder richtete sich ein,

wie er konnte. Vgl. Thokydides II, 17, 2. Kortmtwdacofto dd

BmmmVL 3S
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xctt jotç nvçyotg %m %uxm nolXol %fd mg îwmég itev

lâvvaro. V, t, 2. ol JijXtoi lAtqa^vztLOv Oaçvcaiov êovioç

tv Iii -^^^^ wyiijOav ovjiog wg exaarog (u(j/i^iO.

II, 84, !. rXni'Çe yàç — ^vfrneoeiai^ai TTQog dlh'jXag règ

vavg — €i tKjivevaac ex %ov Y.6Xnov %o nvsvfia^ oneq dva-

fMPiow n^qUjtl&i (xai uuid^è yiyvea-t^ai neçi %rjv h'w), ovàha

XHévw ^mtxdûêiv €tvtoéç» So glaube ich ist dieser Satz herzu-

stellen. Pbonnio hoffte dass, wenn der Wind, welchen er abwartend

hin und wider segelte (und in der That weht derselbe gewöhnlich

gegt^n Tagesanbruch), aus der Bucht käme, die Feinde keinen Augen-

blick Ruhe haben wiirUt ii. (iewöUnliih sieht 7i£Qiéfi?.ei te nai

eîfo-^ei yiyvea^ai èni %i]v IW, ovâéva u. s. w. ohne Zeichen ei-

ner Parenthese, xai in der prägnanten ßcdeuiiin^' und in der

That ist häufig bei Thukydides. S. Classen zu il, 9;i, 4.

U, 93, 2. èôÔMi âi laßovca vavrwv enaazov Ttjy xiS-

itfjfv vtal %o éfo^iféatw xai %àr wçinmr^ifa Uvai ix Ko-

^Mùv èrtl tijV 7iqèç ^âijvaç ^dXatfaaVy nai dq)ixofiimfg

niairè Taxog èg Mtyaga tta^éktvaavraç — vwaaçdxopwa povç

. nXevaai ev^^g èni t6v ïleigaiâ. Es ist nicht unwahrscheinlich

dass i\oï Kuiiiiker Hermippus in seinem Stücke ^rçatuotai dasselbe

Factum vor Auj-en halte, ntun cj in einem Ijci llesyehiiis v. ncaiY.-

rov erhaltenen Fragment (Com. Gracci vol. JUL p. 404) zwei Doricm

folgend«! Verse in den Mund legt :

o'. i0^a %iU.vw ft9t' èfAOv ^ftf^c^ xai waitm^ça Xaß6na
xai it((aaitMgfdXaunf, ïp' iç^ vavv ifmiiôifoaç ^oS'êéSsÇ'

ft* àlX ov èéofâoi nopixvèv exutv %èi¥ nçmtx^nf^ooKêgtalalov.

Dass zwei Dorier redend eingeführt sind, zeigen dieFormen jo&ia^s
und navLxtov = 7tt]vioi6v.

II, 9t), 4. fisxQt tot Oö/.LOV Ttùtafiov' ^eî â* oitog èy. %oT

OQOvg b&er sieç xai ô Néavog xai ô "Eß(fog- lazt ôè è^ij^ov to

OQOç xai fiéya, êxé^evov zijg ^Poäonrjg, DassThukydides den Namten

des Berges venchwiegen haben sollte, ist um so weniger annehmbar,

da er an der nemlichen Stelle weit unbedeutendere Berge als der

Oibeios ist namhaft macht Und wie leicht konnte ^Oqßtjhw vor

oQovg ilbersehen warden! lieber den Accent s. Delectus Poet An-

thol. p. 151.

II, 102,5. IÙ lùv ntQL l4XKfiaiiova toiavta Xeyniif va lïagtÀa-

ßofiei'. Mit diesen Worten schliesstThukyüides seineuLxcurs über die

mythifiche Gründung der £chinaden durch Âlcmaeon, den Sohn des
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Amphianuis. J)as Yerbiim noQeliißofitv beziebl Classen auf die an

Ort und Stelle gewonnene Kunde ; vielleicht ricbtig. Oder hat Thu-

bydides nct^ißäXofisv gescfarteben? Strabo 13 p. 646. oi ygaiufxa^

Tiy.oi fd'i^aQia rcaçaiidlkovieç lUQcatloyovai ^ä^ov tj XvovCi

ta y^toifisva. Cf. Ï p. 40. 6 2x/^'(/><o^' 7iaQCtXaßm> fnâ^vça

Mlfiveçfiov, wo ich TraQaßaXwv vorziehen möchte. Tlehenhess winl

IdlrAikava zu schreiheu sein, Über welche Form zu Cooi. graec. Iii

p. lüb. gehaiidrlt ist.

111, 3, 6. ntè âè ovwe iç Malosna i^^l^w %é fa aXka%m

ao¥» Die Scbwierig;keiten dieses Satzes gkiubt Classen durch die Verân-

deruug des nsQi in rtégi gehoben zu haben und erklärt sie hielten

alles Andere, was die Mauern und Häfen betrifft, >vahl

bewacht, nac hd e in s iv d i e Ii a 1 ha u cführ ten Theile lU og-

liohst gesichert batten, liiergegen dürfte zu erinnern sein,

dass TcSy têixcûv xai jwv Xi^iémv néqi schwerlich thukydideisch ist,

der niqi mit der Anastrophe zwar häufig, wenn aber zwei Genetive

daTon abhängig sind, die Präposition jedesnuü nach dem ersten Sub»

stanÜY stellt So 0, 45, 2. crçcr^ç néqi tj xpôycv, Ebend. 51, 3.

îaxvoç niqi ?/ ctad-eveiaç. V, 111. noXéfiov aïiilahioç niçt tj

dagxiXeiaç. MI. 72. vsy.i/fTiv niçi Ç vcevayiwv. Dasselbe ijcsetz

beobachtet Thukjdules au( Ii 1 » ini (iehrauch anderer Präpositionen,

wie z. B. hei l'vsxa. Hiernach wäre tiuv tBixfàv né^i mai %w At-

lijhiäilß dem Sprachgehrauch des Thukydides angemessen, schwerlich

aber tiSv veixä» nui %wv kêfiénop néçi. VieUeicht ist daher

niifiS ißt 7, 3. VI, 90, 3) zu schreiben, und zu verbinden niçiS

tà T^fAisikma tpqo^d^woi^ nachdem sie die halbvollen-
deten Werke von allen Seiten wohlverwahrt hatten,

sicherten sie die ührigen Theile der Befestigungen

und ILilen durch Wachtpusten.

III. 47, 1. /Ml Ttjg avTi'/.ai^iatafiévi^ç to frUj-^oç ^'ju^axov

txovreç èg nôkeixov inÎQX^^^^' Classen: ihr beginnt den
Krieg. Das würde doch wohl ig nöke^iov €çx^<J^^ oder icéfi^

Xi0^£ sein. Richtiger wird man vergleichen IV, 15. ^ Tifmi^iw^

hU^Bü^t unli 65, 3. int^iivai ig fidxfiP.

m, 52, 2. ftQoaftéfat€é ôè aîkoig wj^vKa Uywra ù ßav-

Xovtat Traçaâowai v/jv n6Xiv htovreg roig ^axeâaifiovloiç %ai

àUi^v ôè ovôéva. Der erste Tbeil diesesiSat^es kehrt fast wörtlich wie-

«a*
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der TIT, 3, 1. Dass xolc^Ç^^y auf dieLacedâmonischen Schiedsrichler

bezogt;!! \ve!*de!! müsse , sah nach Portus auch Classen , der daher

nach Krögers Vor«;an«j: y.nXdouv schrii'l» und zu bI ßorXoitai einen

Nachsatz wie tolio dçâv supplierte mil Vi rweisuii^ auf ÏV, 37, 2.

und V, 115, 2, wo aber èyirjçv^av so viel ist als sie fragten durch

einen Herold a n , und die Annahme eines elliptischen Nachsatzes

nidit nothwendig ist. Ëben so wenig in unsrer Stelle: er schickte

einen Herold ab, der ihnen sagen sollte, dass, wenn
sie die Stadt willig übergeben und den Lacedämoni-
scben Schiedsrichtern die Entscheidung ihrer Sache

anheim stellen wollten, diese die Schuldigen bestrafen

(xoldaeiv) , keinen aber widerrechtlich verurtheilen

wilrdeii. F Iii' Xiyovxa verlangt der 8pi*achgcbrauch iU^ovfa, ob-

gleich auch Xiyiov stehen könnte, wie H, 5, 3.

III, 58, 3. äTtoßleijJctTe yàç èç nctiéçùjv rcôv i]i^etiQ€ov

hifi/âfiof na^à vsoç fKOtnw SijfÂoai^ ia&iffta^l %s xot

Totç aikotç vo^inotÇf (ha n ^ ^ftwy wMâ&v toçaitt,

nmfftav èrta^àç knKpéQovtBç. Dass die Platienser das jährliche

Andenken der in den Perserkriegeu {gefallenen Hellenen unter an-

dern auch dmxh Anlegung von Trauei klridem gefeiert liaheii, ist

sehr unwahrscheinlich. Diess haben die llerausgeher richtig be-

merlit; allein ihre Versuche dem liebel abzuhelfen, z. P. durch

ktnidiioai^ sind nicht glûcidich. Ich vermuthe Ittr €€GH]kLdCI
sei CvCQßHMACI zu schreiben. Dies Wort wvd aus Demetrins

Pfaal. { 281. angemerkt, der es vielleicht, wofern die Vermuthung

gegründet sein sollte, aus Thukydides entlehnt hat

III, 76, 1. al n.eXonoi'vi^oUöv vr^sg f.iexà %6v l/. zijg lojyiocg

nXovv €q>oçfiot> ovaat. Der S( holiast erkiiut iv ogutZ äictTQißoi>-

aai. Vielleicht èq)OQuovaai. Ein Adjcctiv f;'g>o()/^og ist sonst nicht

bekannt. Krüger vermuthet daher iy èfoçim^ ovaai.

III, 82, 4. fo èfiftXfjKttaç S^v apô^àç fiol^ fgffoaeré^'

àaq>dkêiûi ôè %o ifeêficvXtôêad'aif dnowçwt^ç n^Afoatç i^oyoç.

So haben die Handscfariflen; da imfiovltéea^i. schweriicli etwas

anderes heissen kann als nékiv fiavlsémr^ai — wie iirtnewehêt»

ntoisai = Tiû/uv fieranfuntolUii, und anderes derselben Art — '

^(^ vennuthe ich dass fiu âoipdXeia etwa dait-éveia zu sciuerhen

dei. Der Siun der ganzen stelle, über welche Classen zu veigieichen
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isU scheint zu sein: unbesonncMK; Raschheit galt für eines

Mannt'S Pflicht; wipderhultt» Krwäguiig hielt man für

Schwäche; wer ^^i< h wei^^M'lc (in die Hathschlaj^e (h^r Par-

teigenossen einzugehen ) w u s s t e ( seine Weigerung) durch
Scheingrände geltend zumachen, àftm^ofoj in dem Siïïù»

van Wdgttiang 2a nehmen, scheint unbedenklich zu sein.

mtè tfjg -céftB c^'Ot^g yfjg /.ai yLVficttua^û&a htfß^M %rjç 7i6XB(aç

fit^og Tt, xal to fièv xar/:'xAtûé, zo i Ttevôazr-OE^ xal ^âkaooa

yvv ia%i tiçotsqov ovoa yfj. Ich kann dieser vieltach hesproehe-

Qea Stelle nur dann einen Sum ahgewinnen, wenn mit dem Selio«

üaeten dno t^s Jtwè ovar^ç y^ç gelesen wird. Das Meer wich

run dem was ehedem Land gewesen war zurdck, und mächtig an«

geachweUt überschwemmte es einen Theil von Orobiae, so dass jetzt

Meer ist, was vordem Land war. Vorausgesetzt ist hieibel, dass

schon fiüher eihmai in Folge eines Erdbebens das Heer über sein

Gestade getreten war; jetzt kehrte es in seine alten Grenzen /Aiiiick,

bewirk tt' idu r auf seiner liiu kk^lu" »'iiie Llieilweise llebei'schwem-

niuüg (Um Stadt. Dasselbe l-it ij^iuss, nur dass keine Ueberschwem-

mung damit verbunden war , hatte sich auf Peparethos zugetragen,

iyhero âè %ai è» Ihmx^^ mvfiaifog inmtaxii»iiiicis od

ftijp ènénlvoé yê^ wo ifsa»ax,t»çtiatç in seinem eigentlichen Sinne

sa Debmen ist, von der Rückkehr eines Gegenstandes an seine vo-

rige SteOe, während dvaxMQeiv von jedem Zurückweichen gesagt

werden kann. Uebrig ist noch iTtwelS^aa', denn so ist nach Anlei-

tung des Scholi i-tt'ii statt des vôlli- unzulässigen èfcelO^ovoa ge-

schrieben w< r(l( II. Allriii woteru uieine Auüa>sung der ganzen Stelle

nicht irrthiiaüich ist, so wird statt des Aoristus ein Präsens ver-

langt;, nicht nachdem das Meer zurückgekelu*t war, sondern in-

dem CS zurückkehrte, hatte es einen Theil von Orobiae überfluthet

Was aber daffir zu setzen sei ist ungewiss; vermuthen könnte man

hta»axfiHt(!^<h worauf ein anderer Scholiast zu führen scheint.

Kurz darauf beisst es mfftw è'yioys vofti^o) tmi roiovtov,

j iaxvQOjarog n oeiafioç èyéverOf xcrr« tovto ditoaTtlXeiv je

ttjy ^dlaoaav y.ai èSa7tivr]ç iTrianiofitiijV ßiatoreQov %i]v èni-

xXvüiv TC01ÛV. In diesen \\oileii ff7ro<n mil (.lassen in-

transitiv zu fassen, ist schwerlich annehmbar, und auch nicht ein-

mal nöthig, da ja nichts hindert auoiiAç zum Subject zu machen.
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Aoffailend ist dann alterdings der Wechsel des Subjects; doch IM
sich diesem Uebelstaiide, wenn es ein solcher wirklich ist, durch die

Aenderung des iTtiamojiihrjv in èTnamo/jiévrjç nhhelïen , mag man

dies nun als absoluten (ienetiv fassen, oder von srti'Akvaiv abhängig

machen: der (îrund einer solchen Erscheinung ist,

weil die Erschütterung, wo sie am heftigsten ist, das

Meer fortdrängt nnd wenn dasselbe wieder angezogen

wird, eine gewaltsamere Ueberfiuthung bewirkt. Be-

fremdend aber ist und bleibt die Construction ron aïtiw mit dem

Accusativus cum infinitive statt ort xccra tovto OTtoatêllei ttjv

d'âXaaaav — nai — èmiTtlvaiv uoiu, oder to y.atà zmVe
ànooréXXeiv — èfcUXvatv itotsî. Will man sich zu dem letzte-

ren entschlieäsen, so würde fast ohne Veränderung, wenngleich nicht

ohne Hirte, geschrieben werden können ^ Myjft^^i^raro^ 6 asiOftès

yiyw9f %6 nmâ tovto ànootéXleiv u. s. w.

in, 90, 1. T€v d* etôtov ^é^ovç inoXéfww ftè» tmI SXXh,

éç hiéatûtç ^wißatp^w^ h St/KÛd^ xeii €tù%ol oi SnKêliê-

o(f€T^çniç; ^vfifidcxoig' ci âè Xôyo}' f.iâXiOTa a^ia rj ^erà %wv

l4Srjvaî(ûv m ^r^i^iaxoL enga^av r ;cQog tovç lAd^ijvaiovç oi

àvtinoléfiioif tovTùjv f.ivïia%^ijoofiai. Ich zweifle kaum dass die

hier unverständlichen Worte y.ai aXXoi als ein Zusatz von fremdcf

Hand zu tilgen sind. Der znm Folgenden hi êè Xôyov fiaXiaza a^ta

erforderliche Gegensatz ist in den Worten tag htdinotç Swéfimv»
enthalten: sie führten Krieg jeder mit verschiedenem
Erfolge; was aber das Denkwfirdigste ist, will ich er>

wähnen. Classen, wie ich jetzt sehe, hat mit Poppo %ai a)la

geschrieben, wogegen ich aUerdings nichts WcsentÜches zu er-

innern habe.

V, 105, l. x^g f.itv Toiyvv nçoç to xP-etov evfievsiaç ord'

iQ/iêiÇ défMdtt XeXelxpea^ai. Die Schwierigkeiten dieser Tielfacli

besprochenen Stelle lassen sich vielleicht durch die leichte Verwand-

hing des ^ç6ç in «r«^/ heben. Ueber diesen peripfarastiscken Ge-

brauch der Präposition fte^i s. die Collectanea bei Schifer zu Dio-

nysius de Com|». verb. p. 23. und zu Stephani Thes. s. v. rreçi. Dasjî

dieser r>f Ii rauch bei Thukydides sonst nicht nachweisbar ist, thut

nichts zur Sache.

III, 116, 1. xoi yfjv Tiva E<p&eiçs twv KaTavalwVy oi e/r*

Jßkvfl OÇU nhtoHüiP. Da Katane nicht aof dem Aetna,
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sondern am Fufse deSv^elluMi liegt, »o ist wohl énè uiïtpfj m
schreiben wie IV, 78, 6. ^lov — 8 vnè Vkéfin^ x«2ra«; man
mitoste denn i/il durch nahe erklären* %0 aber, welches

Cobet streicht, ist hinzugefügt, um den Berg von der Stadl Aetna,

bekanntlich einer Gründung des Königs Hiero, zu unterscheiden.

rV, 6, 2. afia ôi nQ(^ eaßakoyteg /.ai tov aiiov tzL xlui-

Qov oytoç — ianavit,ov tçofffjç. Dit» Hdss. haben nçwi. Viel-

leicht r^Qi. Denn von der Jahreszeit iiat, soviel ich mich entsinne,

Thnkydides nQt^ nicht gesagt.

IV, 24, 3. toiç ^&tjp€têmg t9 oéx Sp dvai IfpoqfuT» wui

tau Tto^dfutv )c^«iy. Die Partikel va ist zu tilgen, ancfa wenn

sie nicht in einigen, wenngleich schlechteren, Handschriften fehlte.

IV, 4B, 2. SoTCy àâv jiç aXtp ènùdtê(fâfnua¥j Sftaat XeXv-

ad^ai Tff;^ o:iori)û:^. Sollte nicht wegen des Gegensatzes voü u/ta-

atv Thiikydiil» > u\v ui;] zig uXm geschru'ben haben?

rV, 48, 4. xat avTOvg {rovg veyiçovg) ol KeQxvçàioi, ifteiât}

rjfiiça èyéverOy q>oçfii]êôv inl éfta^ag ifrißaXdyreg ànijyayov

«§b> T^ç nilmg* Was heisst ^poiffOjÔw imfidXXêip'i Thnkydi-

des bedient sich dieses Wortes noch einmal D, 75, 2. von einem

P&hlwerite, dessen Pföhle kreuzweise mit einander zu einem Flechte

werk Terbunden sind. DemgemSfs erklärt der SchoUast toi^ ^èv

y.azii fifjy^oç ttvtwv ji&ivT€Çi aXXovç âè TtXaylio^ i7iißaklovi&i^.

Allein zu einem solchen, fast möchte man sagen pedanlischen Ver-

fahren, Hess ihnen die tiimultuarische Eile, mit dei- sie das Geschäft

betrieben, schwerlich Zeit. Vielleicht also ist in erklären wie man
Uolzbündel auf Wagen packt. Auffallend ist dann aber dass

Thukydidcs das seltene Wort an beiden Stellen jedesmal in eiher

Terschiedenen Bedeutung gebraucht haben soll. Man möchte daher

Tto^fnjSâp vermuthen wie Holzscheite; aber freilich qtoçfirjâàp^

las an iinsi er Stelle auch der Rhetor Aristides Or. XLVl p. 409Dind.

q>oçur^ô6v tip' àfia^Mv hitpiçeip luojitq tovç KoçxvQaîiov pe-

TiQovç. Oder bat aucli dieser Scrihent die Sielle schon verderbt

Torgefundcn? Protopius de Aedif. V, 3. p. 314 hat das Wort aus der

ersten Stelle entlehnt: wuhw ifvpÔiovtêç nk^og lud ^poQfi^ôàp

IV, 67, 1. h èçfùffUKti haS'éZcmo, od-ar inlMtvoif %à

%9ix^ TOti änelxßif cd ttolé* Eine seltsame Verbindung ftXiv-

^evBiv reixtj. Wahrscheinlich möchte sein Oxf^sv àitUp^svov [lg]
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JixTidujg eiXof yi^vaiùtp ohiav ^vftf.iaxov. Das» die Bewoh-

ner von Dion (alsd Jiijç} gemeint sind, sah ziuMst (lattner. Ffir

ôixiiôiîjg haben iJEF âty.tTiâirç, (i ôiKiiàulç. l niiTsiut/t diin h

die fernere Vermuthung liidois rijv èv trj l^ntQ ^u^Sf ver-

mathe ich tîJv h tij ^4C-)iHJl AKTfh J1HC\ was sieh kaum

Ton ui9QIJIKTUJlHC onterscheidei. 'A&wiç hat Stephanus

Byz. Z^â'ias vielleicht aus eben dieser Stelle des Thokydides an-

gemerkt *

V, 36, 2. %è yàç ^gyog dd i]nictwtö èTét^ftcvvtaç vovç

yiaxeöatuovlovg xakùg oqiiai çiXiov yevêa^at. Wenn ht

etwa y.a/.o'^ mm* r-niatavto uinziistellen ist, möihte ich ilaliir

àjihbç, ramiilie, sincere, veiiautln'ii. Die ArgivjT spielten bekannt-

lich eine zweideutige Holle. S. Phcrecratcs in Com. ^aec U 2(i3.

oStot yàq rjiAÏv ol i^tàmç u7toh)vfAt»ot

Vgl Hist, crit Com. p. 81.

V, 38, 2. xai o^wg ^ärj tovg BoimoùÇf to yàç avtè

ETioiOvvy nçog zovg l^çyelot ç anMsa^ai, Dass notéh nicht

in der Bedeutung!: von -içaoûtii i^rnomincii werden könne, sah auch

Krùger. Vieiieicht ist èaxo/iorv zu schreiben.

V, 40, 3, i'itsfiTiov {Ol Idqyeloi) wg èôvvayio idxiota ig

TtQatuna nqog Aa-Kedaifiwiovg antnMlg noi/r^dfitifot ^ ong

av S*^yx^a(j§f ^üvxiop ^eiK Die verschiedenen Ansichten der

Herausgeber fiber diese Stelle mag man bei Poppo nachlesen; die

Hatiplschwierigkeit liegt in Hfnj av ^vyxtaqt^, was der Scholiast

durch xaO^cog av ovyxtogfj 6 /.0LL{t6g erklärt. Vielleicht ist ottjj

av ^vu(pOQ^ zu schreiben , <lie xVrgiver erachteten es unter den

gegebenen Umstândn) lïir das ersjiriesslichste, mit den Lacedänio-

niern unter möglichst günstigen Bedingungen (otz?; av ^fupo^^ ^)

ein Bündnis» zu schliessen und sich ruhig zu verhalten.

V, 66, 1. ol jiuMèaifiô»iOL and tov vâatoç H^og to^H^-

tovç ivavriovç èv %â^u tc ijètj nwßttxg %ai dftè tov Xoipov nç4>ehj'

li lhiiaç, fiâ'/.ioi(( à i] ci/.tôitLfAÔvioi ^
fç o ijtt^jtivvrto, h tovxtti ttp

/.m{)tn l^HJtXûyi.Quv. iJer schwierige Salz wird in « hdimni; sein, wmn
man mit Kni|i« r f'>ç vor oçwat einschiebt, üIm rdicü ixhw à^stpmn^aav

für i^£/fAd/i/aa»' schreibt. Der Sinn ist, dieLacedämonier, als
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sie den Feind vom Mfigel vorrücken sahen, zeigten

sich bei dieser Gelegenheit mrTir denn jemals als La-

cedämo nier. In wie fern dies der Fall war, erörtert Thukydides

im Folgenden; mit Kröger eine Lücke zu statttiren ist nach dieser

Auffassung nicht nöthig. i^eg>céyrjaav hat auch Campe vermuthet,

aber falsch erklärt si« zeigten sich nie in einem glänzen-

deren Li eilt 4'; allein die Wicdi rlioluiij; \(»ik ^/axtdaifioyiOl ist so

unerklärltnr und €§£q)dv7]aav l)tMlarf einos Prädicats.

V, 67, 3. ol kvavzioL av%oig ôe^iov fièv yJQoç Mavzi-

n^Ç äxw^ Krüger bemerkt einon Dativ habe Thukydides wohl nie

so dem hcttßtioi beigefügt ; er hat daher /xikoi$ als unecht bezeich-

net Ich sollte denken avtoïg stände hier wie I, 89, 3. ifteiê^ o^-

toig Oi ßdqßaqoi H x<ÔQaç âtr^lS'W.

V, 68, 1. TO fiè¥ yÙQ ^axêÔatfiovUov nXfj&oç êiè trjç

noXiTiiaç to /.qvtvtov ^yvoeizOj zùy â* al ôiàto dvd^çumiov ^

y.ofin:iûÔ€ç rà oi/.ùa Ttltj^ tjuiatüto. Mit vollem Hecht ver-

dächtigt Kruger TilijOTj
; gleich darauf ist für rtsvrrjxoaTveç die atti-

sche Form herzustellen. Auch bei Soph. Electr. 702, jiißvg für

Aißv9g vgl. Thuk. VII, 50, 2.

y, 83, 3. xatiKlfiaap âè tcv ahov %€iiiiâ¥aç %al Mom-
àopiaç ji9ip^diot lU^Uxa»^ èrtêxaXowreç tijv tê nffèg liq-

hpevüTo r^v ^v^^axlw» Der Cardinalfehler des Satzes liegt in

VLméylr^actVy was weder an sich maris um mterclndere bedeuten kann

(und wozu wäre das überhaupt nöthig gewesen, da es ja Winter

war, wo sich von selbst jede vSchiflfabrt verbot), noch auch obsidere

oder obsidioM j^tmere. Der Satz wird vollständig klar durch fol-

gende Fassung ncnéhf^aa» {frwdabmUWy praedaiioM viutaham) Ôè

%ùv avtov xaifimoç %ai Mtnuâaviag !ti&tjv€uû^t Ibi^dluau^

iietxalwvTeç tr*v te u. s. w. Das letztere, I7«ç<yncxç, hat schon

Cioeller hergestellt; xavaltj^eiv aber mit dem Genitiv MccyLsäoviag

[zwei rpolirlc Handschriften geben Maxedoviav) ist eine echt

attische l Qgung. Vgl. Aristo[ihanes Pac. 711. trjç 'OnbjQaç %ccie-

Xctöag. Was ferner die acti\ e I t>rm anbelangt, so wird diese hin-

lingUch geschützt durch IV, 41. IXi'ii^w (I. Ur^^ov) %b tijy Amcta"

nxi^y aal nMata eßlaTno», An andern Stellen (s. Classen im

Anhang zu III, 85, 7) schwanken allerdings ile Handschriften, doch

findet die active Form eine neue Stutze in unserer Stelle, welcher

die MeUiuiform aufzudrängen niemandem in den Sinn kommen wh'd.
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üpbrigens ist überall, bei den Attikern wenigstens, k^i»t» für

l^tißa^ herzosteUen.

V, 116, 1. ég avvdig tà ötaßanjQia legä h tcftg ^{of$

(ivK èyiyvero, àvext^aa», Krflger Terdächtigt Uqu mit voltem

Recht, aber auch h toîç oçiotg ist zu streîcbcîi mît Cobet ta Hy-

peridcs p. 58. Im Fol^'onden heisst es Aq'/üoi ôlù lijv ixeivm

{yi(t/.EÔaif.im'tun') f.iO.Xi.aiv twv ii rfi nàlei nvàç vftotoictj-

Gai'Z€ç tovç fièf ^lyilaßoVj oî ô' aviuiv ôiéçvyov. ï)a vtto-

joniù) nicht die Bedeutung von siupeetarê bat, soudero susptcari

heisst, M wird énomeéaaweç herzustellen sein. Ëiu ähnlicher

Fehler kehrt wieder VIII, 76, 1. tùvç fg^iqovç arQat^yoög tat

il Viva %mv %qu^q(xqx(^ ^nt/téntvw^ wo für vntnànevoif (was

kein Attiker für ^nénwjv gesagt hat) P éntiténtvw hat, G aber

richtig VTKûTtTm ov. V, 35, 3. vTrerônerov tovç u^axiâacfioviovç

itr]êh StYMLm öiaroüoifai ist «'iii\v<Ml«'r iTTiüittsvov zuschreiben,

^mj^eclos habebani Laceäaetnuntos, oder i neioTrovv.

VI, 3, 3. Qovxk^g dè xai oi Xak^Liö^g Nd^ov oçfttj-

vovç t£ ttoXéfi^ V9ÙÇ 2iK9Xoèg i£ejlairaiv«ç oU^ioveêP» In

diesen Worten sieht clxwS-eloag einem Glossem so ähnlich, dass an

seiner Tilgung kaum zu zweifehi sein möchte. Vgl. cap. 5. ü^ic^at

fii»ai èyyvç eïxoai fiezà '^xçaç.

fiixtiov dv^QWTttJûv oîxiaaç Meaatjvijv âno zîjg taitov to dg-

%aûov natçiâoç dvtiovôftaaev. Statt des letzten Wortes haben

die bebten Handschriften avto tavéfmoe»^ was «unbedenklich den

Vorzug verdient; das Neutram wählte Thukydides, weil ihm dabei

nôliCfia vorschwebte. Dergleichen flndet sich auch sonst, z. B. IV,

52, B. xnri ftérwmv fidXiOta ti^y ^wtwSçovy wo tciç %9 aXkaç

yTOÂéfc; vorausgolit. Gegen dmovouâtsiv s|)richt die Bedeutung die-

ses Verbums, di»- nicht muiato nomine ajjpellu n\;is bei den das-

< sischen Autoren und bei Thukydides «elbst ^einvofiduiv heisst,

sondern vicissim appello. Spätere freilich verwechseln diese Verba.

VI, 21, 2. orx o^oUf) OTQatevaSftafOi xai [otx] ir

orl THùiuèaà, h. ynUaç ä/¥ nQOûéâUf dH' èç dUtn^iaif

dyy^ov (^(jiÔLov èk^éîv. Im ersten Theile dieses Saties
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liabe ich mit Hermann cm eingeschlosseiu im Folgenden erklärt

der Sfholtast êftaçtijaayteg dnreh dnaQrrjd'évTeç, éineJL&ovreç

'Aid stoli rrç oiAeiaç: x^^Q^^'^^^^^Ç- \\?AU^ lUes mit Poppo

für unmôgUch, ohn»' i«uloch î^tniUT VornuUliin^u àirciQCtviiç, lu i/n-

stimm#»n. Mir schrinl dîïavjn^aavtBç das h ichtesle und vielleicht

einzig richtige zu sein. Cf. IV, 89, 1. und Vil, 1, 3.

VI, 66, 3. n}y ^EXwçtvrjv Sâév, So, accentnirt wie ênfaQivéç,

ia^ivèç etc. steht dies Wort anch III, 70, 4. und VO, 80, 3. gegen

die Analogie, welche *SXiù^7poç verlangt.

VI, 68, 2. naig or XQ"] — fieyâXr^v Ttjv èhnida %fjç Wxt/ç

tx^iv, aXliaç T9 xai tiqÔç avâçaç Ttavôrjfisi rs àjuvynitévfn^g

nai ovy. àfrf)Xéy.rovg éàojieq %ai ijfiàg. Der Siim eriordeit lias

Futuiuiii âfitvovfiévovg.

VI, 91, 6. xat làg rov uiavQiov {ui(xv(^siov) rûtv dçyvQsiiov

^ezâlhav Ttçoaàâovg luxi ooa dftè f^ç %al SmaaTr^çltav wv w<pe-

Xomnai, tviHç dttoariçiijcanai. In wiefem bei einem Kriege

die Einkünfte von den Gerichten verloren gehen konnten, sieht man

doch nicht recht ein; befremdend ist es dagegen, dass der EinbufiM

an EinkOnflen von den Zöllen nicht gedacht wird. Ich möchte da>

her âeKcueitrjçiù» vorschlagen, von den StrMtf»n, wo «Inr

Zehnte erhoben wird. Wenn, wie llesychius angichl, statt

ö&LccttvBiv auch ôb-zmCciv gfsiigt ist, so könnte man vielleicht mit

noch geringerer Aenilcrung ôsKaarrjçiiJv vermuthen.

VII, 13, 3. 0Ï ftètf in' otvtofwXiag nço^éau dnif^wtai^

i^i ô* éç hta<troç à^hwttai. Wie das schwer verdorbene cn^TO-

liokla^ XU heilen sei, wird sich mit Gewissheit schwerlich ermitteln

lassen. Fftr den Sinn würde daxoXiag das angemessenste sein. Die

Söldlinge gaben vor, sie könnten wegen ihrer häuslichen (iftschäfle

nicht länger ilii<omnien. Ist die Verinuthung richtig, s«( u rd man

ann» liiiu'Ti diirfen, dass avzoïÀollaç unter dem Ëi nilusse des kurz

Torhergchenden ctvtofiokeiv entstanden ist.

VII, 27, 2. èTtEL^ fàff ij JsiUUta %è ^èv nçcStùk vnà

ftétn^ t^ç avçan&s — tatsQW ôè g>qovQaïç dnè %év néXtwv

ïïfilenw%9 %oùç uiS-rivaiovg xai h totg nf^motg {rtçwTr^ Dohr.)

fiata. Für xQhh^^^^ verniuthet Krüger xTtjviov. Leichter wäre

d^Qe^fidiwv, Ein zweiter Fehler liegt wohl in x^oVot», wofür man
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ftàvov vermutheB indchte, zur Ablösung des Wachldienstes;

noch besser aber würde es ginsüch fehlen.

VII, 31, 1. éhiéSa 6^fi<^ow h 0m^ *HXäm. Se

glaube ich wArde Thukydides geschrieben haben, wenn er das Elei-

»che Pheia von einem andenai liält«' untersclieiden \vollen. Vielleicht

also T^ç ^Hkêîwv. wit II, 25, 3. axorteg tfjg ^Hkeiag èç 0ei<h.

VI, SS, 10. ig KvUr^vi^v rijç "Hlaioç, Indess âtehl auchl, 100.

VII, 36, 4. toîç âè ^^paiotç avx ecea&at' cg>wv èv «rrs-

fMiata èitiatsvw* Der Sinn ist wohl, die Athener setzten ihr

grftfstes Vertrauen auf die Kunst die Linie der feindlichen Fahneuge

zu umschifTen oder zu durchbrechen.

VII, 43, 2. 7ta^a//dï.ag ôè névxe r^fie^Qv on la /.al zoèq

Xi&oX6yovç xtti rintovag ftavraç Xaß(ov xol aXkt^y itaçaaxêvijv

to^év^âfùtv te xot baa eôu rjv x^azwoi TSixi^ovraç exuv.

Krûger bat die Worte to^ev^iâtinv te xal als unâcht bezeichnet;

und allerdings scheinen die toSevfuna nicht hierher zu gehAreo, es

müsste denn sein, dass man sie von V^urfinaschinen erklären wollte,

wie bei Prokopios Bell. Goth. I, 27 jk 126, 12. ttSw %ê to^Wfuhm
%àç fitjx<^y(xç xai r&vç dft^l sutvjrj {tcnkaçt) zexvltaç h
naqaanevfj slxe. 1st die Stelle verdorben, so könnte man vielleicht

Acffeiy/fYTwv venauthen und von Instrunieuleu zum lU haaen der

Steine erklaren, die Thnkyditles IV, 4, 1. otôirçia Xid^ovQyd iieinil.

Das Wort kcx^evfia, wie das verwandte ka^ôoç (welches ich bei Ti«

mon SiUogr. p. 68 Wachsm. hergestellt habe) fehlt zwar in den Wör-

terbüchern und ist mir auch ans einer andern Stelte nicht bekannt,

ist aber ein von Xa^Bika richtig gebildetes Wort *

VII, 75, 3. êï êè nf^Mnoi 17 jeJ/ii; xal %o 0wfia, 9vk

ay€v okiytw imd-eiaüfiwv xtti oijtuoyijg vftoleiTtofneyog. Mit

der von l llrieh ') vemirhleii Krkl.a uii^ von o/.lyœv gestehe ich mich

nicht i)etr«'un(leii zu köiiuea. Da gerade das (iegenllieil erwartet wird,

so sehe ich nicht ein weshalb man sich nicht die leichte Aenderung

^oiUUùy erlauben will; diese Wörter werden aueh srmst mit einander

erwechselt mjypfWy was Poppo vorschlägt, läuft auf dasselbe hinaus,

^) tVhor die rrligiüse uod sittliche Bedeutung der AoUgooe des Sophokles

(Hamburg ibb'A) p. Ül.
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liegt aber weniger nahe. Es ist indess luöglirli, dass die Stelle stär-

ker corriiiiipiert ist. und vielleicht ist oloXvyûfy zu schreiben,

dies aber als ungescliicktes Glossem zu ^eiaa^wv zu streichen.

VU, 77, 6. TtqoJcértEfiTttai (ûç otètovç xcft ànctvtâv elçij-

fihay avia äXla nofii^ßiv. Das absolute êii^fiévmf steht

Dadi einer Bemerkung CSassens zu III, 52, 6. gewfthnlidi im Anfaog

eines Satzes, aber wie hier auch V, 39,^ 2. Für SHa möchte doch

entweder mit Reisiie Sfta, oder, wie ich vermuthe, Ixatfé zu schrei-

ben sein, ausreichend für den Unterhalt, wie I, 2. 3. alXct

hat iiKiii nicht ganz richtig mit ilnu kurz vorherjj;plM'nd«'ii là è n-

tTjôua ßqaxlct eiilscliuldigt. ^/Ti>^/iL^iVu^. kuuute leicht in

^LTlAuiAA corrunipiert >\ erden.

VII, 87, G. 7t€nffal€&çt(f dtj ro XeyouBvov y.cct ttsI^oI ^nuitl

9^€Ç %ai oèôèr & &ê% drctilno. Vielleicht %è XêféfiWfr*

Nenander Poet. com. IV, 283. %è d^ Xwyofißintv

ßäätpf. Ein ungenannter bei Ammonius Differ, yoe. p. 42. rovro âij

tè Xeyoiuevov fjvrw ietvtùv. Ebenso Spätere wie Procopius Are.

hist. p. G. TO ôrj Xeyouevov dvcÖApdßr^xog, und so oft. Seltener

zo leyofievov ârj^ wie hei Xeuoplion Hist. gr. VI, 3, 20.

VHI, 6, 3. Der Name Melayxgiöag ist etymologisch jiicht zu

erklären, verständlich dagegen ist MeXayxçlâaç von Milayxqo^,

Das sahen auch die Herausgeber des Stephanischen Thesaurus, ent*-

ging aber Cobet Not. Lect. p. 359.

YUI, 74, t. t^v èà né^aXop vavv %al Xm^éa» kit* ad-

T^. Hier wird yav¥ als Glossem su tilgen sein, ebenso VI, 53, 1.

und 61,4.

VIII, 108, 1. y.aTarclêvae âè — ig tijv ^â^tov àyyéXXMv

Bti %<xg re 0otviaoag vavg arrncrrQnfist^ toTc TTeJ.OTtowvoloig

fiâXXop ji&ipfuioiç Ç nçénBQOv. Für dyyikhav erwarte ich das

Futurum; ^ ttç^sqop ist vielleicht xu tOgen. Indess findet sich

fiâXXaw ^ fig6v9QO¥ auch 1, 13, 1. VID, 56, 1. und (obwohl zwei-

felhaft) tftl nXiù^ Tj TtQip VIÜ, 2, 2.
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Zweiter Theil

%aL. Zu T« F.TTt Toi'toiç Vgl. iVristopU. Plut. 5(j. Ixyt ôi] ai aav-

rdv oaiig ti (fijàaeig, ij tdnl xovtoig ö^uß; nai vor buwg Ut

überflüssig uuü vielleicht zu streichen. /

^ I, 69, 4. tdv yàç M^öop avzoi ïa/nev en neQcestav yîjg siQo-

tSQOV èiti Tijv nêlùrtàmnjaw ild'6v%a, Classen nînunt h nBqd-

ttav y^g sprûchwûrtUcb mitHmweîsuDgaiifPseudo-Xeuopbon Ages. d.

Eine bessere Autorität ist Alcaeus Fragm. 33. ^X^tff Ix n9qà%w

yâç èlfq^awivav
\
Xaßct» Slq>€og x^iaoâérw Mxuif¥ und Fragm.

84. o^i^i^é^ tîvsç Old* (jjTieavM yâç àno 7t€QQ<XTWv
\

^l-^ov;

!, 90, 2. r^^Lovv %a avrorq to] luxiLeiv, dkXd i^ai rwv —
0001Ç ^'veiarrjxu ^vy-jta^ekeiv fievà atpiSv rovg ft€Qiß6lovg.

Wie oft, so scheint auch hier in ^^veiair^Mi, aus dem folgenden

^pfTfLod-ÜMv entstanden zu sein; das Compositum ist hier ohne

Gewaltsamkeit nicht zu erklären. Krüger übersetzt ununter-
brocben, Tollstftndîg bestanden. Gleich darauf beisst es

%i^v %B nàkoitéwtiaw nSav efpaow îxcn/^ dvat avoxw^jai^

WS xe[î*àq)OQi.iijv. Etwas auffallend wird der Pclopounes eine ow-
XiüQt^aig genannt; doch steht das Wort ahuiidi VlU, TG, ü. Im fol-

geiidi n § veiilächtigt Knlger v\povg\ Prokopios aber hat es hier ge-

lesen de Aedif. iV, 11. p. 303, 6.

1, 93, 1. oi yàq àefiélioi nayfoUov U&wv vn6%uif%ai ntui

ov ^vsiqfwfpiémw èariy ^. Han erklärt nicht zugehauen«

dasssîe an einander passten, oder nicht zu dem Zwecke
der Zusammenfügung bebauen. Den Beweis für die Richtig-

keit dieser Erklärungen ist man schuldig geblieben; versdiieden ist

jedenfalls was weiter unlen steht. Xi^oi ^tv(i)xoôofifjfiéyoi. Ich vtr-

muthe Thukuiidt's hahe geschru bcii xat ov/. è^eiQyao^ivwv iativ

f].
S I

< Ueint auch Prokopios de Aedif. IV, 8. p. 294, 25 gelegen

zu hubi-ii.

I, 113,2. xa^ XaiçuivêêC» kkéwiç crycxft^^tn v çwjUnci^y xa*

ternijacan^ss* Vielleicht iywxwaowiijceafrtg, wie 115, 4 und sonst

I) IIG, 3* lEsQixl^g âi Xafiià» i^ijnaiva vavg dttd vaSr

èfpoq^ovam ^x^^ xte^à %é%i)g ènl Kaùvov xm Kagiag. Dies

wird TWiheîdigt mit ID, 51, 2. ànè tov BcvâdifW xai tf^g StA»-

Digitized by Google



ZUK KRITIK DES TIILKYDIDES 3G3

fwfoçy wo aber nichts hindert Salamis von der Stadt (Neu-Sa)amû)

za verstehen, wenn nicht an beiden Stellen aal zu streichen ist.

II, 87, 2. ^ fiièv yevo(.itvii vcn^fiaxict - ovxi âixalav i'x^t

tt/.uaçGiv TO 8'^q)oß>^oai. (]lass4'ii tiikliüt, die vprlurenc Schlacht

bietet nicht genügende lirün<k' zu der Folgemug fur den bevoi^te-

henden Kampf Furcht einzullössen. Einfadier durfte sein to? hi-

^ß^üat. Der Verlauf der bestandenen Schlacht bietet keinen gülti-

gen Beweis dafür dass uns die Eroeuerang des Kampfes mit Besorg-

niss erfODen mûsste.

fl, 89, 9. i)U€Ïç âè ^kaxtoi naçà raiç re vctvai fiévcnnsç

Tct T« -La^uyytU.o^eva o^knç ôéxso&e — xal Iv tip ^Qyi^

r.ôauav /.ai oiyi)v neqî iiltlaiov i^yelox^s. Classen verdätliligt

die Würte naçà zaïg té vavai. iiei der überaus häufigen Ver-

wechshing von ttagd und itii ist auch hier vielleicht èni valg v€

(oder Te tcûç} vavai herzustellen.

m, 19, 2. fiixiQ^ V(w SawâioQ Icf^ov. So hiess ein Hilgel

unweit Myus, wahrscheinlich von Séwêtjç oder SMig, einem Sohne

des Persischen Hercules benannt Gew6hnlieh steht Sctpôlwf ein

weder von ^â^'ôr^g noch 2^(xvôiç richtig gebilih tcs Adiectiv. Die

Form ^dvâtç habe ich in den Monatsber. der Beil. Acad. 1852 p. 9.

aus Hippocrates Epid. VH, 54. nachgewiesen. Der iuuische Genetiv

auf io£ üudet sich bei Tbukydides mehrfach, z. B. in /od^iog,

!^^pvTi0Çf Sxfjtffioç, s. Cobet Nov. Lect p. 338. Schwerlich

aber ist diese Form in einem spartanischen Ifamen 2U statuiren, wie

?, 51, 2. Bt»é(j^ 6 KviêiùÇy der Sohn des K ni dis, was viel-

leicbt 6 Kviäiov ist Gentilnamen als nomina propria sind häufig.

III, 40, 6. noXäaate ôè d^itog toi jovg ts ymI totg aXXoiç

^^ftdxoLÇ naçââfiiyi^ia oacftç '/.araoi t aate, oç (xv d(fia%i!%ai

i^avàzt^ Qt^fiiwoô/uepoy, Bevor mir ( I t-scns Ansicht über diese

Stelle bekannt war (er schiebt wç vor äv ein und vergleicht Plato

Republ. IV p. 612 c. nçoayoqêécvoi %oig noXkatg — jU?) Kiveh

ùç drto&a»ov(i&fw ^ £y ToCrro d^ç), glaubte ich und ghiube

anch noch» Ci^fiiaiffcffiayo» schreiben zu mfissen, mit Vergleichung

von m, 67, 6. ftoiifüate toig *Wihiai ftandâuffta ov Xéyaiiy

Toi'Ç dyùvaç nçod^^^oovreç. Also: zeiget euern Bundes-
genossen «lurch ein warnendes Beispiel, dass ihr jeden,

der von euch abfällt, mit dem Tode bestrafen werdet,

nicht aber, was der Sachlagi' wniiger angemessen ist, dass jeder

mit dem Tode bestraft werden wird, g^fiiova^^a« ist nach

Digitized by Google



364 M£IN£K£

(lieser Aulîassung reines Modinm uihI kann ;un passendsten mit f/-

POfiai verglicheu werden, ich mache micii bezahlt.

ilif 49, 3. na^à Toaovtov fièv ri BlvtiXijyi] îjkd'e lUPÔvwv*

Wörtlich nachgebildet von Prokopios B. G. 1, 18 p. 90, 24.

III, 51, 1. èyjmto ôè ttvtfj (die Insel Minoa vorMegara)

yov hoixoâofiijaayreç ol Meyaç^ç çqovQita» Im Verbuf der Er-

zählung »erden zwei Thfirme erwähnt; es ist daher nicht unwahr-

scheiulich, da jtuQyoç schwerlich jemals in cullectivem Sinne ge-

liraucht ist, dass nvçym^a geschrieben werden niu^s.

Eheud. 3. tlijv ovv djzo jijg Niaaiag àvo 7ivQyw TCQoixovis

^Xavotig è/. ^aXdaarjç v.al vbv l'afrlovv èç to fieia^v rijç nj^

aov elof^eQtaaag dftetêixiÇs x«t td èx, t^ç iqttaii^. Die Worte

mà v^s Ntaalag widerstreben dem jgdmm Zosammenliange so

sehr, dass ich sie mit Classen für eingeschoben zu halten kein Be-

denken trage, man mfissle denn èfvô zî'^ç Mtvéaç schreiben und

die» mit Ttqoixovte verbinden wollen. An è^^ev^eçoiaaç , wofür

Classen nï^L^qwaaç {/.kt^^Quiaag) vermuthelc, nehme u ii keinen

Anstofs. Wie Thukydides èlev&egovVf gerade so gebraucht i^&e-
qoy TTOisiad-ai sein beständiger Nachahmer Prokopios de Aedif. V, 2

p. 313, 10. èkev&éçaç nouïa^at, ttowa/up — tag ig Ti;r

'd'élaaaw hLßokdg, Die Hemmnisse aber, von welchen Nikias den

ïanhivç befreite, werden mavf^fiaxa gewesen sein. Nach vi^ç

t^<rov mit Kröger %ai t^ç Niaaiag (?) einzuschalten ist nicht nöthig,

da nach einem nicht seltenen Sprachgebrauch der terminus ad quem

verschwic*?en wird. In den Schlussworten dieses Kapitels, ratêçow

dj) xat f^y i
fj

v^a(^ tu/oç èy-KataliTiwv xai ççoiQak' aVe^w-

Qi]a€ zt^ GtQav(^, ist mir ^dxos «^us nahe liegenden Gründen ver-

dächtig; auch sagt man wohl q>QOvçàv èpLunaXiftBLVy schwerlich

aber %ü%oq fyncnsaXwm. Vielleicht ist es mit dem folgenden inai

zu streichen.

DI, 57, l. ftçaanétlfoad'i %b Sti ftèv na^Suyfta sotç

TfoXloig «5v ^Elhjwop dpêçaya^laç POfilÇeo&s, Nicht n^wnti^

ipao^e, erwäget im Voraus, erwarle ich hier, sondern luci zu

erwäget, also 7iQoaoy.îil>cia'/e. Vgl. Schômann zu Isaeoü j». 4 14.

III, 59, 3. êikofie&a yd^ dv tiqo yt tovjov aiaxioit^

èïÀ^qt^ Xi/i^ Teln-Tf^aat. lifutf halte ich für ein Glossem, ein-

geschwärzt aus VII, 20, 1. Ô2y 1.

ID, 65, 1. 7ta(fap6fuaç yà^ èlSw iQfiâç h ctswèais xo»

UffùiaivUttç hd Ti^V éftwé^ néh»* „Der Plural nadi Arnold,
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weil dasFestmebrmTage gedauert". Krfiger. Möglich, abernicht eben

ivahraeheHilich; vieOeicht U^ofi^plaç, als Genetiv, oder ïeçofii^vlijt.

jn, 66, 1. tsitfitjçtop êè 1&Ç noXefiitoç inçdoaoïnmf

oite ya^ r^ôiy,ijoafi€v ovôéya iiqoeino^tv te xov ßovXo^ievov

— lêvai rrçnç rjpiàç. l>a nach rtxfUTjçioy was bewit-sen werden

soll nicht wieilerholt zu werden pllegt, so sind die Worte wçov no^

lifiiiog knqâaoofisv vielleicht zu streichen.

Iflt 68, 2. Ôiéq>d'Biqav ôè IlXataiiJv fxhf etèrwv ovx IXéo^

xoSrro. Doch wohl Sff^^troltéçxrjvto.

Ibid. «1^ âi nékw huatftàv fiép tiva Btjßmoi Më-
yaçiœy àvdçaai Kcewà ardaiv hm-errrtonoai — eâoaccv ivotxeh»

Dies \v\n\ erklärt: ungefähr ein Jalii , nach einem nicht seltenen

Gf'hr.uK Ii \ou r/ç. nber so viel ich weiss nur im Pinraî, âf y.a rivèç

avâ^eç, ungefähr zehn Männer, nicht aber tlç dvtjQf wubl aber

ëlç Tig mnjf^ Vielleicht schrieb Thukydides fiè» md oder

fih Bra,

Ibid. vtnê^ âè ita&Miv9ç oMfp ig Kâtapas (Plataeas)

yt^yiop. Nicht fimdihti ist èx KtS» ô^e^ellwv, was ht &êfiû,lùt¥

heissen wûide und nach ig EÔarpoç ziemlich fiberflüssig wäre, son-

dern sie verwendeten die Hausteine zur Anslïihruug des neuen Baues.

Auch diese Stelle hatte ausser Cimiamus (llist. IV p. 140, 21. Bonn.

èç eôa(pOQ avti^v xa&sXovteç àtp^xav, fV p. 2S2, 10. tàç ohäag

êiç câatffoç xa^MifWSÇ vgl VU p. 295, 3) auch Prokopios vor Au-

gen de Aed. I, 3 p. 185, 24. xa^Ms fd» aùrà ig %à iôwpog ht

{têp) ^MfuXtmp, I, 5 p. 190, 20.

iMfioro. IV, 6. p. 287, 7. tavtriv âè ßdqßaqoi Bl6ift9ç %9 %è

eâag>oç xaS-ekévtegj und VII, p. 292, 19. ttvtftxoôofnjacno ßaoi-

Xevç èit â'efié^Xtùjy dç^dfievoç. Ihid so öfters, auch in den Büchern

vom Persischen und Vandalischen Kiiege.

III, 86, 1 und 90, 2. Xaqoiâôrig, Eine seltsame Namensform,

etymologisch mir qperklärbar. Der cod. Arund, hat an der zweiten

Stelle XaqMtiç, was Tielieicht das riebtige ist; aber freilich findet

sidi Xa^iOÊààqg auch in attischen Inscbriften.

m, 91, 3. üTQctTmedevtrdfitifOi ircn^ti^ tijv ^fiéQO» h jjj

Tavâyçff lôrjmjr xal èvfjvlicavTO. Doch wohl h t§ Ta»ayqcil(jt,

wie aus dem Folgenden hervorgeht. Vgl IV, 76, 3.

in, 92, 1. Mr^kiflg oï ivfinavzég üai fièv tQÎa l^ii^fjj

BcriBM m. 94
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JIoQaXiOi 'ieQ^ç T^axiyiot, Ueber die ^leç>^ç £. zu CallimaclMM

H. Del. 2S7. p. 21 1, wo* ich jetzt Satv fttr richtig haKe, aber

oiD Gehiete der 'IsQfjç Teratehe.

m, 109, 3. TOM ftta&(Hp6çov oxXo¥ tèi¥ {mxov. Sollte Qkbl

f4io^o(fnQnv ein (ilosscni zii ^tfiKÔy sein?

JV, 33, 3. tovç ôè ipiXoi ç, fj
f^aXiata avtoïç nçnad-énvreç

nQoayLtoino, erçeTrov. Ich vermutho aus haTidj^reiflichen riruiulen,

Thukydides habe oicht ru^oaxdoirfo geschrieben, sondern inixé"

oiVTOy wie 32, 4. und öfters.

IV» 48, 4. vàç dè ywàixaÇf ooai h %Ç wxiofuni êoiU»-

aa¥y ^vâQCtnoâlûwwo* Thukydides kennt nur àifÔQatfoêiffi»,

Die findnng %o ist aus dem folgenden totoé%^ entstanden.

IV, 72, 4. 9v iLtivToi tv ye t(p Ttaytî ßeßalwg ovSi-

nQoç %ovç tavzwVf oi ôè èni tr]v Niaatav. Für cil'/.â, das Kni-

gcr zu streichen geneigt ist, konnte man äfia vennulhen und mil

dneKçix^-rjaav verbinden, zu gl rieh er Zeit. Vgl. VII, 25, 3. ^ de

Xaçitdijç (XTteKOfii^o nai avtoç — nai oï Wqyslùi iifUt,

IV, 76, 3. nffôg %g 0a»éfn6i Cl^^do;. Vielmehr (Powh

%iÔt mh Dipdorf lum Thesaurus unter <DavoT<i^.

IV, 78, 5. htMt» âi iç 0djtiw nal iS avtov iç iîe^ai*

ßictv. Ueber den Namen 0éxiov und ähnliche s. Vindiciae Strab.

p. 9 t.

IV. 08. 4. Ttccv d* fty.nç eivat ro noXé^iu) %e xai àéivtft

ttvt KaieiQyof.isi'Ov ^yyviufioy te yiyvsad^ai xai fiçog tov ^£0V.

Der Sinn dieser vielbesprochenen Stelle scheint folgender zu sein:

Alles woxu der Krieg oder irgend eine Gefahr zwinge, sei natufge-

mift {êlxdç) und werde selbst von der Gottheit verziehen. Söyyptf-

fi^ %€ habe ich für ^yyvwfiop mit Dobree geschrieben, der aber

nicht richtig erklärt €9iutntatmm tm, «1, qtHcqnid f>d hM «ef eàkh-

vniaiis necessitate fieret^ venia äiynum esset, alque idem deos haberet

uequos. Ueberdies wflnschtp ich tov ^lîov; denn da der Gedanke

allgemein gewendet ist, so kann der Deiische Uolt nicht gemeint

sein, es müsste also wenigstens tm ^uir heissen. lieber vé^Mor
s. V, 105.

IV, 11 8,5. xcti ^àkataaji Xiftûftèfwç Boa av lunà^èmj€<3y

%ai maét Tip fufifuixiar, ^OKBÔaifiuviovç nal tovç ^ftfié^^ovç

nletp ft^ fio^Ç^ SAA^ êi wamji^i ftlol^, KrOgcr bat a»

nach boa mit einer schlechten Ilandscluitl gestrichen; vieUeicbt ist
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octt âtj zu Bchreiben. JH findet sich häufig in AN cornim-

pirt. Für äHtp würde ich dXXä vorziehen mit Tilpmg von êé,

124, 2- Ol âè Xoinnt öiatpFryoneg tïqoç to fierttaQov

Tiffvxa^ov. VicIN'itht âia(frynvjeg'odvv ô laTtefpevyéteÇy wie IV, 46,

*2. 0/ àè €tvô(i€S xazam^evyàwtg à^i^oi, nqos finiwodf %^

Ëheod. 4* BçaaUixç ôi %^ MMffç nêQio^fiafoÇf ft^

siS» l4âijva(ùiP n^êQOw htMlwadnw %i na&ij. Das Unge-

wôlmliche d«r Constnictioii ist Krflger nicht entgangen. YieUeiisht

bt fCQooqfa^efoç m schreiben, d. h. xrjâéfisvoç, wie der Scholiast

erklärt. Vgl. I, 17, 1. Tvgavvoi — in lovi) i<p' kaiiuiv ^ovov

TT^ooQiûjiievoi. Ilorodot III. 159. nQOO{)tovT£ç tov ohov.

IV, 126, 3. ßaQßÖQOvg àè — fia^üv ^« n(^t^

oÀlu» dMO§ iniatafiai, ov ôuvnfùç iaofihovg, Fâr allutVy wenn

der GenetÎT nicht Ton èttUna^i abhängt, ist vielldcht akUag tu

schreiben, und was ich sonst yon Hdrensagen weiss.

Schwieriger sind § 4 die Worte %oi yàç nXij^i ^ipewg dBtvoi imi

ßorjg ^éyi^€i acpogriToi
,

rj ze did xfiv^ç ènavâauaiç tùv

onhav l'yel rivà ât'kajaiv ànetlf^g, wo Trh'j^Ei oipsiog Loberk

durch ampliludme speclaculi, Kröger durch ilas Massenhaft«' des

Anblicks erklärt. Allein das Massenhafte der thrakischen Horden

hat der Redner schon im Vorigen hinreichend betont. Ich glaube

daher dass Bloomfield anf dem rechten Wege war, wenn er %^
oifmitg Termathetei nur wird man mit grÄHBerer Wahrscheinlichkeit

àif^9i(jç oxfjBCDç schreiben dürfen.

V, 1, 1. ^dTjvaïoc JrjXlovg dvearrjaav h. Jr^Xov. Die

Worte h. JrjXov können glossematisch scheinen ; doch vgl. II, 27,

1. dvéazr^oav u^iyivijtag ylîylyt]g !A&rivaloL. Ihid. § 2. xüft

Ol fièif ^rjXioi !A%Qaitv%%i.ov 0aQvaKov àôrzog avzoîg èv %^

lici^ ^na^aw ovvwç wg Ixaorog wçfirjuo. Vielleicht ist éjffy^o

angemessener, wie jeder es hegehrte. Vgl 11, 21, 3. xQfjCfiû-

l6yo$ «a §âop x^Cfutèg nmtolovg Ait^omf^in tig huunog

V, 2, 1. ig tàni Qç4xr]ç xluîjlou GewAhnlich bleibt in die-

ser Formel ^wß/a weg. Alleiu wie hier auch II, 29, 4. und V, 12.

80. 2. Vgl. Prukopios de Aed. IV p. 301 Diiid. llicruach ist die Be-

merkung zu Aristoph. i*ac. 283. zu berichli{;en.

V, 3, 3. B^aaidag Ôi eßoij^u fièf %q Touwi ï], aia^à^os
24 #

Digitized by Google



368 MEliSLkE

êè xa&* idèfif iahtaitvTav dp9xtSe*I^S¥, Wenn Brasidas anver-

richteter Sache wieder umkehi te, so kann von ihm nicht gesagt wer-

den eßoij^u, wohl aber è7iB§or^^u^ er eilte zu Uûlfe. S. Classen

zaU, 5, 1. und 111, 26, 1.

V, 4, 2. Ol âè ôwaiol éfioloyijaavTSÇ SvQixxooloiç nal rijv

ttihv (Leontini) èdusévtâg xai if^fuSaansg Sv^oMoéaag iir»

ftoXisela (^Tifjaop» In diesen Worten ist hdinévtfç xal fielleiclit

ein Glossem eu eifrjfifôaawreç , welches in der Bedentong yon Ter-

la s sen nicht uiigewûhnlicli isl und vom Scholiasten duicii AuiaXi-

noyieç èçrjiur v crklai l \\ ii'd.

V, 5, 2. fOVTOiç ovv 6 0ala^ htvxwv %olg ïLOfuCofi^voiÇ

avK i^ôUijosv. An dem Artikel nahm Bekker gegrândeten Anstofo,

unge^ptodeten dagegen an xofaÇofihoiÇf wofür er dimofiiiofUmg
erlangte. Das richtige wird Titr« xo/ii^ofi^iß sein« unter-

scheidet sich kanm Ton TOW,
V, 12. dg:>L/.6fi&POi is; 'HQc'r/.lëtap zi)v iv Tqay^vL xa&i"

aravro b %l mhoîç èôoKei fiii /.alwg t^siv^ Richtig heîsst es

kurz vorher oï àè ^lejà KÀeaQiôov xà n^i u^/iqdjtoIUp

xo^/oTcnro, nnd V, 82» i, rà iw ld%at<f odx èniiti^âBitaç fiçâ--

S9QW l^oMTa lur^iWoivo. Ebenso 1, 18, 1. nnd sonst Hier aber

ist ivahrscheinüch nê^lorawso herzustellen, sie veränderten,

nicht sie stellten fest was ihnen in der Verfassung He-
rakleas nicht angemessen zu sein duiikte. Die Ver-

wechslung von fitzci und xofTct ist häufig. Uebrigens vgl. Isocrates

VI, 40. %i ikavfiaato» ü xal vvv xai&Mtwwa kq\(tnai wa

tm hfioéûm kxixuqia». So oft bei den Âttikem aw mit dem
Futurum verbunden gefunden wird, kann man sich des Verdachts

eiiiei Corruptei uichi enthalten ; so auch hier, wo es nicht zu kuhu

sein wurde av ohne weiteres zu streichen. Es fragt sich jedoch ob

es nicht leichter sein würde fiâAiUw ài^d'9Soiié»oitg hertoatelfen,

mme ma^m padê «mdkùmu ampUoBism «sie.

V, 16, 1» ifsttdi^ êè hêâyij%ê$ KUm tê xal B^l'
daçi oÏ7C€Q dfigxnéçùtx^ev fxdXtata ijvamovrro rrj ^Iç^yj^y 8

(ièp âià TO evtvxBÏv lov noXëfiBÏv, o èè fevo^érr^s ^j<^X^
xataq)avéaT€Qoç vof^i^wv av dvcu xaxovQyùip. — Fur oÏJtêQ

diifçfféf^t» ist vielleicht iSnre^ àfifcvéi^w su schreiben oder
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fun&Q àufnzeçoi (âhnUcbe Verwechslung wie VII, 78, 4. IxaY^oi*

Ibid. 2. %àti Si^ oi h kuatéqfjt noku a7t€vô<n^êç %à

nàXiûta fi}r ^fUfwifia»^ JlXetaxôava^ te ô ISavaavUv — wd
NoêUêç i Ntiojçéwoo iroiU^ êij fiâXlov rf^oëSvfimhvo, In

dieseni Satie enthält wrjv rif^mto» einen, so Wei ich sehe« hier

nnpaesenden Gedanken. Aneh L. Dindoif stiess an nnd Temmthete

tiJf oßoXoyictv. Viellricht aber ist ir^v rjqs^iaVy VValfeüi'uhe, vor-

zuziehen, èv vor r/MTf^ça ist entbehrlich.

V, 19, 1. lieber den Namen Jài^oç, der ohne hinreichendeo

Grund verdächtigt ist, s. Analecta ad Athenaenm p. 236.

V, 31, 2. ftoXéfwv f»ùfd»€iv itQàç lAfpnàèta»

iç ^fifiaxU» inl xfj rjfAïadt^ tijç yfjç nal Xvaéuftmw rdv né-

Xb^ov, ^HXàtoi v&(.iO(.iévoig aizolg toïç ^enqadtaig %âXaviov

FtaBcry fçî *OXvf.tfth^ oi7toq>fçeiv. Dieser Satz wfirdf» or-

beblieh an Deuüicbkeit gewinnen, wenn x€aaÏMOav%eç %ov uôlê^

ft€» geschrieben nnd dies zum Nachsatz gezogen würde. Die Eleer

machten dem Kriege zwischen den Lepreaten nnd ihren Arcadischen

Gegnern einfinde, flberliessen aber die Benntznng desganzenLeprea-

tischen Gebietes den Lepreaten selbst (crtrrofç, nicht ctèwol mit Krö-

ger), verl.'mutt'ii dag^ gi ii yahrlich) die Erlegung eines Talentes für

den Olympischen Zeus. Uebrigens würdo ich für ycaraXvoavreg

{xcnaXvaanwv Krüger aus zwei sciüechten liaudschriften, die besten

tuêI ibaoMTcay), da hier von einem förmlichen Fri^ensabschluss

nidit die Rede sein kann, ôialôaamç vorziehen. Nach téXaytov

ist vielleicht roM^eavrov ansge&llen. S. Ifl, 50, 3.

Am Ende des folgenden § ist vielleicht dtphreg ri^V InitQO-'

mjv zu lesen statt des handschriftlichen dvirregy welches der Scho-

liast durch Ttavaajuevni %ov iTtttçérpai tjJv dixijy erklärt, eine

Erklärung, die offenbar àqdvt$g voraussetzt

Y, 35, 2. XKi^"^ nf^^evto aviv ^l yyQmp^g h alg

tcfèç fuj iffiénaç ifnfwi^iç noXêfâavç «Im». Sehr befrem-

dend ist hier fitj toi&rfaç gesagt, was der Scholiast durch die An-

nahme einer beispiellosen Ellipse erklärt: htiévtagl eIç %àg üftw-

ââg. Thukydidps hatte wohl peschrieben XQ^^ rorç; /ui] iaiovrag

ig tag anoyôâg^ wie V, 36, 2. und 40, 4. Die Erklärung mafî heim

Sch(diasten âusgefallen sein und das Scholien etwa gelautet halten
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V, 33, 1. äfia êè xaî tè h KvxpiXoig tûxoç mm^i^caih-

tiç^ évmyriUj S hUtioa» Martty^ç. Gegen den oosstan-

ten Gebrauch steht hier à»ai(féta für wx^aiçéfa» Wabrscheiiilicfa

rnftcbte auch hier xaStttQi]OovTeç sein, wie V, 77, 1, «o die Hand*

Schriften gleichfalls àvaiçovrraç haljen.

V, 47, 13. tag ôè ^wS-Tj-xaç — dvayQaipai h tnr.Xr,

Xi^ivf] li^r^vaiovg èv uoUt, Idgyeiovg ôè h dyoQ^ i»

tav ^TtoUcovoç UQi^t Mavnviaç ôè h %ov Jtàç Tt^ i€q^

h %j éyoQ^. Im ersten]Thetle dieses Satzes Yenniase ich nach

h nélêi die Erwähnung der Gottheit, unter deren Sdints das

BAndniss gestellt wird. Wahrscheinlich ist ausgefaUen naq^ Idd^r^v^

oder naq' Lid^r^vala. Vgl V, 23, 5. Gemeinl aber ist Athene llo-

ilfCfç, (lerrn liild auf drr JJurg unltT frei»'ia lliuiiuel stand, daher

naç' ^d'rjmi(f, nicht èy t^ç !Aiftjvaiaç T([t i6Ç(^. Das Heiligthuiu

des Apollo zu Argos ist wohl dasselbe , welches Sophokles Ëlect 6.

und, wie Hermann bemerkt, auch Pausanias Ul (nicht 11) 14, 3.

erwfthnt

63, 1, liyiv èv fisyalî] aîtl^ eïxw oè xei^adfiêtw

GcpioLv ^û^gyng naçaaxdv naXwç wg oirtia Ttqôiiqoy avjoi Ivô-

fittov. Die beiden letzten Worte hat Krutr^M" als einen Zusatz von

fremder lland ausgeschieden; leichter könnte man vermutheu, dass

tag ?or avtid ausgeûadlen wäre. Allein auch das scheint kaum ndthig

SU sein, da man ^a^eoxijxirai oder tta^etaxdv aus ftoQoaxàp ent-

nehmen kann.

V, 65, 3. ÔTjXwp tijç ^y^çyoï g èfranlov dvaxiûçijaewç tiJf

naQùvaav a/.aïQOv nqo^i ulav dvctXrjilnv ßoL'Xof.urr^v eivai. Inder

Feststellung des Sinnes dieser Worte stimme ich in derllaujit^.u hf^ mit

Düker; allein klarer scheint mir der Gedanke hervorzulreteu, wenn

man ßcvlöfMPi» schreibt und dies auf Agis bezieht. Im Folgenden

1st vielleiGht tu schreiben tïts nun wk^ aXko %i ^ xard vè

[TtQozeQov] avt^ èéSiB» iSai<pvrjg» nQOfëQW oder nf^mw^ à
geschrieben konnte yor erér^ leicht ausfallen.

V, 70. ^a%aôaifi6vioi ôè ß()aöt(og v.a'i irr' arXrtùjy .'inX-

X(üv vôf^i^t iyxa&sarwtwv j ov xoî S^einv x^it^^ j cfl/' ïra 6ua-

Xüig ^età QV'd-ftov ßaivovtBg nf^otXx^otsv. Für vn/not, welches

L. Dindorf durch kge caiutÜMtmm erklärt, haben die borten Hand-

*) V, 55, 2. Iiabea die Hdiéhr. nçmtf «rr^Xj), ricbtif die Heniiffgeber

«i}tJ at^l^t weiches io «rj abgekürzt In rtçtittf obersias.
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schrîflen vôfnov, pini«;** o^uor. Viellpielit schrieb Tlmkydidos Trollwv

èuov ^yxaS-satwiojv. Für lov ^eiov wflrd«^ ii'h tov oolov vor-

ziehen, ji i c h t aus Observanz eines religiose n Gebra ucbs.

Der Fehler ist nicht selten, z. B. lü, 82, 6, \vo Krüger und GlasBen

Dobrees Ëmendation venchmâht haben. S. Cobet Var. Lect. p. 357.

V, 82, 2. und 9. o$ âè ^€nt80€ttfi6pioi — ùè* ijl^w ht

ifXeloifOÇ, êpafiaXêftevoi êè tag yvfnv&rraiêiag ißotj&ovp- xorè

€tV¥.tTi r-d^êXt]aav ôsoiitsnov zwv ôiaJietpevyÔKov, àvayjûQi.aarreç

âi èn oïxov fàç yv^vonaiölag tjyov. Vielleicht ist e/ießojji^ow

ZU lesen, sie eilten zu Hülfe. Für xat vor ^ Têyé^ wäre an-

gemessener àÂla (doch vgl. V, 56, 5) und ft^gmtyévùtp tùr diairs-

ipmjyètm ; gemeint sind die i^êla^it^eç § 2.

Ibid. 4. 6 ôi âijfiog zùv Liqyeuov — vo^iitiov /ttéyioior av

0(f à^ (^(pslijaeiVf retyiCsi fiaxçà tetxf; ig D-âXaooav. Aucli hier

scheint aus JH lornimpiert zu sein. Heber ftéytarov ôrj vgl.

l, 50, 2. V, 113. VI, 13, X 17, 4. Vil, 1, 2. Indessen könnte

yunov av auch aus fiiyiarov entstanden und mithin fiiyiata ocpSç

zu schreiben sein. In den folgenden Worten §wjjâ$aay àè jèi¥

%HXîûitèp xai tm h Jlakonounn^ûfi^ ti»ig ttôUfûv bemerkte

das nnpassende in fiwjßÖ^ca» schon Poppo, der ^y^vaaa» vor*

schlug; allein mit einem blofsen ^waivstv wäre den Argivem

schwerhch gedient gewesen. Angemessene)- würde mir scheinen

^WTjwactv, sif" halfen mit a n d er V(»ll e n d ii n g de r Mauern,

üeberdieä aber wird der ganze Satz passender nach den nächsten

Worten folgen, also: xai o\ f.ih l^Qyeioi navèiifiù xai aù%ol

Mal yunuMQ wu ohcitai hiixi^w §innjrv0ap ôè %è9 r«i-

Xiofic» xoi tmp h %^ IÜlojtatnnja<{t wèç néXtm» So hat auch

Oi fti» seine Beziehung.

V, 83, 2, xà ôè oixodofiovfisva reix*} ekavtsg Kai xaraßa-

kovteg — dyexiOQTjaav nat dieXv^/oav ytocrd noletg. Wenn

fiiodfuros Sikel. XU, 81. über dieselbe Sache sich so ansdnickt %â

wnmttmfWffdira telxt^ luaimunl/a», so hat er vieUeicht t^xodo-

fo^fiim in seinem Texte des Thnkydldes gelesen, obgleich das Prä-

sens an sich vertheidigt werden kann, auch wenn man meiner Ver-

muthuu},' V, 82, 4. ^vvj'jvvoav beistimmen sollte. Für Aaiaßakov-

%iç könnte man ver.*^u< ht sein aus Prokopios (de Aedif. IV 6. p. 287,

7. %«ùwfpf faqßa^v lÂômg — es ^< è'âofoç xa%^eAöms
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fiov xctreanjoavTo) xa^ekévzeçm schretbeo. Hesychios KoMliÇ'
waißakss* Doch ist an Bich gegen nuaaßaUnti^ nichts za erin-

nern. S.Tdedides Gom.gr. II p. 372, Demetrius ebend. III p. 877.

Thukydides V, 26, 1. und daselbst KrAger.

V, 108. oat^ fnèv ftçôç td èçya rrjç nelonovtnjaov lyyiç

¥.df.iEi^ct. Ungevv liiilii 11 vod der geographischen Lage eines Volke«

ist hier xéîoS^ai gehiaiicht. Wahrscheinlich dürfte sein (^KijfiB^a,

jÜerselbc Fehler kehrt, wenn mich mein Gedächtniss nicht tiaschl,

noch einmal wieder.

VI, 40t ^ êg ip **Eçiwu Uqc» t^ç t^^p^ln^
y^eç avtovç (die Athenischen Gesandten) isiédêtl^w %è à^t-

-d-ijinara <pidlaç re xai oîvoxoaç xal ^vfiiatijçia xai aXkipf

yMiaax^rjv oi /. oXlyijVj a orra àçyvçà nolkw ttIuw trjv 0}piv

àii ollyriç âivâfAecaç xqrif.iâ%ii)v naQEixtto. Wenn die Weibge-

schenke und andere Tempeigerälhschaften der Egestäcr aus Silber

gefertigt waren, so begreift man nicht, wie sie einen bei weitoa

gröj^eren Schein des Silberwerthes gewähren konnten als sie wirk-

lich hatten. Es scheint hier irgend eine Gorruptel den Sinn verdim-

kelt zu haben. Vielleicht hatte Thukydides èndqyvqa geschnebeo,

mit Silber plattiert.

VI, 55, 2. Der Name 'Yneçex^ôr^ç scheint verdorben zu seiu;

wenigstens ist mir 'Yne^fexrig nicht bekannt Hichüg gebildet wäre

^Ymçoxlàfjg von 'YnéQOXoç.

VI, 66, \. %ùlh f§ fiép^ t9 a^BUf ifuHw— xa{ oi iisn^ç

ovtov Atrm^ffsm lieber av mit dem Futurum ist zu Y, 5, 2. einiges

bemerkt; hier und 82, 2. iirnfto das Leichteste sein rjniatd y av-

Toéç und rj'Aiaxd y* avtiuy m schreiben. Vgl. Timocles in Vwl

com. Iii p. 594. und Diphilus ebend. IV p.414, wenn man nicht in der

Stelle des Thukydides Xvrt^aeicty vorziehen wiU.

Vi, 67, 2. €Îg sij^o, § av %w atçiaeéftawiç ti «rorgt

fidltava èçoçâwaç naqayLyvw^ai, Man hat fidkunOf weich«

freilich weder zu içoQùtvzaç noch zu naQayiyvead-ai passt, mit

TTOV^ verbunden: allein nicht dahin, denke ich, ging der Befehl dem

azgdtevfia zu ilüile zu kummen wu câ am meisten noth that,

sondern überhaupt wo es bedrängt werden würde. Auch iqiù-

Qtarrag (im Auge habend erklärt Ki^er) ist mir nicht gani Idar,

und vielleicht schrieb Thukydides %6%ma mpofffitmag na^
yiy¥9ß^ai^

u kjui^L-ü Google



ZUR KRITIK D£S TflUKYDlDKS 373

VI, 91, 5. TeixiÇuy àè xQ^i ^SïnéXêim{ ojieq !A%h}vatoi fié-

ttara uêi tpoßcmtWM xai ^ovov avrov wffétÇmHn wùv ev %^
nMfup ev äumm^tgSa^a^ Das Gompositum êum9mi(fâa^i
«rieiht dem Sats eine Uer nicht erwartete êêltmtç. Ich yermuthe

dafaier aêxi nênêt^êa&aê.

V U, 3U, 3. Hier heisst einer der Hoiolarc [u u ^-/u^(f ùjyôaÇj eiü

Name, den ich auf ein mir bekaiini^'f> Ktyrtiou nicht zurückzuführen

weiss. Vielleichl aber tôt er aus Ixi^Quivöag oder ^xi^wydog ver-

derbt, welches die durische Form für Siiuifunfidtjg ist, deaaen flieh

Tbukydides VIU, 25, 1. und 54, 2. von emem attischen Strategen

bedient. Auch Suu^piMag wäre mliglich von inJipog= SUpoç.

yU» 31, 3. al néytê %ai êïnoai — oSra xmraAvovcr*

Tov TioXëjuov vav^a'^tlv it ^itk'kOLOu I «a KajaXvEiv noXeiiov

vom Alis( hluss ('ifies Friedens gebraucht wird, liier aber nur vorn

Âbstehen vom kämpf die Rede ist, so ist vielleicht TMaauavovai,

Tü. schreiben.

VII, 46. SvçaatéQ^o^ ùg hti wt(^äwij%ifi evrtffoyiq ftahv

ai dMtççwaMvig. ftéXi» ttv verbindet Thukydides iusaerat sei*

ten imd beides würde hier bei ântççwa^htêç auch liemlich über-

flüssig sein; ctv scheint seinen Ursprung dem folgenden av zu ver-

danken.

Vli, 76. o^a/y ôè 6 Nimag to atgatev/na düv^ovv — èTCi-

ftaçitàp iaç %w ibna^àvrwv èx^âqawé te xai naQefiv^àifo,

nçodvfdag xfi. Nicht ohne Hflrte nnd kaum erUAibar steht der

Dativ kxémotç in Verbindung mit ßorj xçiùfAWoç* Vielleicht ist l<p'

vor kxdoTOig einzuschalten, bei allen, zu welchen er kam,
erhob er seine Stiitmte.

ViU, 41, 1. yoiiiioag ndvia variQa ûvat %à ä^a TtQoç to

¥avç vs %o0avtaç è^/maçaxofiiaai, xai tovg ^axêâaifiaifiovç

iafolôg ^a^aio^Mit, êS^vç IWiU» ig njy Kavvw* Das un*

gewöhnliche in dieser Sprediweise nwfwa vat9i(a n^àç %6 Ist den

Herausgebern nicht entgangen. Es wird zu lesen sein ftopva dev-

teça mil Vergleichung von Sophokles Fragni. 327, 5. xaoti nqog

VIII, 44, 1. aîtovwag xqrjfictJta Tç€q)€iv zag vavg. So auch

58, 4. Dieseibe i^ersonihcation der Schilfe U, 84, 2 aTreixfeariQag

rag wavg nanuiw, 89, 8 vavg àvmim^fWPag, VUI, 106, 3 r^nj-

(gt^g U/yûag, 107, 2. pmv Scai ^üov vyutg, und demgemäb
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hâuHg tQùiaai vavç, z. B. IV, 14. Vp:l. noch Cinnamus p. ST. 17

Ta7g vavaiv elç XBÎQaç ^X^ev. Af»hiilicii auch Xenarchüß Poet

com. ni p. 624. €7Ctà âè yutnâvaç tzçecpoy eîg 'OlvfiTtiay»

Viü, 72, 1. niimcvai âè nai iç v^v Sâfiov ôéxa ttvàç

%mimrj. Für xoiy nokwdiv, was nach zriç nôlmç entbehrlich seio

würde, könnte man zaîv TioXkwv vermuthen, zum Nachtheilder

Stadt und der Demokratie.

VIII, 75, 2. oti GQaavßovlog o tov Avmv nai ^datûûioç.

Bei G^^avkXog seheint der Name des Vaters ausgefallen zu sein.

Tin, 81, t. BQaavßovkog dtl r« ti^g avv^ y^^Mn^Ç h'^
fM»og. Poppo vermuthet àêi /rm, Dobree streidit t«. Wanm
nicht dei ye^ wie unter andern Aischjlos Prom. 42. dU ye dij wpJiç

av xai ^^daovg TtHatg,

Nachdem ich den yontebenden An&ats längst geschrieben hatte,

erhielt ich durch die Güte des Herrn Heinrich van Uerwerden dessoi

Analecta critica, aus welchen ich folgendes mit mir Uebereinstiai-

mende nachtrage. I, 115, 3. vuoreçlaai [tcsqI] ti^v TtoXiTeiec^. III,

68,2. 17t8.71oXiöQY.i]VTO. IV. 124, 4. TrçooQWjiievoç. V, 36, 2.

xaXwg vor i]jii(jiayio. Leberiiies hfimike ich die Ueliereinstini-

mnng mit Classen 1, 90, 2. êïa%i^%Bi, ^vyxa&eXüv^ und zum Theil

mit Krüger V, 83, 4. xartl^iaw— itai Mwuôwia».
S. 3&4 ist eine Stelle des fünften Bachs aus Versehn unter die

des dritten gerathen ; sie gehört auf S. 358 vor V, 116, 1.

Berlin. AUGUST MEINEKE.
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zu ÜAESAa
Im Bellum (.allicum IV, 27, 1 gehen, wie su oll, tlic beiden

llandbclirifitiiritnilien au>' Kiafulcr, indem flie ältere (die sogenannten

integri oder !.n unosi i o^s/f/cs datn/ds (jiiaeque imferassei faciuros

esse pollicerentHr, die interpulati dagej^en statt der unterstrichenen

Worte se se facturos haben'). Da in solchen Fällen, falls keine

sachlicheo Gründe die eme oder die andre Lesart fordern, die Autorität

der besseren Handschriftenfamilie entscheiden muss , habe ich kein

Bedenken getragen, mit FrigeU, HeUer und Dinter in der 6. Auflage der

Kraneracben Anagabe erster« Lesart wiederherznstetten. Doch zwei-

felte icb scbon damab an der Vereinbaikeit derselben mit Caesars

Spracbgebraucb, und icb will daher hier kurz untersuchen, unter

welchen Bedingungen derselbe den Infinitivus esse beim Participium

fUtori activi auslässt

ZunUchst kann kein Zweifel sein, dass die Auslassung durchaus

Hegel, die Frdle, wo esse steht, vereinzelte Ausuahmen sind. .lene

kommt nämlich beinahe 150 mal bei Caesar vor^). wogegen nur an

1 5 Stellen durch übereinstimmendes Zeugoiss der iidschr. esse da-

beisteht

>) Nach Nippordey hätte swir der Boogarsianas I, die beete Bdschr. ans der

Classe der intepri, facturas srse, und dies îsf f1pssh?i1h vort Nif»|f('r(1r\ , Schnei-

der und Krfippr aiifprnouimen. Die nene Coll.ii i n lir Haïuischrift bei FrigeU

aber hat ergeben, das^- ilrr Bonp^. von den nbrigt ii lldsrhr. Hcrst-Ibrn Classe nicht

abweicht. Prigells Ausgabe ist mir uieht zugäuglich gewesen, ich kenne daher

nor waa Diäter und Heller au derselben nittheilen.

*) Dabei nad natirlicb aar die Stellea beriiekaichtigt, wo alle Hdedv.

ibereinstiamea. Uaberückiiebti^ 0<d>1iebea eiad ferner die Stellea aiityWlK-

rum (eaae), da dieser lofiaitiv we^a der Nebeafona furo fiir sieb betrachtet

werdea arasa.
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Von diesen Stclien sind zunächst diejenigen für sich zu be-

trachten, bei denen der Inf. nicht mit der Nejîation non verbunden

ist, da dies, wie sich zeigen wird, einen wesentlichen Unterschied

begründet. Solche Stellen finden sich nur folgende B» GalL 1,

14, 6: iese enm H$pmm Bite fadwntm, 44, 11: gnUnm eut fûehh-

rum. Civ. m, 6, 2: eotulamanUâm omntto, tmperaref, qiÊod «ilbr;

quodeumqve impermfiisêty M aequo ankno esse faeturoê. Gall. IV, 32,

•1 : siispicati hostes hue nostros esse venturos nôcîu in silm's delùuerant.

Civ. l, 17, 2: se . . . . m perknhim esse venturum. 39, 3: audierat—
Pmpdum — esse venturum. 85, 11 : quae tarnen omnia el se tulisse

patienier ei esse Uuwnan. Gall. lU, 8, 3 : inur se emmratu^ nikU nki

emmtmi consHio acturoB eundemque omnes fwrimae exihm esse Is-

Atros. V, 29, 2: negue aHler CarmUes iiUerfkMU TeugetH tmMem
eapîwroi neque ^wnmes, st* Uk adssser» Umfa eontemptione nestn*

(id castra venturos esse,

Ks fällt sogleich auf, dass in allen diesen Ffdlen der Infinitiv

nur in Verbindung mit dreisilbigen Participien vorkommt Da dies

kein Zufall sein knnn, so darf man gewiss schliessen, dass der Grund

dieser ausnahmsweisen Hinzofögung von esse nichl sowohl ein gram-

matischer oder logischer, sondern vielmehr em rein rh|thmiseher

ist Während nSmlich am Ende eines Satzes längere Formen voll

und gewichtig ins Gehör fallen, wird den kürzeren dun h das vorher-

gehende und iiatiulich in der Aussprache sich eng an sie anleh-

nende esse mehr Halt gegeb(;n. Daraus erklären sich dann zu-

gleich auch die beiden anderen Beschränkungen dieses Gebrauchs,

die ans den oben angeführten Stellen sich ergeben. Einerseits

kommt die Hinznfägung des esse fiist nur vor, wenn der Infinitiv

den ganzen Satz schliesst, denn nur dann erfordert der Wohlklang

einen j^ewissen Lnitnng; nur an einer Stelle Gall. IV. 32, 4 ist aller-

dings nil 111 dt'i ganze Satz zu Ende, aber das was folgt steht wenig-

stens nicht im directen grammatischen Zusammenhang mit dem
Infinitiv. Gänzlich unzulässig aber ist die Hinzufügung von esse, wenn

dem Inf. Futurt das dazugehörige Subject oder das Veihum, von dem
er abhängig ist, nachgesetzt wird; und dies kommt so häufig vor,

dass auch hier an Zufall nidit zu denken ist. Vgl. Oall. VII, 9, 2:

datumm se operam, ne etc. (îiv. HI. 92, 2: leviusque casura pila

bptrabat. Gall. \^ T, 1: nihil hanr. se absente pro sano fartvmm arbt-

ircUus, quipraesentie in^erium neglexisiet, 19, 1 ; us Tegittmbm, qm-
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bus nos tier facturos cognoverat 29, 1: contra ea Tihtrinff sero

fadurOS clamitabat. 36, 4: Cotta se ad armatam imiem iturum

gat. VII, 2, 1 : principesque ex omnibus bellum facturas poUicentur

Ëndlidli ergiebt sich als dritte Regel aas den obigen Stellen die Vor-

angtellnng des int en». Freilich widerspricht derselben Gall V, 29,

2. ÂDein diese Stelle fillt deshalb überhaupt gar nicht unter denseK

ben Ge^jp^tspunkt wie die übrigen, weil hier allein ein ofTenbar

grammatisch -logischer Grund die liinzufiigun«; vnranlasst hat, ii mi-

lieh die Zweideutigkeit, welche bei Weglassuiig des esse nothw<Muiig

hätte entstehen müssen , da das Part Fut mit fuisse unmittelbar

vorhefgeht Da Caesar dieses fuàie dem dazugehörigen Participium

fonoisgesetst hat, so ist hier die Nachstelhing des esse dorch den un-

aogienelMUBn Gleichklang, der im andern Falle entstehen würde, be-

gründet^.

Abgesehen von dieser ganz vereinzelten Stelle also ist die ilin-

zufügung von esse, und zwar immer vor dem Particip, nur in dem

oben näher bezeichneten Falle erlaubt, aber desshalb keineswegs

notkwendig. Das Gegentheil beweisen Stellen wie Gall. V, 20,

2: pottkmuiarqw mm dMifttrof tt imperata facturoB. 27, 10: ühid

n pMuri ti inrektrani» cmfirmare^ hiium il»r per fineê âaiwrum*

31, 4: pronmUiafur prima luce itures. VI, 7, 6: seae sms exercitus-

9«e fortnnas in duhium non devoaitumni et pmtero die prima luce

uutra tttoiumm. Vli, GG, 4: maiorihus enim coactis copHs reoerturos

neque fium bellandi facturas. Civ. 1, 11, 2: poUkeri se ntprovin-

äam Hntrum, Iii, 34, 2: poüieerwtiir eanm gmidm emäala impe"

ma faetiarM. 87, 6: se cum id fieri «eRsf, msiâh iigmm daiuinm.

Etwas weitere Grenzen hat der Sprachgebrauch, wenn die Ne-

l^aüou dabei steht, indem hier weder die licbciuaiikuiig auf dreisil-

^ IKet ilsd our einige zafdllig hermsgcgriiTeDe Beispiele ans eiaer lehr

Srefraa AuiU.
*) AUei^ingB ktete nuui vematheii, Awimm wegnütasea and /MtMweh

n iiwIÉfiiiii WH bendica sei. Denn dn die Blmronen bereits ver dem Lnger er>

iddinen sind, sa fiOlt dies gêna* genoaunen ebenso, wie die Braordnnf des

Tis§eCi«s, in die Vefginsenbeit. Indessen ist es doidi viel naturiieiier, dsss

Titnriiis dnS} wss sed»en anmittelbar vor seinen und seiner Soldsten Augen

vsigegaDgen war md womit sieh alle ilire Gedankcu besckÜftigten
,
jenen

vor langer Zeil sUttgefiindeaeo Breigaissen gegenüber als geg^nwSrtlg be-

Miehaet
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bige Formeo noeh die nothwendige Voranstellung d«s esse stattfin-

det, wie sich aus der folgende» Zusammenstelhing sämmtlicher Bei-

sjiit'le eigiebl: Gall. 1, 42, 4: aha ratione istse non em ren-

tunm. Civ. III, 10, 7: höh em murum cmdicionibus yacis eum^

fiitf etc. . V, 55, 2: nm me mnfUm fartmam iM^taHirof. VI, 5, d:

ÄwAior^m non eue cmurtaiitnsm, Qy, I, 72, 4: ms
non me pugMturoê. GaSLl, 36, 5: Atduii sm oMIet jße^üumm

nm esse.

Der ('•riintl, warum liiei der Zusatz des ess^' N icht zutjelassen

wird, liegt sicherlich darin, dasä die .Negation streng genonunen gar

nicht zu dem Participium gehört, sondern zu esse, also auch an die-

ses Wort sich oDg anschliessen muss und dadurch seiner Weglassimg

ehi Hindemiis entgegenstellt Nothwendig freitieh ist bei Caesar

der Zusatz auch in diesem Falle nicht, und so fehlt er s. R GalL I,

35, 4 : se Aeduorwn miuriaà nm neglecturttm. Ebenso 36, 6. VI, 7,

6: mse suas exercitmqiie fortvnas in dubtitm non (Uuvnituntm. VU,

14, 7: Romanos ant inopiam non latnros aut magno cnm periculo lon-

gms a castris froeeswros. Civ. 1, 76, 2 : ut turent se exereünm ën-

ecsgue non liessriuroi ns^w prmtötire«. Iii, 13, 3 : ntni^ se own

non iesoflnniM onnd^Nfiio ooinin whUurwm. 31, 4: ssso miM
nm lifnros. In dem Falle, wo das regierende Yoibum dem Int

nachfolgt, scheint auch hier die Weglassung nothwendig zu sein,

Civ. I, 1, 2: L. Leniulus consul miatui; renpie pnhh'cae se non defu-

turum poLlicetur. îï, 42, 3: se ah eo non discessurum pollicetur.

kfa gehe nun lu den Stellen über, wo die UeberiiriVning xwi-

schen der Weglassung und der Hinzusetzung des Infinitive mt
schwankt. Kaum zu diesen zu rechnen sind GalL IV, 27, 6: soio

dolnros dâDsnml und Civ. II, 20, 6 : enm ââieiv oommo seie /lolfooM

Denturum praemisisset. Denn an der ersten Stelle fugen nur zwei

(bf), an der zweiten nur vmo {h) der schlechteren Handschriften esse

hinzu, so dass die oben augcgcbcucn Lesarten schon von Seiten der

handschriftUchen Ueberlieferung als allein beglaubigt erscheinen, und

daher auch von allen HerauBgebem in den Text au%enommea wor-

den sind. Nkht viel anders verfallt es sich aber mit der Stels

Qv. ID, 11, 4. Hier steht fireilieh noch bei Nipperdey im Teit

cum Graecos mvrmn ascendere atque arma capere inberet , ilh' antem

sc contra imperium popuU Romani pugnaluros esse negarent, und es

wu'd nur aus einer Hdsch. (a = i'arisinus secundus nr. 5764) an-

geführt, dass esse in ihr fehle. Diese Handschrift ist aber von denen,

u kjui^L-ü Google
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die das Bplhim Civil«' enthüllen, nicht mir die älteste und zuverläs-

sigste, sondera auch die einzige, von der Nipperdey eine genaue und

vollfitaadige Collation vorlag; nimmt man hinzu, dass wie die heiden

oben angeführten SteUen zeigen, in anderen Handschriften der

jnterpolierteaFaniüie, namentlich inb auch sonstderSchreiber sich

denselben Znsats erlaubt hat, so wird kaum m zweMidn sein, dass

anch hier die Lesart paymUitros lugmmt als die diplomatisch besser

beglaubigte anfcmiebmen ist

Anders steht es an den beiden noch fibiigen Stdlen, Gall,

ni, 9, 9 steht in den Codices integri «61* CaêMTem primum este bdhm
gesturum conslabat, während aUeHdnehr. der interpolierten Familie,

deren Lesart an dieser Stelle bekannt isi, b (Leidensis !) *1 i^tluiacia-

nus) I' (Vindubonensis 1) und Oxoniensis den Inl". esy*- Nvc<;lnssen.

Von den übrigen Hdschr. endlich stiinrnen Dreüdensis I und dotha-

uus i wie gewöhnlich (Nipi)er(i. Quaestl. p. 47) nul den integri,

Dukerianus mit den interpolati , während andere , wie Vratislaviensis

II, Bonnensis zwar e$se hinzusetzen, aber an anderen SteUen«

Oudendorp hiit dasselbe weggelassen, Nipperdey und, wenn auch

zweifehid, Schneider haben es wieder aufgenommen und ihnen sind die

neuesten Herausgeber gefolgt Beide Handschriflenftmilien stehen

sich hier gegenüber, und eine Entscheidung ist daher aus rein diplo*

matischen Grflnden nicht möglich, zumal es sich nicht um einen

Zusatz der interpolierten Handschriftenfamilie handelt und der Ver-

dacht einer absichtlicliM Textftnderung durch Weg^assung oder Zu-

satz gleich fem liegt , vielmehr auf der einen oder andern Seite nur

ein Verselieu vorlicf^en kann. Wir sind daher vollkommen berech-

tigt, nach inneren i.ruiult ü zu enlschf idou und also den oben fest-

gestellten Regeln geniüfs mit den interpolati wegzulassen^).

Ganz ähnlich verhält es sich mit der Steile, von der ich aus-

*) Di«se HiAultdirill (Lddeosia pria»») ist überliaiipt Btdi Nipperdeys

olwe-Zweifcl btfriindetMi CJrtiieil die jsehlMhteite der interpoIierteB Fmili«

(QwMitt.0ui.p.4S).

^ Weno Schneider die von ihm aufgeaonnene Lesart dirdi Berofnof auf

Alex. 24, 2 {tplendidiut atque hanutius se contra regem
^

quam contra

eon^^arum et ftiç^itivormn mmttm esse bellum esse ffesturum) zu stützen

siiclit, M> ppbt |sr?otx abgcselicii thivnn, (hss jene Stelle nicht dem Caesar, sondero

dem Hirtiü» aii^thört, aus di in titcii Ausf^eluhrteii von selbst hervor, dajs

sie (or diu Zulüjijiigkeit der Leaart i»t»e belium gesturum vmstaiml gw nichts

hew^t*
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gegaogen bin, IV, 27, 1. Aucb hier stimmt die Familie der tntir-

poHerten Hdschr. in der Leaart leta /oehifot, die der integri in /acte-

ro9 me überein. Auch hier wird abo die Entscheidung ans inneren

Gninden getroffen werden müssen, und da nur die letztere Lesart dem

Spi .Ht hgebraucli Caesars zuwider, aber auch die erstere wegen der auf-

fallenden Stellung des sese sehr bedenklich ist , so muss mit Âpitz

geschrieben werden obtidis datnros quaeque imperasset facturos poUicäi

imt; denn an der Auslassung des SubJectsaccusatiTs ist natürlich kein

Anstofs zu nehmen.

Der Tnf. futuri des Verbum esse, den ich von der bisherigen

Untersuthuiig ausgeschlossen habe, beisst bei Caesar meist fore. Sel-

tener findet sich dinu lieii futurum (ohne esse) und zwar schejueii

beide Formen beliebig zu wechseln. Dagegen steht fnturtm esse bei

Caesar nur ein einziges Mal, GalL 1, 31, U: futurum eue paueii

sniMi «ft*. oaoMs es; GMae (Mue peiUrmiur* Dennoch zweifle ich

an dieser Lesart nicht/" da die Hinzusetzung von em hier durch den

besondem Nachdruck, der auf dem zu Anfang des ganzen Satzes

stehenden Infinitiv liegt, wohl hinlänglich motiviert ist.

V(m den Verfassern der pseudoe^esarianischen Commentare

stimmt Ilirtius zwar insofern mit Caesar übercin, als auch bei ihm

die Weglassung des esse durchaus vorherrscht; dagegen zeigen von

den drei Stellen, wo er es hinzusetzt, Alei. 24, 2 (s. o.) 42, 6:

Mitieai eiinii tlla«i jMrfSm regionemque vioo Ck. Bmpeio helkm

itatauroiuram esse ered^at» 68, 2: de eentrevenih Mrardmnm
postea se cognüurum esse dixit, die beiden letzteren, dass er sich da-

bei oicht an dieseilieii l{*'^< ln gebunden hat, wie Caesar*).

Im bellum Africae wird esse niemals hinzugesetzt, wogegen im

bellum Hispaniense die Beifügung dieses Infinitivs sogar häufiger ist,

als die Weglassung; jene kommt nämlich viermal vor (9, 1. 13, 3.

19, S. 29, 6), diese ausser 19, 6: se Caetarem ente fidemqiie praeetth

tunm, wo sie wegen des vorhergehenden esse nothwendig war, nur

noch 18, 7: id si fecisset, ei promisit omnia concessurum. 22, 5: tili

se satisfaciurmu Besondere i*ründe der Hinzusetzung oder Weg-

^) Da-^s alle drei .Sti llen im Rcllam Alexandi'iaum vorkommen, woffcgco im

aohteu Hutb de Bello Gallu m jncwals e»8e beim Part, fiit. steht, i<it ^aui geiniu

nur Zufall, der bei dei ^'eringeii Zahl der Stclleu nichtü Auilalleodes fc»t.

ELcuso kommt z. Ii. im V Ii. Buch des f;ailiächeu lirie^», trotz seiutir uugewölui-

licheu Länge, zafaUig keio Beispiel der Art vor.
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lassung sind an ilen einzelnen Sti'llen nicht zu erkemicn, was bai

dem stilistischen Charakter dieser Schhft nicht zu verwundern ist.

Vom Verbnm siibstantifum brauchten auch Hirthis und der

YeiHttaer des Bellnm Aflieae gewöhnlich fm, etwas seltener /Ion-

mm, niemals fiOwnm em.

Im Bellum Hispaniense kommt ausser 19, 4, wo fuiurum

längst als unecht erkannt ist, ein Inüuiiivus futuri von este über-

haupt nicht vor.

Hudolstadt. W. D1TTËNBËRGËR.



^E^wvTi fÀoi note %r]v TtvXrjv ^Pt^yiov nijv irtl â-aXcnrccy

ayoïaav %ai yevnfiîv(^ xarà Trjv tfjç 'A(pqoôitriç nr^yrjif

ôi^^e g)(oytj ßowriog tivoç kqI Âakovrroç fi€ ôyàftaioç.

(oç dè fitiaaTçaq)€iç TceQiêaxonovv Ttà&ev eïrj^ Ni9télao»

b élôov %èk ßaaihxov eniyQatpia ^éovta èni ^ukawvù» fiefà

m fidltata. iÔoSfv oSv fioi àq)£^év(jf tijç ini dvAemwr
6è6v ènovtriaat, avtôîç' hvtüd-ivTeQ êè ^^ata vnofuuêtéh^

10 ôiâ/.eiaaij fVt,* èâv «x^A/vorç yXvmaç y.azà zûiv ooqmv kô-

yutv -i^ijyea^at' 7C€çi yÙQ zov Ui^ov TCQOJiiXaia noÂÀoi

15 tfvfjç ax&ofiat, vi] Tr;v ctî/v ao<plccv, Ttai éhfrtfioXw ft^

d-Elvai ovvtjyoQOv zi]v öt]v oo(f)iap a ci re ^rj ôea Ofjf

dyavo(pQoavvijVj niai vitoöei^ai %ois otwfÂvXoiç

Haio« fragntnti particylin inde « primis verbis usque tAtnamittmlif'

Crt (p. 383, 1) ezapographo vitiosi»inio «lidit Dorvilliot in Mise Critp.37^

emendatiiis reeudi inmit Gora«s ift Helîodori vol. I. p. ny\ eorresi ego ex et*

dice Mifeîaao 410 (M) saeenli XII, unde et reli<|oa deeeripei, que aaac pn*

nun prodennt* 4 Tu^m^euptïç M. 5 ßaoiluMop M. 6

7 Mttttfifi M. 9 ôkiyôçtaç M. 13 nloiovç M. M^iipv-

aty M. lt> ao^ora M. mt&^iPtu M, 17 Hon. Od. 1 203.

J8 mofiùlmç M»
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xal «' yv^^ TtoXi^ ttdTQjuccta Tratêixâ ' tavTa yàç
nun II yâXa tijg vtjn:iMÔoiç rra^évtêç natôeî'aswç ènl %t]v

(pû6ao(pov rjXi%iav f^erijXi^Ofiev, Btva eîç tà %wv ^eÎiûv

àoy^ÔTMv dvâxTOQa eiatintia^j^sv wvl Si ttqoç %h t^ç 5

na^* ^ftâç (piloaoffiiaç %ai Vj([jrî^a nal ovofiu W'^BUmah^t^

KÛuç açfâéâtai, ovâi yàç ccvxov tov ^elav fynog yr.qattà

fMfXßl ^ vtjmtSêêtç alaS-avin^ai, éH* ai vBciÇovaai %al

uAfidl^ovaai . u ti, âû t<^ fivatr<ip naid'ea&ai ^Ofiati Xf- lo

yoni, ôià lovvo vsdviêeç ^yâirrtjaciy oe. o>ç iwvrç

%^ TOiavvrjç îjXiiiiaç x^d^^^^^^ è^utLyià oiatevfÀaza,

éfuSç ôè ßavkaß&€ xad^éXusiv àvéçaato¥ yfyovta fr^ôg i^of-

ciicà âéffy^§i€tgfiL àXl' ifi€iô^ xotrà aiit6wa aoipè»

nmlÇêi xaê noXiéf tà ôè nalyvia aifiré^ ij^e 15

nai ^titSç a%fivwç Ttkdüfiimi nai^Mjuep xal tr.ç (fiXoaé^

<poi orvvolaç èx-Oiayieç fity.QOv /tqoç 7taXiv(^)ôlay joanio-

uEv fQwtixtjv. y.at ^toY-ocLniç yàç o ao(p6g %aXX<x fièv ?-v

^oriKn^Çf àXXà /ÀStà tov na^v Waiâçov xsnad-inwg èfil

%^ ufvov %o avxrniov iipvxcty(ây$t^ %ov viov èQ(axi%à êiijyij- 20

\eçfa¥ fgvXtSv tov vmJ ènsuLdêxùfxhouç ^ptSç, ànoêotg ovv

zrj ôéOTiolvf] Ttaçd'évi^ raç èoïKvlaç €vxoiç, «'Ta xal cwtovç

nqo0UTC(ùv àv xa/uatÇjfÀrt> -d-ânfp KocrexXidTjfiev Tcaç* ctvrdv 25

%àf Ttjç le^âç nvXfjç ovôàv, xot Xiysiv dTifjQ^dfÂtjv wds.

*^if ßißXog ctv9^, ti g>iXoi, KiqwU^ wmnhn m^oiußjaiy

t0Ùç ftèv ßaßijktag fitgaXafifidvovraç iJ,eraf^o^ipavaa êig

j^iU^u» daékyuawy tùôg Ôè xmr' Vâvaaéa g>tXo(HHpowvaç

fwinaywyovüa và vi^ildvj^a* naiSaywyixi] yàç rj ßißXog so

%al i^d-ixrjç (piXoaofpiaç ôiâdaxaXoÇy tçï trjç iatoçiaç vôctn

tov olvnv rr]ç ^£oj^/aç xEQCtoaoa. xat èneiôrj rwv dv&QUi-

Tttav ri ifvai^ tig dçQSv xai d^Xv fUfu^urtait xal d^er^ç

8 mtttQénH M. 5 ütnmta^mu» M. 6 AvthtttUh^tw H.

9 vinMtiç M. to «r»] ht M. 13 pvélÊB^iu M. Mt^âxffJr] mv^
... Ii 17 iwiavjt M. 18 T* aUa M. 19 iimt9n>^ ^

27 mrnylL 28 fii^h>vç1A, àç]n^U. 33 inter (pvatç et cl;

litora e«t triwn qutaorvo litorRruni capax. M. tuà, «ddidi «ato

a5»

L.iyui<-cü Google



384 HERCHER

h/jhov cifiq>ô%BQa tl^olv^ àçsTrjv mai %wda» hnécttp yhu
TTQoafiaQtiQtjaaaa ^ avdçaç fièv aftovôaiovç Kaldatçt^ xflti

Qeayévijv %al 'Yôâantjv hâei^aoa^ yvvaîitaç ôé Htgalvov

5 nul Xa^Uke^ay, èni xaxt^ àè Siaßoijtovg nXdovq fifv

ywnûataç Hérvovç ô* avêqag àftéqniPt' nk^Uav yàif t} xcoua

fwatTtêitp 4féXi^ è^éafragvM. t^p ftà» oh ntçi %è

^im evaißtm mai &rc0$ xri *^'ioûJ»Êt» ix&ifm

vàç èmfiovlàg vofiintag %9 aâtxw ßla» êfoa&êia^ai

10 %ai dfivvsad'ai tovç xarâQ^avrctç xal wç (paQ^dvui) xQ^r

ad-ai %Ç ipevâei, orav ij çilovç rj fccvtovç oitpeXeiv n(^0CU'

çojfLie&tt, fiijjB Çrj^ioî'vreç tov rtilag fjujre fi^y ènLoçpuKf

%à %p€vôoç TTiotùVfievot, àXk* h aog>i4jç tavg Xéyovg Oixor^

fieîv xai qwÂaxnxàiif dvm hlùI xotg I6yiuç %aQiêP%a %al

iv tatç éfuXieiiç, svßovXog dè i» totç n^ataiéotÇf dv

%oiç otTtOQOig %al %aig o^siaig içonalg xrjg rvxfjç «Vifxa-

vog. a(og>çoGvvr]v âè avrôg %€ txdidaerxff tTjv '^Foôoimv

(pt^ytüv -Kai Kvißiutv Jr^^aivèvrig tov a&eofiov èj^ûira, Ttây-

20 TU)v ôè f.iâXia%a Qeayévtjç %é xai Xaçiiû^iot, 8 fièv xai

ni^àç ovfip T^v iQWfiémjp awfQimg Ôiéxeito %al %^ léç-

ftamêyùéfupoç, âè zooûvwov neqirjv %6 %rjg aonpQoavvrjç,

fàç ntdr totç vnvoiç xat roïç oveiçoig tiJv fisrà lov içamov

2îi ôfiikiav dntji'x^o. ôtyMioavvrjç âi rtéçi avrol te rjfâv dya^oy

tnoôeiy^a tatuHfav, tov ex tilv o/.vhûv uXov%ov rjyov-

fupoi dßißrjkov, xal m x rjxicta 'Yâdcnt]Çj dvÔQel(jt ^èv xal

tvxfi x^ûhf %m ix^^^ âmaioa^ êè roïç oUtioêÇ

d^ovfupoç* ttvêifêlw êè aàrà tè ii^tnè» Çevyag ir«N^

3a tvxu dâtaordrwg neQiftwé^f âè ynfxi^y jut/ xoroificrdf

Z xttldav^vM* 4vât(ûnt»M, ntqaimxpU. h xtAt^^Xa^
Mlttu» M. 6 nXttw M. 7 yvpmxiu M. 8 nttQ6yxLiißti» M.

ftiéaU veiburuni Htnirtura tnrbata. 14 ;(4)(^mR( M. 15 xaldai-

çtçM. 16 ^^(/t^i«/ç M. Trçtaattlotç M. \S ^oâÔTtiir M. 22 o»

^»oxinöfifvo. \\. vntrÇat M. '2Q loy] rdiv M. 11 ßißiXovH.

2U vcrbiiui ticfsr. velut TjuQiaitjôt, iiisi fuit âuttttoavv^ àè «tvïïoi el «1^
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ysvixiSv àçetitn olov aQxhv/toç 7riva^ t) ßißkoi; 7iQ0it^ti-

%ai, ôsixyvai ôè xai tovç exovfoç fiiov ènifua/iopf éifia

%€ xwitctv (og mèç anjkittvavaa nal eîç S ti %élog

mmalifyu àstiofvcvaa, ßo^ yÙQ ^ iino^ia néifw &

ûénjv %al ^i} n^ùoijxawa nlovrw xai xôçrjv n9^iêçyâte^

taiy îà tov Tçaxivov xal tu iol ILtkio^ov /.al ici tuiv

ßovy.oXi'jy jif.iosiai ôvaTvxruata' êl âé ttç êolonXoyitag

av(àQdn%u %ct%à zov nélaÇf oQàiùà Giaßrjv xai ^iq>og Bvâ- io

fiidoç nmd %wv anXdyxvuv adTtjg ômâ'avfAWW^ mai Kv-

%av ^HaMav nhjqovii9»w oç xaxèv alA^ %Bv%mv
xêLttèv ^ftart sêiSxêi, %äv ziç yvyrj tè âpÔQoç

X&nga XccvlfavEiv èS^éh;, l/^oâyjjç imoKoiieitio toi c Iqo)- iô

raç flç àyxoi^ijv anfiop ^azakrj^a^ag. si ôf xaià zuty

ôtoitaiwv yiveiai zig ènifiovkoçy ulU^ionixdv ßikog uç o

I^%atfiéiniç ïawç ov (psv^erai, fitjâ* djuvtj^wv (og 'Ogoovâdtijç

^paifut^Çf &a in) aiaxifâg i^ij^g, dXlà xai dôêxcvfiBvoç

ati^s xai g>€QB yenralwg %à t^ç tvxifg drtâftalaf ftêrà 20

^eayéifovç xai Xa^inlslaç yccnttma&ùivy omoç t'xfjç tè têlûoç

jio/.iokßov. ovT(() fnèv el'aio tiov tfjç tOTOQiag Jivkôv i]/Âàg

( kâyog eloijyaytv tjâ-OTtOiwy /.al trjv kafinçàv d^tTre-

Xàn^ t^g Mçtjg âidçag, tjv did ravg Imßovksvofirsag

j^fjupidactto, tàp MpÔad-ev ïbqov x^twva vniôu^s. yiaiçèç 25

êè ^àt^ xai wCtw d»wte^dom xal dxQat^èg tà xdllog

MêlSao^w. XoQixlëia avfißoXdv hni iffttjfig xai tùv

vavTffV xûtffiovvtoç vo4ç* xHog ydç xat xdçiç vovç hni
avyt^fifiéfog ij-^vxfî' tovio ôt f.i6i'0v zo ovofjLa avv-

^erovj dlk' oti avvtid^ezcti Akéog zui otôftati, f.da fttet* 30

avTOv yiPOfUrt^ viioanaoïg. èxôt^kmé^vjg àè zovio yvoit^g

1 fÂiiâd Ti] finxin M. 2 nçoté&iftm M. 3 cxovraç M. 4 tiimç M.

8 w aMdi ante voir ÛmImçw et tùw aote fiovuolw* 9 Svarvxn-

fuaa] âtvififtata H. Il xvßiXkip^M^ 12 âtihtéçioy M, 13 ttv-

XUtiU. d. Ajrth. PaL XI 183, 6. 15 fuaipttvl 19 tpawélç et rTri7>

^fk M. loxffik M. 2a MfMJM M. 21 i'fijç TÛoç H. 23

noiéSv) fi9oçMftAv M. 24 imßoülivcyr ifn«wto M. 29 awtf-

fUros M. 30 vwttd' .... » tufumt M. 31 yvoinç %
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tài; tav àpéfùnoç ftwéSaç àçt-d'iiiiîoaç eiç Ifircr fK(xrot^•

fiévaç xai FßdofitjKoyra /ml tTizaxoaia. ènuôrj yàç o

l'fiôouGi; ÙQil}uoç fwattxoç iatt y.ctt Tta^kvoç xai emioi;

ty toîg à^ii^fiotg ytax^tàg ij Tiô> Izakfjjv hq^t^vevu yar^ij,

^xa1^oyrc^lM ifiâàfnjç at^fioata» rn^^t 4iÂ ftèv %w
èfvwà htaxop%ddm ai^ftttlvovea rà Cêfimffiiw wù véiMor,

téaaaçaiv àçêtaïç xoofiovaa tô TQiOfieQig' tioaa^eç yaQ

10 êenàôsç Talg iqioI avvri&éiievat nlt^çovai ta tfiôofujxtma.

tj fiévtoi anlrj fßdofiäg lo aat^a ât]Xot, öwdnistat o

vovÇj ôià fiéar^ç tpvx^ç lijv Tievradimi^w aïa^aiv ^nuff

%ai vhpf xai %6 âèoç i§ aiv yiyovsv» è| utl^iônm

6i TfX7«sa£ ^ XanUleta* ht %wv àgtavâ» yà^ éç dith mé~
\h %ovç Ag tp&g o Upd'çtamç nqéttat. xai tig sèv %§às ßUm

fèç tlç ^EXXdâa xofiiterat. xat Xaçixl^ç tctvttjv v(fi^

6 Tfçaxjixôç ßiog, âtââaxtav ctvti]V owra eiv zà TTccS-ri yxd

Ttjç dvôçetaç y.at owffQoarvr^ç wç IdQxéftiôog eivai i^tçâ-

mum»' àuftofiàkog yàq xai na^V-ivog 'Idqtepiig. bI ôè

20 HLOivtavoBaiv ai xXîjaetg dfiipoiVj fiijôév ri ^OQvßrjd^jg- xo»

^ A^osevcx^ fàif d^ev^ ohteia iawl %^ ^P^x^S

%al ytléoç aùtj nqo^e»äL âlJL* ùtt» dtpâ&a %d tevyog

vâv fi6ûj(ùfp TÔ rtiétTjv %of.dtiy¥ xal nv^tpogovaa zè» ftfor

xatakdßij /.al (-Jtaytvi^v O^eàar-iai, Jiâynov èmXav&dpaai

25 xai blor dççtjrMç tnv no&nx'nevnv èv rfj x^XV ^y^oXniyc-

vai, avveç b ti aoi kéysi fd aïviy^, brav i) ipvyrj trjç

éXix^ âvddog ynea^éça yév^ai, %d%è 6 è'Sat&t» i]fitf

ftfioayiwéfieifoç t^g d'eolayiag vavg lutl ft^èg ^ia» tov yi^

vùvg opdym tijv ipvxtjv oQÔtai wè%^ xaqiétnûn^Çy itgi^

30 fievoç faèv t^v tùv néSmv Xa^ndêa, huelç êè OVTff

tQùJia t^ç viffrXijg èfrtyvioaewg. iq>^ où n)^i^a^ûoa y.ai

U£d-t]v fi€i}voi/^e}aa rrv aoicpçova xai yeyovvla wg tu tu

èQûiwàXi^nzog MJt%aq>(iovü fiiv owij^Vt dloyû àè zov ou^

2 êTtm. . . . fmtârj M. 5 taTç addidi êmUâinuigu 6 rénj^**

«fiR M. 7 70 M. 0 T^attQntç M. 10 avvft^4fAaivtu M.

13 (xnvtoç M. 2» xXiaiiç M. fiijâ^v rot ^oçij/fj}^; M. 2 1 aQ<txir, Si

fatï tfjç] ieriy avr^ç M. 22 aùtîftf M. 24 imlav^ayritai IL

20 iiialiin aûvtç vel xià ai vf<;. 27 âu'tâoç M. vTt^oitçoç là»

ijfiiv versui supmscriptiuu ab eadiMu maau. 30 kufAnéStài M«

u kjui^L-ü Google
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hwMlytwat t-^v TiQwritjy êvyivetav^ xai ^ rtçiv aofiaçà xal

€&vg tçtmaç ôiaTiii oioa Uxai ttqoç Geayivi]v ai i(}f.toX()Ç^

tj âè ^l^Qiefiig ov nmlvei ti]i' a{^jiayi]v, dkV OQmaa %i]v Çdxo- 5

oroiUî êè taïkrjy ô yéçKov Kaldaiçiç k'qyift mai kéf^ iiUHfftov~

ftêpoç. ttfi 6* a» aètoç o nffàç tâ xalà aé^^ xai ft(f6g

sàç ^êokoyiaç tûatâç i;r]y tfn^x']^ avdytt¥ ôMonaloç*
ënaê yàq av^ßorXog iv roiç nqetwtéùiç hloXôç, âtà Ttjt; jo

akfxr^ç -/Ml T(ov (iiuiK/.iTiv y.vf.idiwv öiaßißä^iov à'^î^iova

Ttjy iffvyj'y. xav Tçaxiyoi; i/Ltßovkerij
y ^ tQax€ia %ôv

na^tjiÂÔimv atâaiÇy t] BvßoviJM %ov KcÛLaaÎQiÔoç dpfi-

itQaS^fCi. àXlà fdxifé nérs avpadittjç xai avvoôoittoçoç

jTQoxoi/faaaif âè rjôt] md (piyovaw fiè» ^Aavfay, Xa^ovaa»

âè xal XfjaréSr imßovXäg 6 ftèv âiâdmtako^ fittaatijûëtm,

vLtc'f' auii^v ài 1] t/'tx'i tyiQV(f<^ lov nal^av^iivi^ OLvofiiXeîv,

710V ixovoa litaù Kvßth^v t^v aXad'tiOiv^ Kvovaav Ta ßekij 20

TWß iti^ßohbiv xoi to^evovaav tov loyuffiàv -^al slç iav-

hfttttfStt %à àpÔQeîop kijfia moftovo&uf ftallop nal

xajuivtü twp neiQaafitSp f^ißb^^/ioj. /}
nap%ä()ß») T€rvtt/p

dial 1^^)' o^.L dXtüßr^Toy. jiiaiäQßi: ôf. i] to /lài' la^jßorou 25

î^ioi tfOjioifiévij iartv, aîvUittai ôt loi eîç d^toy (foßov

t^eoQ yà^ %o nàv. xav xegdoj^ ovxoqtariiaç ôr}h]%riQi4)v

ftaavçùMtâCf (iäklop fp^nt^aeraïf xal 0* iirtßovJLeiopteg

2 dvaQnaa^etaa xal ùno M. 5 xolùft M. 6 desimt sex septemye

litcrae. Ûucrai TiaqQ^ivov. 7 yiQOJV . . X . . . . , ûtlçto xal Xoyto xoûfiov-

fUptivU» 9 jà T^ç 9'toloyù(ç T^kfun h\. U) niftaatuotg M, IJ Jm-

ßtß^ ' trfvM. VÏ (nißovXit ii M. fcov n ffra-

ûiçU. 1-i Tiôjt] TÔTt M. avroiffriis] . . frrôrriçW, ut videtiir.

15 âyvèfaç M. 16 tjqox . aanv M. umlim nnoxoxpâa^i 6é ijâr) x<ù yr-

yovat)ç et lit,^ n'ar/Ç. IS post i^v^h vîiletur f xridiss« yfrou^vt]. pruxiiua

videnttir it.i scrihcuda esse, h'tQitf^ iij jov noyHtvfiivov avrofxilUc.

V.i uftdTçonôv M. 20 xi'ßm.r^v M. tk] . . M. 21 fiç] . . M.

22 xo] M. 24 IfjißXri^ri . . nuviiiQßri M. rai'rijrj vox corrupU.

2b ^aiQonoç M.
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a^iat» avtoiç oksiv^^ yeyijaovtaij xai Kvßilrj tê^yt^^aai

xiçvMfa tô g>aQfianm't luù jiqad%i]ç to èntoç a^^Woi
lud fiçéx^ ofto^oipfaeraiy lud ùixaifdinjç tip

loyio^iov %è axoç exfié¥9i» nai cvroç oix^aerai. ^ âi

5 ipvxTj âo^tpoçùvfÂh^t] Ttçdç trjv îêiay natqiôa Jto^svctrai

ànciov èaii zo nvQ ôoxifuiaei' ^a»Ma âè

1 ff^cy knnois M. »vfiiXhi M. S m^mmrk M. 3 rôy —

oij[rfaéim] verba corrupta. 6 ttiaj^âqa M. txuaiov M. ov a seeuatla

H. UERCHËB.

L iyui<_L;d by Google



ÜBER DAS BUCH OBIGO GBNTIS BOMANAB.
Dass die io dem Buche origo gentis Romanae enthaltenen lahi-

nidien GHate m älteren rftmûchen SchrifteteUern erdichtet eeien,

hat raerst wohl Niebahr R. G. 1 ^ 88 ausgesprochen und die Hei-

8len haben, prftfend oder nicht, beigestimmt. Aber so leicht lassen

sich den Liebhabern jener verschollenen Litteraiiu' du' virrneint-

lichen Trümmer derselben nicht eiitreissen. Es ist begreiflich dass

die unerwiesene Behauptung auch Widerspruch erregte. iSur muss

ce Verwunderung erregen, dass man auch Forscher wie IL L. Roth

und J. Rubino zu'^dem alten Glauben zurftckkehren sieht. Denn von

ihnen erwartet man dass sie ein Buch, das sie benutsen, im Zusam-

menhang geprüft haben werden , und eine solche Prüfung kann nur

zu Mebuhrs (•onsten ausfallen. Nun h;it nicht allein Roth jene Ci-

tate unter die Fragmente der Historiker eingereiht sondern auch

Rubino auf das bestimmteste in seinen nachgelassenen rntersuchun-

gen über italische Vorgeschichte (18tô) S. 107 ff. behauptet, dass

der unbekannte VeifasMr jene Quellen wirklichy wenn auch sum
TheO aus sweiter Hand, benntst habe. An dieser Ansicht mag die

Opposition gegen den zweiten und unrichtigen Theil der INiebuhr-

schen Hypothese schuld sein, dass das ganze Ruch eine Fälschung

des 15. Jahrhunderts sei, wie Messalla de progenie Augusti und

FencsteUa de magistratibus. So einleuchtend diese Annahme auch

den Meisten erschienen ist, so schlagend hat doch die Unmöglichkeit

derselben bereits MShly hn 18. Supplementband der Jahnschöi Jahr-

bficher nachgewiesen, mit Grânden — whr werden sie im Fol-

genden anführen und verstärken — welche allerdings ein Mann

wie Rubmo anerkennen uiusste, und für une.rhehiirli nur erklä-

ren konnte wer zu bequem war sie 2u prüfen. Allein beide Fra-
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gen haben Nichts mit einander gemein, vielmehr wird sich her-

ausstellen dass die sâmmtlichen Citate gefälscht sind, aber nicht

im 15., sondern im 5. oder 6. Jahrhundert Dieses Ergebniss

wurde brçreiflicher Weise auch dadurcli nicht erschüttert werden,

wenn uii^ keine Handschrift des liuches erhalten wäre ; da al>er eine

solche, und zwar dieselbe, oach welcher das Buch zuerst herausgege-

ben worden ist, vorhanden, nur bisher nicht benutzt worden ist, so

lohnt es der Muhe die Beliachtung der Ueberlieferung des Baches

vorauszuschicken

Die Origo gentis romanae und die Caesares des S. Aurelius Victor

sind zuerst herausgegeben von Andreas Schott zu Antwerpen 1579,

zui>aranien mit der bis dahin oft unter dem .Namen des IMinius gedruck-

ten Schrift de viris iliustribus und der unter Victors Nameo gleich-

falls bekannten epitome de Caesaribus. Derselbe Schott aber hatte

1577 zu Donay schon einmal das Buch de vkis ilhistribus heraus-

gegeben (von dieser sehr seltenen Ausgabe, richtig beschrieben bei

Schweiger 2, 2, 1141, habe ich das Göttinger Exemplar benutzt),

was für uns wichtig ist, da hier aus derselben Handschrift, welche

die origü und die (laesares allein enthielt, m dem früher mit Pom-

pejus schliessendeu Buclie eine Reihe von acht neuen Biographiea

bis auf Octavian hinzukam, ileber seine Hültsmittel sagt nun Schott

in der Torrede zu der Duacensis von 1577 Folgendes: ^quinque

(libris cabmo exaratis) nos quidem usi sumus, deroptis antiquilus

excusis ((uam plurimis, qui etiam nos vehementer adiuverunt. quod

a Theodoro Pulmauuo rnidito viro areepi longe optimum. lerltoiiiim

vero varietates aliquot ex ioannii» Metelli Sequani doctisäimi viri co-

dicibus duobus, (juorum alter irjCCC abhinc annis vel phiribus scrip-

tus est, communicavit nohiscum P. Silvius iuvenis Graeoe Latineqne

ductus, [verum in fais subaidü nihil, tametsi haue tftêyça^f^ prae-

ferrent]: AurHü Ykttnü IHtêmria» abbretfiame ab Äugusto ùthuriÊÊÊ

id est a fine Tili Lwü usque ad consulaium dmmutn ConstanUi Augusti

et hdiani Caesaris tertium, [eranttjue in duos tomos secti ühri).

prior de urhis Romae origine fragmeutum et viros hosce lUui^tfe:»

\ lln I l'n 1 M ibly hattt^ die Freuudlichkcit im Jahre Ibül mir ans sriiirn

Maiumiuiigcu über dn' unter V irtors .>auiei» erhalteueu Srhrifteri iüuiges niitzu-

thcilen. Dics\vird in ''••r Ausgabe des N iel «tr daiikb.ir beiiulxl werdeu. I'ürdK

orifçoeuthielteo seincHeiiierkuiijçen biüaufeiuc Notiz (ini1en.S.H"JlA.)INichtjs i^asuur

nicht bei der im Jjibrc IHHo pffiihrtei! llnlorsucliiiii^ 1k kauut fr^worden wäre. Der

hier abgedruckte AufiMitx git;bl iiu VVeseuÜicheii Has ieh dautak gefuodcn habe.

u kjui^L-ü Google
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ruritiju'liai. dltt-r Caosarum vitas hinc asqiif? ah Attgusto, qui lamen

ab p<lito mire variât* n. s. w. IMo hier eiiigokiaiiuiuTtcu Slcllrii uiul

noch amlere aiii Schluss, auf tiie es hier uiilil anki nuiit li it iiuu

Schott zwei Jahre später geändert, als er aus der üauiiächritt l'oel-

muuis, aus der er die aebt neuen Biographien gezogen hatte» auch

die origo gentis roraanae^ und die echten Caesares zum ersten Mal

herausgab. In der Vorrede dieser Gesamintausgabe, die im fibrigen

aus der IVülivren wiederholt finden sich statt der Bemerirung

ril)«'r die heideu llandsclii itten des Metellus, die er damals aus zwei-

ter Hand kannte, die Worte: * Luletiac vero Franimi l'illiut i MSS.

et bibtiothecae D. Victoria in suhurbiis sitae usus sum. l^ulmanni

exemplum banc iaiyQOfi^v praefert: AwrM .... unkm eratque in

dues tomos dissectus über". Aber hiermit nicht genug. Im Jahre

1609 erschien eine dritte Ausgabe, darin origo und viri illustres

(üie^e mit vermehrten Noten) unter dem Titel Gerneiii Nepotis

oj*era. Hier Ändert er die Worte wieder, saut er i^preeheMe Metelli

eodire* lur origo (wo er aber von l'uhiiaiiiis ib. spriclit), lerner

*Fuhnanni et Metelli codex longe auctior banc èmyt^at^^v praefe*

rebat: A^an^i .... Uftmm eratque' u. s. w. 1^, den neu herausgege-

benen Büchern origo und Caesarea nun citirt Schott stets eine, die

Peebnannsche Handschrift ;wo erzu derorigo mit 'aUi* andereLesarten

einführt sind dies Vermulhuufjeii seiner Freunde, deren er inderVor-

rede gedenkt riumai eineVariaiü»' deriL->. bell>st; ja zu den(^aesarei>

bemerkt er ausdrüeklich S. 202: 'aslcriso) noUue sali8 lial>ui, dum

iactura sareiatur et lacunae Victoris impleantur ex alio exemplari, quaie

in Ubiis Coloniae Agrippinae apud lo. Metellum Sequanum esse audio

ex bibliothecaComeliiGualtheri*. Dagegen zu den viri illustres, welche

er also 1579 zum zweitenmal herausgab, notirt er Einiges wenige aus

Einer Ms. des Metellus ; diese ist ihm (zu 5, 1)
' ardietypum MeteUi',

die Poelmaunsthe (zu 31, 5) 'apograpbuoi Pulmanni'-). Dieses

*) e. 3 XipkÊ»] JEmMo «Iii (s. wUee S. 406). eoOsMlam} evfMam alü

0; 14 Nmmki^ alii Numi^f.^ «. t6 Tiffrhm] al. l^rÂgntm (oaoh Dioays). —
«. 18 yimmihu] âlii Remolw» appeUant, R«bii]«m Liviua.

^ IKa AafBlira^aB sind lUgenie: n 4, 2 Metel li !»criptu!» codex MeUi

SmffhU {MeUi Sufetü die erhalteoe Puhnaunsche Hs., Fufelii SehatU Text). —
6, 2 V. 0. Matelii et MedÎMlanensis (Auj»gabe) nddit 0t Murcium. r|ti.)iiivig alter

fn i scripi^erit iaielii àkt Pahnannsche, aber andere Um.). — 5, 4 /îhetmm ex

Metflii archetype appelle, ^eeai val^ Uêtum {Âhuiu aueh Ft. Us.). — 30,

3
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apographum Puimanni aber, die einzige Ha. die Scholl für die origp

und die Caesarea adbat benutit hal— alle späteren Herausgeber

haben weder diese noch eine andere eingesehen — ist noch for-

handen. Sir befindet sk h ii nrfissi'l und wui'dc von M oiiiinsen we-

der gefundea. Ihm VMilcUikt iiüulez die Koiinlniss derselben (Bulle-

tins d^ Tacademie belgique 1850 [17] 261 IT. vgl. Catalogue de^ ma-

nuscrits de la bibL roy. des ducs de Bourgogne 1 S. 196 u. 9757

—

9762). £ine GoUation dieser Handschrift Yon Mommsen selber

reiidirl liegt mir vor. Sie enthält ausser Victor einige Excorpte ans

Cicero und Sailust, und des Bonacursius legum doctor Pistoriensis

Gespräch de nobüitate, welches auch sonst nut klassisdien Sachen

verbunden im 15. Jahrh. vorkommt (Endlicher Catal. codd. Vind.

S. 17. 103). r^iicht allein stimmt die Beschreibung, welche Schott von

derPoelniannschen Us. macht, durchaus mit dieser firOsseler über-

ein, sondern sie trftgt auch Torn den Vermerk 'aum Theodori Pnl-

manni*, wodurch jeder Zvireifel an der Identität ausgeschlossen wird.

Wenn aber von den von Schott angeführten Lesarten, wie im Laufe

dieser Untersuchuna mitgetheiit werden wird, eine Anzahl von deuea

der Bnisseler abweichen, so kann dies nur auf Schotts Versehen be-

ruhen, und überdies ist die Anzahl und Art der Discrepanzen ge-

ring'). Geschrieben scheint sie nach einer kleinen Schriftprobe

praeclare liber optimae ootae Palmanni et Seqnuii scriptas nterque o. s. w. (so

Ps. H«.). — 31, a in Pnbwnai apographo iÄm iL s. w. (wie Ps. Ht.) têà to

Miruâemm U M«teUi Seqnini scbidis abeit.

*) Mao wisft obiges festhaltea on bei der Betriehtooip eioieloer Stelllo

oidit irrezo werden, oioientlidi io denGaesares. So drocklSebott 16, 7 ImiKiiiftf»

Märeo MpimUa»^ wie die Brûsseler, d. b. Poelaumau Ha., and bemerkt io dto

Noten lonfaoNfii» m mie «op^ejtifMw) lego ianiium^ Mmw tapimMaê* — 17, h

der Text jier nâlm#| die B. Ha. ptnigmUf ta den Motea fnio lef . ftrmgmt val

pemrgwu. — 38, 1 der Text auguHo htbUu * fiMf, wosa die Noten: omiatoai

forte àquAiir, dies bat aber die Hs. — 42, 7 der Text bustarum mo4» wie die

Hl., die Notea: butiwummodo] lego, nam vitiosns etiaui bac in parte Hb. ralamo

ezaratna. — ebd. W: ob saevitiam Text und Hs., die i>ioten: nh sapviti/rm^ scent'

cum . . erat ia vet. eodiee,<|uod sequctur qui prubabit.— Die» sind dieaufalleodea

AbweichnQgen, geringere welche zum Theil deui Setzer zur Last fallen mögen,

obergebe ich: wenn aber Schott im Text .1, 1 Claudio Ti'bt'rfo mm piebt und in

den !\otPn saft Clniidio Tihrriii' MamiHcrip. Claudio Ft'rimt qu^rl r\ Tif^rrm itrm

actJüTi nppat'Pl ab imjierilis librariii» ; nam quod orac reconti manu .nl M i iphini

erat fere larn nauoi nnn cüt, die Brüsseler Iis. abt'r claiidio f'prtntt lir-.t. und die

Randfclosso in «irr m
i j t senden Collation nirht erwähnt ist, s i ist da^ wirderei«

Beweis liir, aichl gegen die Ideutttät der beiden lias. Da nun der Verdacht der
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eher zu Anfang des 15. Jaluhurid«^ri als 'im letzten Dritter, wie der

Katalog angiebt Aus den angi'lTihiN'ii Vai wuti'n lirr drei Vorreden

geht soviel hervor, dass Schott von der llaudächrüt des Meteüus, aus

der er zu den viri ülastres weniges mittheilt, ganz unsichere Kunde

hatte; aue den Aenaserangen in den nri iliiutreB dass er Poelnuinns

Handsdirifk für eine Abscbrifl^ der Metellischen hielt, oder genauer

der einen der beiden Metellischen , denn die andere enthielt wahr-

scheinlich nur dir viri illustres. Die Metelüsche befand sieh 1579,

wie fr hörte, lin iUm Besitzer in Köln und hatte Cornelius (»ualüie-

ms gehört, m den der Ausgabe von 1577 heigegebeiieu und erst in

der dritten Ausgabe von 1(309 wiederholten Noten aber heisst es am
ScUiiss des Cicero (81): "(Franc. Fabricium) manuscripto nostro'

(4 k die Poehnannsche Hs.) 'quoque usum (ex Clim enim Jiber aUa-

tos est) constat, ait enim se in vetusto codice de rhis illustribus

Vitara Caceronis breviter dimprehensam lepisse, quae hac appendice

inclusa est. Dies ist wij'diT rinp Tiius* liuiig, denn Fabricius sagt sel-

ber in der Vorrede zu seiner vita Ciceronis (Düsseldorpii id. 8ept. a.

1569): 'invenitar praeterea, nt accepi, in vetustis libris auctoris de

T. L 1% Gioeroni» hre^iter oomprehensa, quam Plntarchus copiosius

conscrqptam in paraUebi sua indosit*. Er hatte also nur von der Bs.

gehört ^ In seinem Orosius v. 1561 werden die neuen Biographien

gar nicht citirt, von den alten nur die Vulgata, wie zu 5, 11 und Ii,

r>. \irll( i( hi nun ist an dem ganzen Halhdunkei dieser Zeugnisse

über die aus Kleve stammende Theodor i'oelmann gehörige und die

in KAhi von Johannes Metelius besess^e Hs. eine Eifersucht zwi-

schen Sdiott und Metelius schuld, auf welche ein von Pitiscus (1696)

nierst herausgegebener Brief des Schott an Lipsius Cqoam opera

Theedori Janssonii ab Almeloveen viri litteratissimi et mihi amids-

simi mccum coninmnicavit v. c. Petrus Deinotheus*, sagt Pitiscus in

in der Vorrede). Dieser ist in Paris kurz vor der Vollendung der

zweiten Ausgabe geschrieben. Darin ist von allerlei litterarischen

ÜntemehnungeD die Rede und am Schluss heisst es: Wutem a me
Donne» caeteris ütleratis apud quos nostrum in Victorem Anreüum

PHi
j
Aiiay wigagrûdat encbeist, m hal nuui sidu dabei su l^raUgen, dus

Motte Notlsaa in doer ihnUdieii Cosfiuioa fewens seie aSstan wie %. B.

die Crmten, alter den gallut draekeii Untt. Dies ist «ber nidrt grade wuider-

bV| wenn man bedenkt dass Schott aus der nicht leicht lesbaren Hs. den bis d§r

Mo noch nicht gedruckten Text abgesduriebeu, dann durchcurrigiMi and in

Dracà die kâ, Lesart aü seiner Gorrectar venreehselt Iiabaa wird.
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conntnni ut lin-ans a calninniis «'tiain at»fiM' eliaiu om ul»i('sl»ii (|U»* .

quem tVtiim laniquaui abortivuiii cut' if^tiihtriin iustae causae sunt,

quas tu sporo probabis . de Mctello enim nota res tibi, et Cujacius

praesens, cui negare nihil nec possum nec debno, a me ul transcri*

bendi potestatem faceret extorserat, unde piagiarios metuebam: et

eelt« pttbbce interest tam pnestantem auctorem non diutins latere

.

Plantinos ut spero in Naio absolatan dibit Lutetiae Paria, a. d. Ill

non. April. 1579^. Diè Vorrede der in diesem Jabre ersdiienenen

Ausgabe tragt das Datum *a. d. 10 kaL lannarii, anni a partu Virgi-

nia 1578*, was nach dem Briefe an Lipsioa doch wohl nîchi vom

dO. December 1677 sondern von dem 30. December 1578 zu ver-

stehen ist. Dass Metellas, der Besitzer des 'archetypuni* als Heraus-

geber gefurcht»'! wurde scheint klar. Wiedeniin ijuchst »ulTallciid

aber ist dass Schott zuerst in der Aus^alx* von 1609 S. 21 mit den

Worten * nunc loannis MetelÜ senieiiliani prideni proniissam de

huius opusiuili vironnntjun ilhistrluui Horn, auetore audianius' rmen

Brief des Mctelius (ohne Üatunt) ,
' Slephauo Pyghio ' adrestiirt, her-

ausgab welcher b^^innt: 'accepi a clariss. viro Cornelio Vaeto Gau-

dafo antiquissimnin scriptum codioem . continet illustr. vironim

ritaSj (pne Plinii titulo circumferantur, et Vietoris Aurelii Hîatoriae

abbreriMae, inquit, ab Augusto Oolaviano, id est a fine T. Urii usque

ad consulatum dedmnm Gonstantii Auguati el luliani teriium de

GaesarÜK libelliun . îHe Plinii nnlliua adacriptum nomen habet ... eat

editio tertia parte completior . initium fiicit ab origine urbis romanae

et finis sic habet: ExpKciunt nomina Principom Rom.' Darauf folgt

die Einleitung der ori^'o wie in Poelmanns Hs., von der sich die be-

scluriebene nui daduiTh unterscheidet, dass jene Subscription

fehlt DaiHi folgt die Abtiandlun«; über den VoHasser, der Asconius

sein soll. Leider wird das Datu)?i (lr> linelps. nit lit augegebeu und

lässl sich auch nicht daraus schliesseii dass Metollus im Jahre 1 592

über Asconius dasselbe wie Lipsius aus köln schrieb (Burniaun, Syi-

loge 1, 61). Dass aber der Cornelius Vaetus Gandavus, von dem Me-

telhia die Hs. bekam, kein Anderer sei als der Cornelius Gualthenis,

aus dessen Bibliothek Metellus sm Köln eine Hs. der Caesares be-

sitzen sollte, hat Monmisen gesehen. — Ob es gefingen wird die

Widersprfidie Schotts vftlKg aufzuUlren, mag dahingesteflt bleiben*).

*) BISUy naekle mich aafdM Verkdir, den jener Gneltlena« ans Rlln mit

Kleve unterbielt, arilMrkMn.
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So viel aber scfaeint feslzostehen, dass weoD PoelmaDns Hs. eine Ab-

schrift der sehr alten des Metellus war, doch weder Poehnann selber

der Kopkt war, noch auch Schott die jetzt versdioUene MeteBische

Handsdirift jeraab gesehen hat. Für uns also ist die durch Theodor

Poebnann an Schott gekonimene, jetzt in Brüssel befindliche Us. die

einzige Grundlage des Textes.

In der uiis erhalten« n roelmarinscheu Uamlschrift nun fulgeu

sich die origo, die viri illnsii>.s uiul die (iaesaies. Die Handschrift

beginnt also: AureJv Vie ton's Jusiariae abbreviofae : ab Angnsto Octa-

viuno idesU a fine tili Uvii u&qne ad consulaium decimum Canstantn

àntgiuti ti luUmm CaesarU itrtmm. IncipiwU (eliciter . Origo gentü

rommae a latw êt Satwmo eondüoribus per meeidmUei tibmet regu

MÊfUB ai t9nmkitum decimum ConsuuUü digeMa m amUnibus Verrio

Fhuù (Aber diese sprechen wir nnten) olfiM ta ummiftitn-

rmm Malorißt fnMt itf ptisqm tmêtrkwrum amoäruoü^ Asc eil er

IM» H Victor Agèr (so). Dass dies bedeute, das Buch über den

Ursprung des römischen Volkes sei aus den angeführten Quellen

oonpOirt, dann (froMe) folge die Arbeit der*Neueren\ nehmlich

^der UWus*, d. h. die republikanische Geschichte in den viri illustres,

und die Kaiser^jesthit lito von Victor, hat Mommscn bemerkt (die

Chronik des Cnssindoni^, Abb. d. k. sâchs Oes d. Wiss. S, 551): es

ist also sciw oli! ih> ilndi de viris iJlustrihus als der vorausgehende

Abschnitt ukne Angabe der Verteer uberiiefert. Em Zweifel an der

Richtigkeit von Mom^sens Erklärung ist unmögÜch . da der Ver-

£user der origo am Schluss zu den viiiillustres, deren Anfang er

wegschnitt, in der Weise überleitet, dass er dieselben als Atsfon'a

làriam beseichnet Denn so lautet der Anfong der tiri illustres in

der Poehnannscben Hs. in deil übrigen der i.

sed lioruui ouuiinm opinionibus Drocas rex Älbmorum Vi. ä. vi.

diversis répugnât nostrih' memo-

riae proclamans historia Liviana, — — —
quae îeUatw^ quod mispicato Rfh- RoimUus augurio victor, qmd

muhu ex sue nomme Jlofliam wh ifie duodmm, EUnm sex mltu-

eaoà u. s. w. mvfàerat Bmam Meaoàu.s.w.

Am Schlüsse der viri illustres beisst es dann'piNrr prhia pars:

HVivs : opERib : iNciPiT : secvnda : avreui : victor. Folgen dieCae-

sares, welche olme Suhseri|)1hiü scliliesscn. Es stellt .ü.^o fest, wie

schon längst bemerkt wurden ist, dass der Vf. der origo nach den
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von ihm namhaft gemachten Autoreit , hnbesondere — denn die

viri illustres sind älter — nach dem unter Theodosius dem Grofsen

zum Stadtpräferten avancirten S. Auri'lius Victor geschrieben liat.

Daas wir aber unsere Mühe nicht an der Arbeit eines Fäkcbers de»

15. oder 16. Jahrhunderts verschwenden, mag hier, ehe die ge-

naoere Prflfting des Inhalts des Buches von seihst darauf führt, sum

voraus durch einige Beweise festgestdit werden, welche sich dem

von Mähly gegebenen in erwünschter Weise anschliessen.

Mähly hat zuerst bemerkt (S. 150) dass das Verzeii hniss iler

von dem 5. der albanischen Könige Latinus Silvius deducu un Colo-

nien (origo 17) aus dem erst 1817 in der armenischen Uebersetiaiig

wieder bekannt' gewordenen Eiisebios (1 S. S89 Auch.) oder aus den

verlorenen siebenten Buche des Diodor, aus welche es Eusebiot

abschrieb, entlehnt ist. Von den 18 Namen bei Eusebios hat die

origo 10, wenn mau das unsinnige Locri im Text der origo mit

Mâliiy Hl lodict ändert : Mommsen bemerk l dass Lurri zwar in der Hs.

gestanden zu haben scheine, sicher aber nur I
j ,

, t zu eriLenneu sei

DaLivius 1, 3 und Dionysios 1, 45 von diesen Colonien sprechwohne

sie aubusihlen, überhaupt die origo und Eusebios die Eimdgen sbid,

die es thun, so wäre es mehr als kQhn anxunebmen, dass diese

Ucbereinstimmung beider ein ZufaU sei. Da aber Eusebios nicht ans

der origo geschöpft' hat so muss, wer dieses Buch im 15. J;)hiliuii

dert verfasst glaubt, zu der Annahme seine ZulliKht nehmen dass

der Verfasspi derselben so glücklich war entweder den Eusebios, den

wir erst 1817 wieder erhalten haben, oder das noch jetzt verkifeiie

siebente Buch des Diodor oder endlioh eine uns ebenfiiUs nldit er-

haltene aus einem von beiden abgeleitete QueUe zu benutzen. Die

Unmöglichkeit dieser Annahmen lâsst sich nun zwar nicht roa-

tbcmatisch genau beweisen; ihre Unwahrschenihthiveit aber vvini

fast zur Unmöglichkeit, wenn man Folgendes erwägt. liciàst

or. 23 Remui fottqwm mUlkxit 9m ngiM frandatum, mulcot,

m Am wrbe $mên tp^rm «iquê fnmmfUi f$lkiukn$fr^mm
mÊtiL Dieselbe Anekdote findet sich bei Diodor Exc. Yat p. 5 fti

Ix rwr ds^Mtfr (iBqwv ôioarjfiBlav yevéa&ai, (paai xataftXa-'

yh%a %bv '^Pifiov lni(p^By^ay.evov elfteîv no dôelipù ati> h
Tax'ti]

%fi Ttolet, TtolXdiiig ènaqia%éQOLç (iovXêVfiaaiy èftiâê^toç

axolov^aêi Yvx*?. Die vaticanischeh Excerpte sind erst im J. 1B27

bekanntgeworden. Wieder mûsste angenommen werden ûiutàet

u kjui^L-ü Google



ÛHIGO GËI^TIS RÛMANÂE 397

Fälscher im 15. Jahrliimdcrt cine jf'tzt verlorrnr Excprplenhand-

schrifl besessen hätte. Aht'v es tiiuleii sich, wie sich weiteihiii er-

geben wird, nicht allein iuich sonst Spuren tier Benutzung entweder

des verlorenen Theils von üiodors Bü(;hern selbst oder doch tod

ihm verwandten Schriften, sondern auch durcligeliends die Beweise

das» ihm dk Vergilerklärung noch nicht zu «Um- (lestali versteinert

war, die uns in dem Servius der Vulgathandscliriflen vorliegt Ein

Beispiel statt vieler ist die Benutzung des Scholion, welches die Ety-

mologie des Namen Julius aus L. Caesar berichtet, welches uns nur in

' der Kasseler Handschrift vorliegt, in den Vulgattexten fehlt (s. unten).

Es gehdrt ein mehr als gläubiges Gemfltb dasn um es für möglich sn

halten dass ein Fälscher des 15. Jahrhunderts mit ebensovid Glflcfc

als Emsigkeit in so entlegenen und zum Theil bis in unsere Tage

verborgen gebliebenen Quellen dergleichen Siiigulnritäten nach-

gespürt habe, um sie zwischen die gan^^hare Er/ählung einzu-

streuen. Man braucht nur den sogenannten Messaila de progenie

Augusti (vgl. den Anhang) oder den Fenestella d(^ magistratibns,

oder gar den Fabius und Cat(» des Annius von Yitcrbo aufzuschla-

gen um zu sehen, wie wenig Mühe die Gelehrten jener Zeit es sich

haben kosten lassen und mit wie dürftigem Apparat sie gearbeitet

haben. Hier will ich nur noch bemerken dass die Steilen in wel-

chen der Verfasser der origo von seiner Zeit' spricht einen Schluss

auf diese in keiner Weise zulassen. So Ifisst er c. 10 die Mutter

eines Geführten des Aeneas mit Namen Euxinius an dem stagnum

quod eü huer HßsaiMm Arvemmmqtie lacmn begraben sein: ol^tis

loconmm MUum, çnf eikm nunc Ettxiniiu sAitis dfeftur. Aber

der ganze Unsinn ist nichts als eine Verdrehung der bei Servius

zur Aeneis 9, 710 erhaltenen Notiz Boiam Euximi cvmitis nntricem et

ab eins numine Baias vocatas, wobei dem Verfasser der pontus Euxi-

Hus einfiel. Dagegen hat lin ^ Ihe c. 6 sein hutlieqne aus Mîicrobius

Sat. t, 7 und ein zweites ebendaselbst aus Servius zur Aeneis 8,

319, sein moi^ c. 22 aus demselben zu 8, 90 abgeschrieben. Es ist

daher nicht viel zu folgern daraus dass er c. 22 über die iuperei Fa-

frit et Quintäu (denn so schreibt er) I>emerkt quonm utnmque no-

men etiammmc tn sacr» maiui. Wie er einen MuxhuM suit» bei

Bajâ bis SU seiner Zeit bestehen liess, den es nie gegeben hat, konnte

er leicht zu den ihm aus Ovids Fasten % 377 oder dem epitomirten

festus S. 87 bekannten Namen die Notiz ihrer Fortdauer hinzu-

fügen ; es ist freilich ebenso gut möglich dass er die Wahffaeit redet

BénoM UL 26
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und er hätte dann Tor der erst im J. 494 erfolgten Aullit buna <les

Lupercalieufeät^ geschrieben (Marquardt Handb. 4, 406). Lt)en&u

trügerisch dürften c 8 die Worte Bein mde hodieque termtnr: ng-

mmt PHüh Pttuaiae gaiHê m m saerh mêd UeU^ endlich c 3 «l

iHam wm aliiiM aacnfkiim ft im ture ^ olfon'a /am» friw no-

Möieftcr cognomento çuoçiie addito fokr, Fflr letztere Stelle mag
Macrob. Sat. 1, 9, 15 m sacri» quoque invoramus lanum u. s. w.

Quelle sein. Aber der von diesem nicht f?ebraueiile technische Aus-

druck dato ture in altaria kennzeichnet wieder den mit der alten

Terminologie wohl bekannten SchriHteteHer (vgl. Lûbberts Qn^H^stin-

nes pontificales S. 88 t). Wer aber attch den Tcntehendeu Be-

merkungen noch die genügende Beweiakraft absprechen machte,

dem werden seine Zweifel wohl bei der Zergliederung des Buches

schwinden.

Der Verfasser des, wie wir sehen, als Einleitung lür die Biogra-

phien berühmter Männer bis Augustus verfassteu Büchleins sagt im

Eingange origo giiUis romanae . . digesta ex aucêonbus Verrio Flaecê,

AmitUê {ut pudern idem Verriuê maluU dkm pum Àntia) Um
9X otumlidci ]NMtlt)Sßicffi, CtMcto (80 die Ha., (Maeo ohne Bemerkung

Schott), SgnatiOy Viraüo, Fabio Pictm, LkHùo Macro (so die Hs.,

der Schott aus Versehen Marco zuschreibt, was er in }facro ändei t»,

l ar/owe, Caesare, Tuberone atqne ex omm priscorum historia. In

dem Buche selbst werden citirl die hier iu alphabetischer Ordnung

folgenden Namen :

Akxandtr ßfhuiu» la. I beU* Manhi 9, I.

* àimmm) pmHptaUum Ub. IUI 17, a. 5. mmMm Uh. IUI

18, 3. m. UpontifieMm (P) 22, 2.

Aufidius in epitomis 1 8, 4.

* Caesar ponUjicaliwn lib. / 7, G Lucius Caesar lib. II 18. 5.

7tft. /15, 4. Cmsar Hb. 1 i 1,2. 15,5. 17,3. 20,3. Caesar lU, 4.

Conif Caesar 16, 4.

Cola m or^me gemarü ronumi 12, 5. in originilm 15, 5.

Cattiium.n, 1.

* Incttfs Cmehtt m. 1 18, 1. Cineius {Hb. II?) 17, 3.

Dumitius 12, 1. Hb. l 12, '6. 18, 4.

' Egnatius Hb. I 23, 6.

Ennius 4, 5. Aennius (so die Us.) Hb. l 20, 3..

* Fabius Piclor Hb. /20, 1.

Sextu» QtUna m wigine (fmiü romanae 1 6, 4.
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Homertts 9, 8.

* Ltcinms Macer 19, 5. h'b. i 2a, 5.

iMUUius 9. 3. // 1 1, 2. lib. m 13, 7. 18, 1.

ITarciis Oclatmi 19, 5. ftfr. /12, 2.

IVéo 13, 8. ijPîiMMiianMi Piwms Ii 18, 3. ilefft'tit (?) Bk» 10, 2.

l%Hili»6, 6.

Am/m-s Postumius in eo iwlunune quad de adventu Aeneae con-

iicnpsil aique dedil (ejiidit Scholl) 15, 4.

SaliusUus 3, 7 (wahn>clieialicU Glos&e).

Senrpi^onms 10, 4.

* Titbero 1 17, 3.

Fofernit ijiUVM Itfr, 1 19, 4. Filler^ 21, 1.

FewMNiiNs 20; 1.

Ve/t/Z/iw:* i> 4. 3, 2, 3. i>/a/u 5, 3. 7, 3. 9, 7. Maronh

vma 1,1.

Vii/cafii« (?) 10, 2.

Endlich gedenkt der Verfasser einer eigenen Schrift de origine

htmma 1, 6. — Die hier mit dem Stem bezeichneten Schriftsteller

nennt auch die Vorrede, dageg^ kommen in dem Bache nicht ?or

die in der Vorrede genannten Veniwt Flaeeus, Vmro, Veratiiti. Die-

sen Veratins konnte der Verfassc^r aus Macrobius Salurualien 3, Ü,

14 entlehiieii. Denn was dieser \'er(itius pmtißcalis in eo libro (poH-

tipcalmm eo libro ändert Merkel zu Ov. Fast. $. XCVIII, richtig, >\o-

gegen Hiuchke Inrispr. anteiust. S. 40 PmtificaUi als Beinamen fest-

hüt) qjnm fixU de $»ipfUcaHomlniM Aber die Degradimng der Pinarier

zu Opferdienem bei dem Herculesciütns erzfilüt, hat auch unser

Schriftsteller c. 8. Veratius nennen ihn an der angeführten Stelle

ill' llss. mit einziger Ausnahme einer Pariser, welclie Veranius liest:

wenn nun bei demselben Macrobius 3, 2, 3 die Ilss. denselben

Mann Kerimnis, 3, 5, (> theiis Veranm theils Veratim, Festus

uimer Vermmu nennt, so mag Veranm immerbin der echte

Name sein, aber gerade die angeführte Udberlieferung der ent-

genannten Stelle der Satumalien macht es sehr wabreeheinlich dass

dei* Fälscher seineu Veratius dem Macrobius entlehnte. Nun ist

es auch iiiOgiicb dass nur durch Al»srf»reiberverselieu dieser Nauie

c. 22 ausgefallen ist und dort statt der Worte at vero lib. II ponti-

fcßUim ftodüur zu schreiben ist at vero Veratm Üb. ii potUtfiea-

Um prodnr, eine Vermuthang, welche sich wegen der an dieser

Stelle, wie gleich geseigt werden soll, aufMenden Buchzahl der

26*
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mmales pontifkaUn empfiehlt Betrachlen wir nimlich die liste der

ciürt«'!! Schriftsteller zunächst ohne zu fragen ob sie denn, was

ihnen beigelegt wird, bericlitpt liaben können, oder (»Ii dios«-!!»»' von

dem citirenden Schriftsteller nicht aus ganz audereii ihm äclir be-

quemen Quellen entlehnt sei, so fällt zunächst auf dass kein Schrift-

steller über das vierte Buch hiDaus citirt wird (denn 18, 2, wo Schott

annalhm Ub. VI druckte, steht in der Hs. (amalium Wt. Hij^: ausser

dem vierten, einmal ein drittes, sonst das erste und zweite; und

dass. wie es scheint, in der Reihe von l au dlirt wird: denn das

erste iiudi des (Caesar wird c. 7, 6. 11, 2. 15, 5. 17,3. 20, 3 ci-

tirt, das zweite 18, 5. das zweih' <l«'s Lulatius 9, 3, das dritte 13, 7.

IS, 1 . Das zweite Buch fontijkaUum 22, 2 nach dem vierten 1 7, 3.

5. 18, 3 ist verdächtig, wie wir sahen, und gehdrt wahrsdieinüch

dem Ferainfs, lud das zweite Buch des Cindus 17, 3 nach dem

ersten 18, 1 unsicher. So tritt hier in dem Zahlenschematismus em

ähnliches Spiel zu Tage, wenn audi nicht so bestimmt, wie es

Herdu r in dem Buche eines (»eistesverwandleii , des sogenaniiteii

Plutarch de lluvijs (in seiner Ausgabe S. 2011.) nachgewiesen hat:

auch diesem ist das vierte Buch in der Kegel die höchste ZiiTer, auch

er citirt in der Scala der Zahlen von 1 an, nur dass bei ihm das

System bei einer grölseren TOUe von Citaten viel ofienkundiger

hervortritt Zu diesem ersonnenen System stimmt denn auch die

Vertheilung des Stoffes, weldie dun li das ganze Buch in (Ur Weise

vorgenonimen ist, dass steU zwei von einander abweu hende Bericlile

von annähernd gleichem Umfange einander gegenübergestellt und

der zweite mit al vero eingeleitet wird. Die entgegenstehenden Ik-

richte sind ferner entweder mit je einem Schriftstellemamen (7, ).

9, 1. 10, 2. 13, 7. 23, 5) oder mit je zweien (10, 2. 15, 4. 18, 3)

verziert, nur zweimal (11,2. 19, 4) der eine mit einem, der anden»

mit zweien. Audi die sonst noch eingeschalteten Citale pIle^M'ii

^ia.üv\rise aufzutreten, vereinzelt steht die Vereinigung von viel

Namen (17, 3). Ferner ttdlt auf, dass während das Buch sich seihst

als otigo genu's rotnanae bezeichnet, darin Cato de arigdie gaurii rth

mont (neben oriytnes), Sextus Gellius m wi^iM genüg rommit, und

des Verfassers de origme Paiatma citirt werden: immerhin eine

merkwürdige Häufung, zumal da ffir €ato der Titel falsch ist an

Sextus Gellius aber nur hier genannt wird und höchst N\alirsdu*iü-

lich kein anderer gemeint isl al.stiu.ieus, der freilich nuj' Annaleti

vertagst hat (Mippcrde), Püilul. ü, 132ü'.j. — Was die Namen selbst
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anlangt, so sm\ zunächst Homor. Vergil, Sallusl, IMautns atiszuson-

dpiü. von denen nur gp|ru<Miilu h, vou den beiden letzten je einmal,

und zwar echte Worte aii^elulirt werden, wenn nämlich 0, 6 Plautus

inparum mquü Herculaneam auf den Truculentus 2. 7, 1 1 geht; das

GitataasHomer ist deo Vergüschoüen entlehnt. Dazakommt der echte

fers desEnnias (4, 5»v.221 Vablen) wmbw guos dmFmttiiwueê-

qm cane^oin, den der Verfasser wahrscheinlicher von Varro als von

Cicero entlehnte, während tias zweite Citat Aenniiis (so die Iis.) Ith. I

et Cneaar II (20, 3) zu den lingirteii j;eh(»rt, wcim hier in dem
Aenmm der Hs. nicht, wie ich glaube, ein anderer Name, etwa der

kurz vorher (20, 1) genannte Vennonius steckt Unter den übrigen

Namen glänzt znndchst die Reihe der bekannten Annalisten in statt-

licher Vollzähligkeit von den Priesterannalen an, Fabins Pictor, Cato,

Lncitis Cineios, Gassitis (Henuna?), OeUlos (mit falschem Vornamen).

Piso (über Acilms Piso 10, 2 s. nachher), Lii iiiius iMacrr und Vale-

rius Antias, dert-n kenntniss allgemein u«ir. auch Sempronius

(Asellio?) und (Q. Aelius) Tubero, der auch von Servius, ja selbst

Vennonius, der sonst nur von Cicero einmal in den Gesetzen und
emmal in einem Briefe an Atticus und einmal von Dionys ge-

nannt wird. Aber ausserdem finden wir noch eine Reihe entlege-

nerer Namen. Lucios Caesar (so die Hs. 18, 5, /ulfus Schott) er-

scheint als Verfasser von po7Uificalff hbri: ihn meint er unzweifel-

halt auch wo er nur Caesar citiri. uii<i Cm'us Caesar (10, 4) wird

seiner eigenen odtT de^; Abschreibers Gedankenlosigkeit zuzuschrei-

ben sein. Diesen L. Julius Caesar kennen wir (ISipperdey zu Caesar

S. 785) als Verfasser von Wnt autjg[ieiorum oder ani^umks, es ist,

wie Dmmann wohl mit Recht annimmt (3, 121) der aus Macrobhis

S. S, 13 (2, 9)f 11 bekannte Augur dieses Namens Consul 690. Der

Fälscher konnte ihn koimen sei es aus Macruhius S. 1. Ui. 2*i |vvo

unser Text ohnp Vornamen hdius Caesar giebt) oder \>ahrschein-

licher aus dem Schohon des Servius zu A. l, 267, welches wie wir

unten sehen werden keine Fälschung enthält, obwohl auch hier

i. Caesar fiberüefert zu sein scheint: der Vorname Lucius wird

durch Prise 8, 15 und Festus S. 161 gesichert. Auf Macrobins

führt der in der lUnieitung neben den ebenfalls aus Macrobius be-

kaniiten Veralius gestellte Egnatius, dessen lih. J \m dem Fälscher

einmal en^ahnl wird; ein erstes Ruch de rernni natura citirl von ihm

Macrobius Sat. 6, 5, 2. 12, s<»nsi kennt ihn ISiemand. Dagegen ver-

dankt er seineu £.tfla(tiis den Vergilcommentaren , wie Mummsen
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G. I. L. 1 S. 389 bomerkt hat: gemeint sind nämlich des Q. UiUtius

CatidiucmmuMt JustoriMf welcheMommsen undRiese im Rhein. Mus.

18, 448 wie mir scheint mit Recht gegen die Verdndernng in Ck-

manae histon'ae, welche Reifferscheid im lih. M. 16, 609 aulgestrllt

hal, ill Schutz nehmrn. llrrsclben QupIIo, nfmilich Servius zur Aenris

9, 710, rntetammt Auhis Füstumim de adventu Aeneae, und hi»»r zeigt

sich deutlich die Art der Arbeit Serrius sagt Posiumim de ml f en tu

AmBoe 9i LukOhu coimmMttmi Mmrianm Boiam Eitxhrn eomUis M-
neoe tmtrkm et ab et'tis nomàie Bäk» vacatu dteimt Hier hatte er

beide Namen bei einander, den Lutatius Usât er denn aoch das hier

Gesagte hcrichtcn, dm rostiimiiis hingegen über Mezpntius. — Ks

bloibcn riiiigt^ nn'hr oder wi-iii^or rätiiselhaftc oder unsinnige Citato

iibrig. Wer ist der dreimal citirte Domüiiis? Mâhly meiiil der vou

Geliios 18, 7, 1 erwähnte GramniatUier Damitnis huamu; mögüdi

ist es. Beliebige andere Domitier will ich nicht dagegen anfiohreo.

Dass er für Rubino S. 131 'allem Anschein nach ein GMchichtachrei-

her früherer Zeit' ist und seine vermeintUchoi Zeugnisse ihm fiel

gelten kann uns wmig helfen. — Wer ist Marcus Octarius? lioth

hat den üctavius ans Verf^iis Katalekten 14 verglichen (Hisl. tVagm.

p. 387) : dieser war wenigsteitö ein Historiker. Allein iindet man

eüunal den Fälscher im Biacrobhis belesen, so wird es aufîaUen dass

in den Saturnalien 3, 6, 11, wo er gleich darauf seinen KeralMt

fond, aus Sabmus ausgezogen wird Mmrem (kimih» Emmiu prim
adoUsc^ntia tibken o. s. w. und später 3, 12, 7 ein OetaoH Hersetmü

Uber (pi> inscribitur de «arm Salinr/fius Tihirtium vorkommt Wieviel

wahrs( beinlirher ist es auzuDehtn^-n . tiass er aus der ('combination

oder vielmehr (Konfusion dieser heideu Stellen seineü Marcm Octë"

vwM gemacht hat. An dem VükaUiu 10, 2 hat Roth vieUeicht seinen

Scharfoinn verschwendet, in dem er S. 387 die Worte Videatim H
AeAwM Bm änderte in Fulloellms el Büm» und an den aus Suetons

Rhetorcn 3 bekannten VoUacäius Plotm dachte. Viel eher möchte

ich an Liitatws «U nken, und mit Wiederholung des e« (wie Mommsen

räth) schreiheil Lutatius et Arih'us et Piso. Es bleibt übrig der wun-

derbare Alexander j^pAeitM lib. l belli Marsici. Zu wissen dass der

Rhetor Alexander von Ephesos mit dem Beinamen Lychnos avriy^-

Xtnof^U» utai Smj lunilinw (Strabo 14, 1, 25 S.642 Cas.), was

Mähly anführt, hilft nicht viel weiter als die Vergleichung der Notii

dass es vonLucullus eine ^Elltjvixtj tatogia tov Maçai/,ov nolé^ov

gab (l^iut. Luculi. 1, 5). Et» bleibt sehr fraglich ob dab bellum Mar-
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tienm überhaupt auf der Kunde von eineoi hiatoriaclMn Werke des

Alexander beruht oder zu dem Autor das Buch durch Zufall hioiu«

geaetft ist. — Dasa achiieaalkh in der Reihe der historiacheB QueDen

nichts zu wûnsdien Qbrig bleibe ist auch das Genre der tpitùmaê

doppelt wie das der Schriften de origine dreifach vertreten, und zwar

werden — ähnlich wie die pontillcischen Bücher dreimal dicht hni-

teriîiuandcr und sonst nicht weiter ritirt werden — heide epitomne

zusammen aurgefnhrt ui sfi /puim ff^t annaimm lib. Uli H efytoma-

rum Pisonis IL Auftäms mine m epyiomis el Dùmitivs lib. / u. w.

Zwar von Auszügen aus Pisos Aniialen und aus Aulidius — ob Bas-

sus oder der von Cicero erwähnte (înaeus gemeint sei weiss ich nicht

— i^t sonst weiter nichts bekannt, allein dem Fälscher waren die

zahlreichen Auszüge aus Historikem seit den tfiüowiat FmuUanonm
it CoêUmumm des Brutus bekannt, su denen wohl anch Fenestellas

epiiomalorum UM (Diomed. S. 363 Keil) gehören; und wie gangbar

dieses Geschift war aeigen wie die erhaltenen epitomae aua Livius,

Trogns, Valerius Haximus, Lactans, so die Worte in der Biographie

der Zenobia (Triginta tyranni 30, 22) halùriaê Aksetnämae ei ort«»-

taUs Ha per&a nt earn epäomatse dteaHtr, Auch auf anderen Gebieten

als der Historie ist diese Gattung stark vertreten, wie in der Juris-

prudenz (HuUorfT R5m. Kechtsgesch. 1, 155. 170) und inderCjram-

matik (Wilmanus d<' Varronis lihris (çramm. S. 16).

Die Hetrnchtung des Schi i fis tellerkataiogs lehrt, d^nk»» ich,

zwpiei 1( i. Kinnial linden wir den Verfasser der orign noch nn Besitz

einer so mannigfaltigen und sicheren Keuntniss der alten Litteratur,

wie sie einem Scrihenten des 15. Jahrhunderts nicht zuzutrauen ist.

Bann aber zeigt die Art des Citirens, die Vergleichung der späten

SehriftsteUer, bei denen die von dem Verbisser der origo genannten

vorkommen, die leise Aenderung oder Erfindung, welche an diesem

und jenem Namen rüttelt, zur Genflge, dass es sich hier wir um ein

Spiel mit den alten Namen handelt. Und nun denke mau eivt an

die Zeit, in der diese Quellen benutzt sein sollen! Frfihestens unter

Theodosius dem Grofsen wiO ein Schriftsteller die Priesterannalen,

den Cato und Cincius , den Gellius und Piso excerpirt haben ! Das

schien denn doch auch Hubino bedenklich zu seiîi . und es wird der

Ausweg gesucht, er habe sie aus zweiter und lii iMrr llaiid benutzt.

Auch diese Ausrede ist eigentlich s» hon durch die vor^1t'llPlnl^' Be-

trachtung abgeschnitten, sie wird es aber noch mehr, wenn man nun

den Inhalt des Buches im Gaiizeii mit deu Citaten vergleicht. Denn
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{reilich wenn in»n beim Einzelnen stehen bU'iht. ist es schwer wenn

nicht onniögiich Jemandem zu beweisen, z. H. dnss diese oder jene

Enfihhingt die der FSkcher dem Gato mschreibt, in den origines

nicht gestanden haben könne. Emes solchen Kampfes um jedes Wort

aber wird uns die folgende Erörterung Oberheben.

Was von dem Verfasser zu erwarten sei, in welchen Kreis er

gehöre, sagt er selbst deutlich genug. Er ist ein Grammatiker, der

seine Arbeit an die Erklärung der Aeneide anschliesst, und mit den

zu seiner Zeit vorhandenen Erklärungen derselben arbeitet. Den

lirammatiker /.« igt gleich vorn in der Quellenangabe die Bemerkung

fitqesfa fx mœtoribus Verno Fhmo, Anüate {ut qui idem Vftriua

mal ml ilirere quam Àiitia) lum er annalihm povfificum n. s. w. ha>s

Aehniichrs unter den uns crhaUeuen Hruchstückcn drs Khiccus

nicht vorkommt, Nväre kein Wunder, aber es wird ilberhaupt erlaubt

sein seinen Namen auf Rechnung der Spielerei des Verfassers zu

setzen* ^icht viel mehr bedeuten die W<^rte des Grammatiker Pom-

peius, wo er den Genetiv auf ot mit Beispielen aus Eunius und Vergil

belegt und dann (S. 297, 34 Keil) fortföhrt kgU» Vmmm Ffoeeiim et

Cofonem, et t5t dioemeli*«,* üa tnim servant maiore» nùairi il s. w.

Non firagt es sich ob nichi eher zu schreiben sei AmißU . . (tioM iln-

HttH, eat n. s. w. Denn dass der Ablativ dieser Wörter bald auf t

bald auf i gebildet würde war dem Grammatiker bekannt (vgl.

Prise. 7, 60. 70), die Bildung nach der ersten Deelination miissle

er wenigstens nach Analogie der griechischen ÎNam« ii auf as llii-

girl haben, henii müI I ann lit stellt Schneider Formen!. S. 161

zu den Wörtern auf -fzs licii. -nli$ den .Nann'n Menm. vnn

dem Menam und Abi. )teHu vin k(tnim«'n, da uns <t iv ([(»«^nonn'U

Menu als von Menas Menalis wiv Laemis u. ä. vnUkiinuueii verschieden

bekannt ist. - Den Grammatiker verräth ferner der Ausdruck neo-

lerici, mit welchem er den Livius und Victor den prisei entgegensetzt,

wie Servius zu Aen. 6, 187. 320. Georg. 8, 37 und Pompeius S. 146.

232 Keil dem Vergil die nsoHn^t, Lucan, Persius, Statins; wie Hie-

ronymus zu Ep. ad Gal. 3, 5 (7 $. 508 ValL) fuidam de motgrkit

nennt, welche Stelle mir Haupt nachwies. Und schon Probos (bei

Serv. au A, 12, 605) sagt: tieo(erwiim erat '/InW, ergo (eue 'flonm*.

Daher kann es auch in geringschätzigem Sinne gebraucht werden;

so sagt der falsche Asconius zu Cic. divin. 4, 15 Aoe quidam ko&$r

a Cirermie ef neotericf dirtiim ptitant uml .\cron zu Hor. ars poel.

281 'von der alten Komödie post^nam ùt vilmm mcMi nl et amml cJto-
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ros, neoterka nomhiata e$l. Es bedarf nicht des Beweises dass diese

Bedeiitan^ nicht, wie behauptet worden ist, die ursprüngliche oder

regeJmâfsige ist. — Ebendahin gehört vielleicht sein noster Maro,

wenn hierin nicht pir eine Andeutung der Heiniaih d»'}> Vorfa»sers

steckt. Denn wiv Asconius mit dem Livins no!<fer (zur (lorn«'liana

S. 76) s<»inen Landsmann aus Pyt,i\iuui hezeicliurtr, so könnt»' man

fast vermuthen, der Fälscher fülile sich z<var nicht als Mantuaner als

euerer Laodsmann des Dichters , wohl aber wolle er als Transpa-

daner die weitere Landsmannschaft cnnstatiren. Denn auffallend ist

es doch dasB er gleich im Eingang des Baches im Anschluss an die

Verse des Yergil Aen. 1, 242 ff. Animot poluä mediii» dt^pttu Àehioà

lUgrkoê ptnetrart tnm atqnê iiuima Atfus ng»a l^umwrum et fm-
lern auperare Timmti von der Gründung von Patavium durch Antenor

ausführliefa handelt und hinzusetzt: qum aulm addiderü 'miiis*, stco

lo€0 pUnktim mnotoifimm in emnmtaticm quam hoc icr&en coe- v

pimnÊ cogm'ta ex eo IM qui fmcriphtt ut de origine Poloodia; so die

Handschrift. .Man hat vorgeschlagen quam scribere accepimus oder

anteqnam h. s. c, um anderer Einfrdlc zu geschweigen. Was

drin sleeken mag weiss ich nirht zu sagen; zu vergleielieii ist jeden-

falls tli*' nttiständlirhe Ausdrucksweise IT». 1 in en roluimne qttod de

adi)i'Htu Aenrne ronsrnpsit atqm edidif {deiiu die Iis.): iel» würde vor-

schlageu in commentaUone [onie]qHam hoc scribere coepimus condüa eo

libra qui inwr^tus est d. o. P. Auch Joannes Metellus in dem oben

(8. 394) erwähnten Briefe hat diese Stelle schon für die Heimath

des Schreibers angeführt: es gehe daraus hervor dass er aus Pata-

vium stamme ; und weiter schliesst er — die übrigen Gründe für

diesen tollen EinfiiU kann man auf sich beruhen lassen es sei

Q. Asconins, der GceroerklSrer. — Den Grammatiker endlich ver-

râth, wie längst bemerkt worden ist, der enge Anschluss an den Mit-

telpunkt der Erudition, den Vergil, mit dessen Auslegern er vertraut

ist, wie dies im Folgenden hervoi^ehoben werden wird.

Von Satnrnus unti Janus wird (c. I — 5) im Ausrhluss an die

Erkl ii uii^ \(Mi Vergil Aen. 8, 319 iprimm ab mtherio vem't Snturifus

Olymp " iiriiiu' Invin (lujiem) gehandelt tmd gezeigt Veryilmm non

ignoratiüne velens historiae sed $m more primum dixisse Saturnumf

ne» ante quem nemo sed principem, uCTroiae qmprmns ab oris, cum

proeul dubio constet ante Aeneam priorem Anienorem in liaÜam este

pervectUMf also fast wörtlich wie Servius zu 1, 5 primus nm ante

quem nemo sed post quem nullus (so der Fuld.) [vel hie primus priU"

^'
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cepfi ml optimm] nml m S, 31'.) prinnis, ((unHi el alius veMiit e raefo.

seri primm in Italmm i>enU. Dann wird Apu. 2, 263 phmusque

Machaon verglidieo, dt quo qnaeri potest : quomodo poust fhmm dki

pMt tÊOntoê qui supradieti iutu? verum mtéUigenm primum pm frin-

fwl fHia it ad pwfBcium Uli» temporibw airca peritiam medieae

arfü praedpuHs futm iradüur, und wieder haben die Scholien diese

beiden Krklarungen. Ebenso wird di<» Gründung von Palavium durch

Antenor durch \>rpl 1,242 Aiitcnor potuii mediis elapsus Achiris

lllyricos penetrare sums atqne imima tutus u. s. w. g(;stwlzt: wenn er

nun sagt Änlenorem . . non in ora Utori proximo, ud in interiorihuM

loeù, id elf lüyrieOf urbem Paiaiohm condidistef so ist das eia Miss-

verständnisB, dem schon die Vulgatscholien begegnen : Antmor non

iU^rieum^ non Ubunmmt sed Vmetiam tennii; was aber weiter ge-

sagt wird qmre autem addiderit ^tutus^ suo loco plenismne annotavi-

mm deutrt auf di«' voti den Schoiiaslcn also Heanluorlrlc Frak'**: hoc

ergo nunc ad angmenlum perlinet, quod tulns est eliam inlcr saet)On

popnlos. Dass nun zwischen allbekannten Dingen lanus mit Ion ver-

roiscttt und ?on Jenem die aus £uripides bekannte Fabel erzählt wird

ist einer der wenigen Züge die in unserem Buche an die possenhaf-

ten Spiele des Fuigentius erinnern ; es ist aber, wo das Spiel so auf

der Hand liegt, sehr gleicligiJtig ob in den Worten über die Oeusa

ipsam vero a pntre istarnnt rcrum insrin Xipheo cnidam contUt coUo-

catnm nl" coptdaum (so die Hs.), der Xipheus lür Xuthus durch den

Yerfasser oder durch die Abschreiber sidjstitttirt worden ist. ilâli

man aber mit diesem Ion — lanus, Xipheus — Xuthus die antes

zu besprechende Verdrehung des Recaranus aus Garanus, vielleicht

auch der Stadt Cimbarion aus Gimmerion zusammen, so wird man

geneigt sein diese Beispiele alle auf Dechnung des Autors zu setzen.

— Es folgt dann die gewöhnliche Tabel von der Ankimli «le> S.iiii n.

von der Gründung der benachbarten Orte lamaUum und Salnrma

u. s. w. unter steter f^;nutzung des Vergil, tieinerkenswerth ist das«

was 3, 4 von der Einführung der Mûnzbiider gesagt wird unde hodk-

çus akatons poiUo mtmmo opertoqae optdmem eoUimribm pamaU

emmtiandi quid pulmi tuhesHt caput aui mwem; qmd nmo omIjis

eorrumpentes naviam dicunt (so die Hs., wie Schott wollte, der aus

Irrthurn nnvinndi daraus anführt ! sunst nur bei Macrobius Sat. I. 7.

22, wenn auch etwas anders gefasst, vorkommt: uoi> itn /«««e signa-

ium hodûqHê mlolUgitur in aleae lum, cum pueri denams m wblim

mianlu capUa am nmia (lies caipm ant naniam) Imn Uite ve^tuatit

u kjui^L-ü Google
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exclamant, während dag^n die Lage des Satumustempelg sàh cUoo

C^Mmo (§ 6) nicht aus Macrohins, sondern sanunt der Bemerkung

at$wimn Sahami hodieque dkUwr aus Serrius zn Aeneis 8, 321. 322

abgeschrieben ist, vgl. auch zu Aen. 2, 1 16.— Dann folgt eine durch

Interpolation vollständig zerrüttete Stelle 3. 7—4, 4. Denn nachdem

nhvr den Vorrang des fniher gekommenen Janus gesprochen ist, der

daher in dem Hitual zuerst und als pater angerufen uerde, heisst es

narli Anführung von Aen. 8, 357 ^hanc lanvs jioter hanc Sdiunim

cowiiiiit nrrem , ac suhinde {subindit Schott) ^ hniirnlum huic Uli fticral

Saturnia nometi eiqm eo qmd erai {era( lässt JSctiutl aus) tnire prae-

terüonm memor tum etiam fuLwri dixerit ^rex arva Latinus et urbu

iam smior longa plaetdoi in pace regeba^ (Aeneis 7, 45 f.) fuo re-

gmmlê Troümos refert m ItaUam detmisae, fMerimr pimoâo Sa-

huiha dkat (CatiL 6, 1) 'eum^e kù Aborifitmi gnwi homiman

a^pretle sme legßus tète dnpsrîo léenm aique sobtlum . ^iiliiam amiem

tradmU . . es folgt die Erzälilung von den Aborjginem und von die-

sen heisst es dann weiter: eof adoonknit» Pkui excipä permmoB

vmen m twIlenL foH A'eiim rt^nami in liaUa Fmmus, quem a fando

dktum ffohmt qnod is solet futitra praecinere versibus quos SatHmiwt

dicimn.s. quoä gemts melri in vaticinatiom Satunu'ae primum prodilum

est. »ed urhem Satumus cum in Italiam venisset condidisse traditur.

eins m EmuKs testis est qnnm ait ' versibus qvos oliîn Fanni vatesque

ntvehüHi. l>ann wird von Faunus und Funnder, Herculrs und Cacus,

und von der Landung der Trojaner unter Latinus erzählt. Daös iiacli tum

etiam /ufurt ausgefallen sei die Erwähnung des iamif bit^s sah Sylburg,

und strich die Worte diastrit bis deoenissty Gruner auch <las Folgende

bis soAmim. Ferner konnte nicht entgehen dass der vSatz sed wrbm.

Satmm— tradUbut unsinnig ist und Gruner meinte er sei Glosse und

habe ursprünglich gelaatet setiticef «rèem u. s. w. Allein idi glaube

erstens mnss â» Mit^matiime Satvnti statt SaHsnua» geschrieben wer-

den, und damit ist das Work, das zu der Glosse Anlass geben konnte

beseitigt. Ferner ghmbe ich dass die Worte ml urbem — tradititr,

die allerdings am Rande gestanden haben, an der falschen Stelle in den

Text gerathen und von einer anderen Glosse abgerissen ^ind. Ist

nämlich das unconstruirbare dixerit sicher Rest eines verlorenen

Satzanfaiiges und bezog sicli dieser Satz, wie der angeführte Vergil-

vers beweist, auf König i^atinus, so srbeinl mir /iemla h klar d.^ss von

fntiirt an Alles durcheinander geworfen ist, und dass zu dem Anlang

der Erzählung von den Aboriginern am Rande etwa Folgendes be-
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nuTkl war: [qnnrrilur qnoimd't Vt'rijiUia] flirprt'f *rex arva Lalma^'

u. 8. w., (i. II. warum Vergii don l.atinus wrbes beherrschen lasse,

worauf die Antwort lautete sed wbem Satumus . . . eondidisie tradi-

tur. Ein zweites Zetema war dann puuritnr qumodo Saiïustm dieai,

Dass solche Zetemata von verschiedenen HSnden an den Rand ge-

schrieben , oft neben oder umeinander herum, dann durcheinander

fçeratlicn und ganz. verk<'hrt eingescliol»fn werden konnten. l>»Miarf

wohl kf'iiM's Hpweises. Das^ aber tias Original, aus \\«^ldifin Ptwl-

manns Mandsclirift abgeschrieben ist stark interindirt war. zeigt der

Text der viri illustres und eine der nnsrigen ganz ähnliche Stelle der

Caesarea 5, 10, in welcher, wie ich In dieser Zeitschrift (2, S6f.)

nachgewiesen habe, auch die Glosse das Echte verdrängt hat.

In der folgenden Erzählung fd»cr die Aboriginer, Faunus, Euaii-

ürrnilfs und llacus (4— 8) (huhMi sich ;uitT;illrnd(' l i'lnTriii-

stiminungen mit Dionysius, ^\vnn der FüIm her 4, I den Namen dci

Aboriginer a cacuminibus montmm, quae (que die Hs.) iUi orae (d. Ii.

oQu) faehmt herleitet, so ist ihm diese Etymologie nur mit Dionys. 1,

13 gemein (Schwegler 1, 199) und er wird sie trotz des qMam fr«-

dmî» was ihm Rtd»ino S. 50 aufs Wort glaubt« aus ihm haben.

Wenn er 5, 1 Enander ante annos eircUer sexaginta quam Aeneas in

UnJiftm rfpfnretHr zu Fnuniis kommen lâsst, so ist «las wolil nur Ver-

drehung von Dionysius Worten 1. 31 f^r^y.oai<^ fictltara etei nqô-

têçùv tüiv Tqmi'/aüv. Auch Kuanders Abstammung von Mercui tth:

derselben Quelle entlehnt sein (Schwegler l, 351). Dazwisdien läuft

eigene Weisheit, wie die Etymologie, dass die carmma von der (kr-

mmta, nicht umgekehrt, heissen; dass Euander die Feldfhicht und

das Pfluggespann mitgehracht habe wie die Musik und die Buch-

stabenschrift. Mo( iiir nun son.sl Saturn ftir den Kr(in«lei- ties Acke r-

baus gelten oder niclil. so etwas liess si( h hiM^ueui sagen auch uliiit

die Versicherung des Dionysios 1, 33. bjiander babe gelehrt n]9

êianay sk tov ^fiuâdovg èni jikûa%ov eiç ^ii^6tt)%a fieto-

yayéiv u. s. w. — Die Geschichte von Hercules und Cacas giebl

Fälscher in zwei Versionen: die eine, die er seinem Cassins tib, I zu-

schreibt nennt den Hercules Recaranns quidam Graecae orifftnis m-

gmti» coiyoris et magnarwn virium pnsiot . den üacus Eutimlri ^cn m
nequiliae üt^rsutus et praeter cetera furarissimus und hisst Kuaud^r

seinen Diener für den llinderdiebstalii strafen ; die zweite, iUe er m
(t'6rffs poituyica/ttif» gefunden haben will, erzählt nach der gewöhn-

lichen Fabel wie Hercules den Cacus latronem queudam regioms enu-
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dem erschlägt. Beiden gemeinsam ist die Confusion dass Hercules —
Hecarauus sub Àvenimo Inrmiori pairi aram dedicamt appellavitque

maximam 5 vgl. 8. 1 . w älirend doch die ara maasma auf dem fo-

rum boarium verscbiedeo ist von der ara 1mm Inveniwrü am Aveu-
tin, welche sonsL auch Dionys 1, 39 und Solin 1, 7 erwfthnen (vgl.

de fto«si Annali deir lost. 1854 S. 38). Jene erete Veraion aber

hängt an der euhemeristischen Umdeutung der Fabel » welche sich

auch in die Vergilerklârung eingedrängt hatte und nach welcher Gacus

ein diebischer Knecht des Euander sein sollte, den der riesenstarke

Hirt Caranus erschlug. Servius zu Aeneis 8, 190: veräas tarnen se-

cunduiji plühilofjüs ci hisioricus live habel haue fuinse Enavdri neqnissi-

mum servum ac furon, aus ilmi Mvlliogr. Vat. 1, 06 secuHämjt rm'ta-

lem fuit Euandri servm pcssiimis i-i
f
iir, also fast mit denselbuu W or-

ten wie der Fälscher. h«!ii Hecaranus alu r (so geschrieben kehrt der

Name viermal wieder) hat der Fälscher aus Servius zur Aeneis 8,

203 nach der Pariser Iis. 7929 s. x. solus Verrtus Flarrns dicü Ga-
^ ranum fmte pasterm ntasnarum viriwn, qui Cacum affUxity ärnnes

aicfem ma§mtrum virHm apud veter» Hereukê dtclos. Statt Ga-

ramus ist vielmehr Coraniis zu schreiben, ein Name den ein He-

raklide, der Grfinder der makedonischen Dynastie, trägt (vgl. 0.

Möller Dorier 1, 156); und auf diesen hat
| bereits Sdiott ohne

Servius zu nennen hmg^wiesen. Dass der Reeanmus der origo

eben derselbe ist, ist evident. Entweder also hatte der Verfiisser

der origu diesen Namen statt aus den Vulgattexlen des Servius, in

welchen die .Noliz felill, aus einer der Pariser f knidschrilt ähn-

lichen oder endlich aus einem verloren gegangenen iiuche — und

ein merkwürdiger Zufall ist es allerdmgs dass wieder aus dem sie-

lM*nleii liuch de.*i Diodor die Geschichte des Makedoniers Tarainis

erhalten ist Wer möchte nun wohl den Beweis verlangen dass He-

caranus nicht aus Cassius und die gemeine Fabel nicht aus den Pon-

tilicaibüchern genommen sei? Weiter lieisst es in der ersten Version

Recaranus (und dabei wird doch wieder Hercules hineingezogen)

habe frofanaia {apud aram wax,) décima die Frauen von dem Cult

ausgeschlossen, weil die Carmentis obwohl geladen nidit erschienen

sei. In der andern Version: Hercules habe Potitius und Pinarius

herbeigeholt, und Pinarius als den zu spra gekommenen mit seinem

Geschlecht auferlegt, dass sie erat nach dem Opfer der Potitier

schmausen durften. Apimis Olauclins habe dann die Potitier verfuhrt

den Opferdiensl den servi |>uiiliti /.ü gt ben und Frauen zuzulassen^

Digitized by Google



410 JORDAN

worauf die PoUtier in 30 Tagen gestorben, die Pinarier in den Besitz

der saera gekommen seien. Das konnte der Fälscher samint der

Klyiiiologie Pinarios dicios and tov neivav (apotoypipan die Hs,)

aus den Scliolien zur Aencis 8, 269 entnehmen. Nur Einii^os bietet

wenigstens unser Schoüeutext nicht: dass die Potitier intra dies XXX
starben, wie ausser ihm Feslus S. 237 berichtet, während Linus 9,

29 (aus ihm Val. Max. 1, 1, 17) zwöif Familien und fuberu ad tri-

ghUa irnwt dura mumm sterben lässt, die Scholien nur intra brem

tmpM, Femer dass die Frauen nicht zugelassen wurden, wofür Ma-

ci ubius Sat. 1, 12, 28 einen cindcrn, Plutarch Q. Rom. 60 ausser

einem aiidern auch den von dem Fäls( lier angeführten Grund l>ei-

bringt ort %wy Uqwv aï Jteqi rijy Ka^fiévtav vatéqrjoav^ voté-

Qtjae âè leari tùp UetvaQiwv yépog. Und wer möchte, dürfen wir

hier fragen, nun den Beweis verlangen dass kein Fälscher des 15.Jahr-

hunderts aus allen Winkehi mühsam die Stifte zu solcher Mosaik-

arbeit zusammengesucht hattet —
Es folgt die Geschichte des Aeneas (9 -11), in welcher zunächst

der Widerspruch des Alexander Ephesius *ira mai tischen Kriege' ge-

gen Lutatius coDstatirt wird, von denen jener den Ântenor zum Ver-

räther Ton Troja mache , dieser auch den Aeneas. Von der zweiten

Auffossung findet sich in den Vergilscholien xu A. 1, 241 vgl Dionys

1, 48 eine Andeutung. Was dann Lutatius weiter erzählen soll, Aga*

memnon habe dem Aeneas gestattet firei fortzugehen und mitzuueh-^

men was er wolle, und als er nur deos pmntes etpairem duosqur. ^ar-

vulos plitos oder *nach Einigen' nur den Juliu> [SpähT Ascamus) mit-

genommen habe, habe Agamemnon ihm die Rückkehr verstattet, das

Alles findet sich ähnlich in den Auszögen aus Diudor S. 546 Wess*

und mit wörtlichen Anklängen in den Scholien des Veroneser Fa*

iimpsestes zur Aeneide 2, 717, wo wie bei dem Fälscher zwei Sdhu^

erwähnt werden, nur dass bei dem Fälscher in einer Erzählung ver*

einigt ist, \\as m dem gelehrten Scholion aus verschiedenen Ouelleu

als ilbereinslnmnend oder wideisprecbend erörtert mrê. — Die Irr-

fahrt nach italien lehnt sich ebenfalls an i!ie Vergilerkläniug an, oiu'

dasa wir wieder nicht verwundert sein dürfen, wenn nicht alles Yof

getragene in unserem Servius steht Die Gründung Ton Aenum und

die perfidia FohfmntoriB finden sich bei ihm (zu Aen. d, 1.6» 9,

715), die Heirath mit der LavMa Amt {Amm die fis.) sacerdotis

ApoUinis filin ml Oeios berichtet älmlich Dionys 1, 59 nach 'griefhi-

bcheu Mjthugi'uphen . Dann folgen die bekannten Geschichten, die
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an der iicapuiilanisrhpn Kfistp spielen. Zuerst die vum Sleuermann

Miseiius ex cuim nomine urbem Jjfisenon appellalaiti, ut etiam scn'hit

Ca^r pontificaUum lib. /, qui tarnen /tunc Müemm non gubemato-

rtm sed tubiemem fuisse tradit. inde nmi immprito uiramque opi-

ntOMm secntus Metro sk mtulU (Aen. 6» 2321.) 'at fhts Aeneas mgenH

mole i^p^dnrum mponA mtap» arma viro remumque^t^Mmqu^-

qammtis auetere Homere quidam adserant lH6ae «mur Trokmie tern-

poräm eiiam tme ignoratwm, aJles dies nichts als Scholienweislieit

Denn bei Sennas zu der a. St. heisst es quia et hi^iaêmr et remex

fuerat. Ucet possàm» etiam eolam Aièam ace^e^ remumi enm dki-

fur lormn qwid eentmet twbam^ und în den Veroncser SchoHen m
A. 2, 313 IIomerM mdhtm tnbarum usum in nocte comtituii u. s. w.,

was jeile weitere Hei uluiir; aul' Aristarcli und Kusthatius überflüssig

macht. Darm folgt die sdion oben (S. ^97) cinrlerte GeschiclUe von

dem sinm Euxinim, (hnn von »ler Sibylle in oppido quod vocatur

Cimbarionis, d. h. wie längst bemerkt worden ist, Cimmerionis; denn

die Cimmerier am A\ 1 1 norsec sind dem Fälscher aus Festus S. 43

oder sonst woher bekannt «gewesen, und es ist leiclit möglich dass

der Epilomator desFestus die Notiz von einer Stadt CimmerUm wegge-

schnitten hat, möglich auch dassjenes Cimbarion wie wir oben ($.406)

sahen zu den Erfindungen des Verfa8sei*s gehört. £s folgt die Fabel

von Frodujita (vgl. Servius su A» 9, 715) nach ^Vulcatius und AdUus

Piso*. mde profeetum pervemese in eum toctmi, qm mue portas Caktrn

, appellatnr, ex nomine murieis enis, quam ihidem amiseam sq^eUU.at

vero Caesar et Sempronius aiunt Caielae cognomen fuisse, non nomen^

ex eo scilicet indilnw qnud eins consilio impulsuquc maires Troianae

iaedio longi nai iifii classem ibidem incenderint, Graeca scilicf! appella-

tione dno tnv y.aiétv (potoijkmlai ilïtt lis.j qnod est incemifre. Cae-

sar und Sempronius freilieh redneiren sieli auf Servius zu A. 7, 1 :

ieclHiH tarnen est in Philoloyis in hoc loco cUmeiu Troianorum concre-

matam, unde Caieta dicta ùjio zov x.cdeiv. — Es folgt die Landung

am Laurenterslranfle. Die Darstellung windet sieh wieder niidisam

zwischen dem Widerspruch der vermeintlichen Autorit&len hindurch.

'Caesar und Lutatius' sollen das bekannte Wunder mit dem Verzeh-

ren der «lenMeTitrreae erzählen, darauf reisst sich die trüchtige Sau

(icropAom ineiniBnlm die Hs., nicht nUimentem, wie Schott angiebt,

scrofam mdentem Scliott) los und wo sie 30 Ferkel wirft wird Lavi-

nium gegründet. Dagegen wird aus "DomiUus* referirt es seien nicht

erbet fmrei gewesen, sondern apium, welches man den Speisen
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untergebreitet hal>e. Diese letzte Angahe findet sieh aacb bei Dio-

nys 1, 55 and Dion Fr. 3, 2. Ueber die Gründung von Laviuittin

wird weiterhin zu handeln sein. Dann hetsst es das Schweinsopfer

sei durch Ulixes Ankunft gestört worden, worauf Aeneas das Haupt

verhülll liabe: iude posteris Iraditutn morem ita sactificandij ut scribit

M. Octatms lib. /. Ganz dasseUu' alu r !i;<t F«'stiis S. 322. DerseÜM»

Domitius nun soll ^leiter berichten sorte Aj/oUinü Delphici mmtitum

Àeneam^ ut ItaUam peteret atque, ttii dno maria mvmimet, proHdikm'

quB am menstli tornrntt^ t6t urhm nHeonderU. Üaque egresnm m
agrum lanrmtm cum pMhdum e lUorê profemwl (hier ruft Rubino

S. 137 aus: *wer hätte nur diesen Zug im fünfzehnten Jahrhoadert

erfindeii können!') pervmisse ad duo stagna aquae snlsae vidua inter

se ibiqiie cum se lavimt (nun ist wieder von dfni apium die Rede)

• . . urbem in eo loco condidisse eamque qmä in stagno laveril Latri-

nmm cognonmaue. hm demäe a Laime rege Aborig^tm data

quae meoUreit higera quingtnta. Schon Qûver hatte diese sonst

nicht überlieferte Version auf die Sakteicbe bei Ostia bczogni.

Es kann nach Prelters Bemerkungen (Berichte der sSchs. Ge$.

der Wiss. 1819 S. 8 Â. G6 vgl. 21) wohl kein Zweifel dar-

über sein, und Uuhino, welcher Preller gar nicht erwähnt, müht

sich 8. 13311'. vergebens ab den angeblichen Geschichtsschrii-

ber Domitius mit denjenigen in Uebereiostimmung zu bringeiL

welche die Landung des Aeneas an den Mumicius versetzten. Die

Schenkung der 50 iugera ist die aus Solin 2, 14 bekannte. — M
Cato, heisst es weiter» i» origine gmtfis nmani ita doeei, mem tri-

yinta porcnlos peperisse in eo loco nfri nunc est Lavinium . nnnijut

Aeneas ihi urbem condere coiia!i!in''<^t'( proplerqne agri sterditalt'iu

maereret {mereret die Us., meiuei ct Schott) per qukiem ei visa ileo-

rum pmaimm ttmuiaera aiUiwrUuUiium itf jwrseveroref m cmdmdâ

«fie quam eœperat. nam pm amm ioHdan quoi fefus Wim mà

aarnl TVoiintos m loca ferHHa atque ubiriorm agrum trmumigrailt

rot. Nach der Vereinigung mit Latinus gnlndet dann Aeneas in dtr

Tli it Kaviniurn, und nach dreissig .lahren Ascaniü> Alba Longa, rtcor-

dalus novae urbis condeudae teinpns ailnenisse er numéro porculoruM

(17, 1). Diese Erzählung stimmt durchaus nut der de.^ hiouyi^ius t.

56 âberein. Bei diesem lauft die iç èyiit f^wv bis 24 Stadiea vom

Meere auf einen Hügel: Xé^por %ivà àraw^si. Dem Aeneas

scheint die Gegend traurig: iç^Srri tS xtOQluiv /^g tb ort h
ual^ ual â'aXdrrr^ç nqdam ual oêâi ta^tiiç Ivoffftlcaaâoi
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dya&^S, aber e$ wird ihm verköodet dvat avt^ ftettQtùftépov ir.

aetag feoXkrjv xal éyet&ijv èmianfaaa&ai yrjv avv xQoxt). Lavi-

ÛÉUÎU wird dann nach der Veroini^ung mit Latinus gef^i'ündet aul

eben jiüitm Hfi^el (c. 59) und 30 Jahre spater A Ilm Longa von

Askanios (c. 66). Dies ist aber die von Diodor aus Fabius, aus

Diodor von Eusebios 1 p. 387 Auch, und aus ihm wôrtHch von

Synhelios abgeaehriebene Geschichte. Denn Fabius leitet nach Euse-

bios zwar den Namen Alba von der weissen Sau ab, diese ist aber

dem Aeneas *anf einen Hfigei' (7tçôç nva Xéqm Syuk.) ent*-

llüht-n, welcher nicht der All>autTherg {l'il;haov oqog) sein kann,

bondfrn wie h*'i Dionys der spätere l^nighiige! von f.avinium ist

(collem Lavmiae at eis auch die or. 15, 1); und wenn es weiter hcisst

(beiEusebios) dass der SohnAlba 30Jalire nachher giiindeteda, wo die

San geworfen hatte, so widerspricht dies dem Vorhergehenden und

erscheint als Missverständniss. Es Ist mir daher nicht ^aubüch dass,

wie Sdiwegler 1, 285 A., Mommsen Chron. S. 172 A. 2S7, Nissen

in Jahiih Jahilnichern 1865 (91) S. 391 und zuletzt Rubine S. 150

unter Berufung aul Diodor sagen, Fabius die Sau ihre dr« Jung:e

auf dem ßerge von Alba habe werfen lassen, um so weniger, da auch

Varro de 1. L 5, 144 de re rust. 2, 4, 18 die Sau in LaTinium werfen

Itet (wo ja später ihr Erzbild stand) und dann (de r. r.) hinzufügt:

itaque quod porttnätTü (st»), /acMm XXX arnuB, nt lavmùma çm^
diêerèu opfidim Albmn und (de 1. 1.) propter eolorem s«h ei lad na*

turam Alba longa dicta; gradezu falscli alier i.st es wenn iunzugeffigt

wird dass dem Fal>ius nur Dion Fr. 4, 5 gefolgt sei, crt êè y.al xoi-

Qov kevKtjg art6 %ov nloiov aiiiov ditooiu(iT^aäaijQ ènl %6

ms avr^g ^dlßcoßov oqog xol %qtmmva vsromtvttjÇy denn das-

siAie liest man auch bei Servius zu A. 8, 43 alU in litare Lau-

rma hmenUm qmn êeeu/fM Trokmos m eicm mmum jwr&entiMe,

ff^' postea Alba a cohre porcae longa a posâfotie sft eondita% Es ist

tieinnach an und für sich wahrscheinlich, dass der Schluss, den

Einige (bei Dion ist vielleicht nur durrli Tzetzes Sciiultl der l'i'lder

entstanden) aus der Etymologie von Alba a sue (Uba auf den Ort, wo

*) Dies bemerkt schon Harless (De Fabiis et AaQdiis, ßonoer Inau^. Diss.

1853 S. 8). Die von deuiselbeu aufgestellte Vermuthuog dass Diodor den latei-

nischen, üiouv-i dt'n {Tricchisrhen AfiHfiÎPii des Fabius ff>lf;e. ist für mich nirht.

überzeugend, was ich hier fi < iiicb nicht weiter aosfolirea kaau; vgl Uu Hieu de

geate Fabia (Leydeal550) S. 152 ff.
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die Sau des Aeneas {^t^worfea haben sollte, fälschlich zogen, wie dem

Fabius so dem ('.ato fremd war. Bezeugt ist dass auch Cato Alba

voiiAsranitJs XA.V annis exphiis gründen liess (Sm-. zu A. 1, 2G9) und

der AilurrH'rber^ von dor Stadt seiin'ii .Nann'ii «'iii|it:uii!i'n (ders. zu

12, 134). Was es mit de ti d-m Arin-ai^ inter Lain eNhim et rasfra

Troiana nach Cato (bei îserv. zu A. 11,316) gegebenen iugera II DCC

auf sich habe, will ich jetzt nicht noehinuls erörtern und nur bemer-

ken dass, mögen die 2700 nun baltbar sein oder nicht, diese Zahl

doc h üb« liieÉBrt ist, und <lass die kritischen Grunde aus denen Petrus

Daniel uder g^r Lion die Ueherlieferung unter den Tiscli geworfen

haben, an dieser Thatsache trotz Rubinos Widerspraeh S. 15B

nichts andern. Wenn nun der Fälscher aus Cato referirt suem tri-

gmta puraUos piperiase in to loco,M mine esi Lmdnntm, so wider-

spricht dies zwar nicht den Spuren der echten catonischen Er-

zählung , wie ich firâher Proleg. S. XXXI behauptet habe, giebt

aber auch kein Zeugniss fflr dieselbe ab. Denn wenn regel-

mälsi^, wie wir sahen und noeli weitersehen werden, Erzählungen

mit den ältesten Schriftstellernanien verziert werden, welche aus

,
Vergileiininieutaren . i'rhaltenen umi m lioriMK'n ,

<:i tlos-t ii >înd . so

ist doeh dit' 1'ebereint.liiuiiiuii^' einer soie lien LrzahluJ]^ mit dt i- hui-

zugefngten Autorität eben nichts anderes als ein sehr natürlicher

Zufall. — Was dann weiter nach 'Cato' über die Begegnung mit

Latinus und die Gründung von Laviniuni gesagt wird (13, 1—4) giebt

keinen Anstois. Dagegen ist in der Geschichte der nun folgenden

Kämpfe zunächst der vermeintliche Widerspruch zwischen 'Cato'

und 'Piso' bemerkenswerth (13, 4. 8). Denn wie es scheint ist aQes

Folgende noch auf CaU» Rechnung zu stellen, des Lutatius Zeugniss

13, 7 geht nur auf die Krönung in Lavinium, das des Piso (8) nur

auf den Tod der Amata. Etwa mit 14, 3 traditur OMtm würde dann

eines Anonymen Erzählung, mit 15, t diejenige der im § 4 Genann-

ten beginnen. Freilich ist das für uns von geringer Bedeutung. In

des Cato Krzählung also heisst iler lluluierfTirbt Tunins Ilerdonius^

wie sonst nirgend: wir werden statt mit Uubino S. 115 für diese Be-

nennung in dem Ariciner Turnus lleniomus hei Livius 1. 50 eine

Bestätigung^ zu linden, vii hm In • ine hlolse Verwe< hslun<i nul diesem

anncliMU'n. l'isos .Nachen hl aber Tumum matrmkm ÂmalM fuisse

inlerfectoque Latino mortem ipsam sibimet cOHScivisse beruht auf Ser-

vius zu A. 12, 603 Fabius Pictor dicit (so Daniel) quod Amata media

90 ùuoromii. — Die Lavinia ist ihrem conaoèrAttts Ttaus w-
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lobt ^H'wesen, Amata ruft den Turnus zu Hilfe, Aeneas und Lati-

nus kämpfen mit ibm, Laliiiu» fällt, Aeneas lödtct den Turnus und

wird iu Laviiiiutn miseiisu omnium Latinorum als Kotiig ausgerufen,

nt srribit Lntatms lib. III. Vho sago {B'so qm'dem) Turnus sei der

matiiii'hH (Irr Amata gewesen, die sich das Lehen ^t iiomiinn

hahe nach dem Tode des Gatten. Weiter {igitnr) habe nach dem

Tode des Turnus Aeneas die Rutuler verfolgen wollen und diese

den König von Agylla (der griechische Name war dem Leaer des Ver-

gfl natûrlicb geläufig) Mezentius gerufen* Aeneas sei ihm, nachdem

er seinen Sohn Ëuryleon hei Lavinium surückgekssen habe, am Na-

micins entgegen gegangen und hier in der ScUacht wunderbar ver-

flchwunden: drca Nwmki fiummU itagtuum^ vhi

tontur, tmrbm^ fu$catù asre npenle caelo umnm tmbrnm

IN1MI non ocult nu)di perstringermtur verum Hkm nmtes quoqu» ecm-

fnme essent, cumque universis utriusque partis dirimendi praeb'i cupt-

ditas inesset (so die Hs.), nihilu minus in illa tenipestalis subilae con-

fusione intercepium Aenemi nusquam companüsse u. s. w. Er sei

dann am Himmel uosphi ii und als pater iîidiges vergöttert worden.

Dass dicM' letzte Scliilderung ihre 1 n hi ii vüu dem Ende des Romu-

lus entlehnt hat, bemerkt Schwegier 1, 287 A. 20 mit Hecht. Cha-

rakteristisch ist die echte Scbulmeisterwendung ut omnium non oculi

modo perstringereniwr verum eUam mentes confusae essent^ die doch

für den blofsen pavor etwas stark ist In ähnlichen Phrasen ergeht

sich der freilich viel ältere und verständigere Kollege unseres Schrift-

steUers in dem Briefe ad Gaesarem de rep. 12, 6 vgL meine Abb.

über denselben S. 6. — Ferner kommt der Name Eurylean für

Aacanius bei Dionjs 1, 65 vor: EvnvXim 6 ftêrova/toa^eis Idané-

vtog h %rj (pvy§, aber auch in den Berner VogUscholien su G. 2,

35: Ah Amriâ origine iuUam famäim dkä deteendere

.

. . ftrot

fihii Aisaraeu» Ùtpye Anthne» Aenem AeeemiuB Surykm luhis, wo
die drei Namen für den einen Sohn zu verstehen sein werden. Als

Bruder des Ascanius gilt er anderen bei Dionys 1 , 72. — Ob nun

auch dieses Alles im Cato gestanden haben könne, auf dessen Aamen

es gestellt zu sein scheint, ist freihch na« h dem bisher Gesagten eine

iiiiUï-ige oder wciiiiistpns iiiiseren SchnttsicUer nichts angehende

Frage. Sie mag aber bei dieser Gelegenheit besprochen werden.

Dionysios lässt, wie der Fälscher die Amata ( Lifilra) den Tur-

nus rufen, im ersten Treffen Latinus und Turnus fallen, Aeneas in

87»
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der Schlacht gegen MezciUius und die lUitulrr hei Lavinium ver-

schwinden. Dagegen kennt Livtus zwei Ueberliefeningen: die Tro**

janer landen, am p'oedam eac 0pm agermt kommt Latinns Omen

entgegen und wird nun nach den Einen besiegt, nach den Ändern

schlicisHt er Freiiiidsrhaft. In cirn diiraiif folgenden Kämpfen st^en

Aeneas und Laliiiu- /us imiin ii. Im ersten Trelleu fällt nur Latinus,

Turnus vereinigt sich mit Mezenlius und secundum inde proelium

Latmis Aetieae etiam ultimum morlalium operum fuü^ von cier Amata

ist nicht die Rede, lieber Gato nun berichtet Serviu» zu A. 1, 267

at fWT Amxvha eui mme cognomen Mo add^\ mundum Catmm
Mstùriae hoe habet fidim: Âmeam cum patre ad ItaUam ftemm et

propter hivasos «y/'os cou(m Uitiuum Turnnmque puguasse, i» quo

proeh'o perii( Latin us; Tinimiii posted ad Mezentium vonjugisse eius-

que [return auxilio bella rénovasse, quitus Aeneas Tumusque pariter

rapti WHt; migrasse postsam Àscanium et Mezentium bella, sei eos sm-

gulari certam^ dimkasse* st occöo âksauio Àscanhm lidum eosptum

voeari a prima barhas lannyine, quae et tempore vwtoriae nase^atur*

Diese und eine andere Etymologie wird im Fuldensis dem Caesar

zugeschriehen (Woiiilici nachher). Dcrsell)e zu A. 4, 620, den

V\'rs\uiisdiungs\vurlen, weiche Dido libcr Aeneas aiib^pricht sed

cadat ante diem] Cato dmt iuxta Laurolavinium, cum Amteae so-

eü praedas agerent, proeUum commxssum, in guo Ladnm ocdsm ut;

fugit Tumm et MesrntH awßiUo comparata renmmü praämm. qm

guidem victus est ab Aenea; Aeneas autem in proeUo mn eompanat.

Ascanius vero postea Mezentium interemit, alii dicunt . . . quidam

euni cum adversum Aborigines puguarel exsanguinem dicunt repertum.

Hieraus liatte Niehuhr R. G. 1^ 200 geschlossen dass nach Cato La-

tinus im ersten TrelTen als Verbündeter des Turnus gegen Aenea«

fiel (und zwar nach Servius zu A. 9, 745 in arce, was aber Roth

richtig in m acte ändert) und dass Lavinia dem Aeneas als Beute zufiel ;

dass mithin, da die Landassignation des König Latinus an Aeneas aus

demselben Cato feststeht (Sen. zu A. 11.316), nach diesem die

Itlintracht inzwischen gestört sein musste. W vnn nun aus Tnto der-

selbe Servius zu A. 6, 700 (t/fe vides para iuvenis qui niiitur hatta)

erzählt Aeneas^ ut Cato dia't, simulac venit ad Italiam, Lamuiam aeup&

vxorem, propter quod Turnus iratus tum in Latdtum quam in Aenem
beUa suse^ a Mexentio nt^etraOs am&HSj quod et ipn ostendä dioms

se satis amhobns Teuerisque venire latinistj^ sed, ut supra diitimn

primo belto perüt Latinus, secundo yai ikr Turnus et Aeneas, ào ibi in

u kjui^L-ü Google
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der ersten Hälfte des Scholion dan Gt'gentheil von dem. was die

bdden andern geben gesagt, dass nämlich Latinos und Aeneas, nicht

Latinos ond Turnus Verbündete waren. Diesen Widerspruch con-

slatirte denn auch Schwegler 1, 284 ohne dodi das letzte Scholien

zu verdamrTKM) ; (l;iss ('-atos Name hier wie an anderen Su^llen der

Scholien der di's IMiiiiiis und Livius mit ümvcht genannt sei, hal^e ich

proleg. S.XXViil ff. zu zeigen versucht; gefolgt ist mir darin Nissen in

Jahns Jahrhûdiem 1Ô65 (91), 391 und auch Rihheck proleg. in Verg.

S. 134 scheuit die Worte, auf die es eben ankommt ond auf welche

sieh même Athetese besieht, propter qmd TVntt» — anonlm fOr

nichtcatonisch zu halten , lässt mich aber im Uehrigen 'minus cir-

cuiiispectr' Mebuhr fcdgpn uinl sau»*n, was mir nalitilidi tiicht ein-

fallen koniile und nicht eingefallen ist, dass Cato Nichts von der La-

Tinia gesagt habe. — Dagegen hat Rubino S. 102 11., um die Orun-

dong Ton Laviniom durch Aeneas im Bunde mit Latinus der ältesten

Erzählung zu vindiciren, höchst scharfsinnig gegen Niebuhrs schöne

Hypothese eingewendet, dass in dem ersten Scholion mit den Wor-

ten propter invasos afjros Latinus die beiden Kämpfe, wolche

Acoeas erst gegen l>;itiiius (vor seiner Vereinigung mit ihm. aLso die

eine Version bei Livius) dann gegen Turnus zusammengetasst seien,

während in dem zweiten Scholion der Anlass zum Beginn dieses

zweiten Kampfes (im Bunde mit Latinus gegen Turnus) mit den

Worten cum fraedoi a^mni bezeichnet sei. Diese Interpretation

aber werde nothwendig durch das sed m mpra décimm des driften

Scholion, auch habe Niebuhrs Annahiiu' 'eine iranze Utliie von

\Vidersinnigkeiten zur Folge*. Ich kann nicht umhin diese Aus-

legung für höchst gezwungen zu halten : wenn mau auch wirküch zu-

geben könnte dass in dem ersten Scholion Aeneam . . proptermvam
agroi contra Luinum Turmanque fugnane die beiden durch den

Friedensschluss zwischen Aeneas und Latmus getrennten Kämpfe

gemeint seien, so kann doch der Leser beim besten Willen in dem

folgenden m quo proelio perüt Latimts, Turnus postea u. s. w. nur

einen Kampf zwischen Aeneas einerseits Turnus und Latinus an-

drerseits verstehen. Wenn nun das in den Worten cum praetlas

ag$rent und aucb sonst mit dem ersten stimmende zweite Scholien

den Kampf, in dem Latmus fiel, bei Laorohivinium stattfinden lässt,

so kann das ongenao sein, im Uehrigen aber moss auch hier die-

selbe Version zu Grunde liegen. Ferner constatirt das sed ul supra

dijßmus des dritten ja nicht die Uebereinstinunuag mit den beiden
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andern fiber den Beginn der Kämpfe und die Parteistelhing. son>

dem nur über die Reihenfolge der Schlachten, in denen LiUinus,

dann Aeneas und Turnus lielen. Die 'Reihe von Widersinnigkeiten'

endlich, welche Nit lnihiü livp »tliesc zur l-ulge haben soll, vermag

ich nicht zu ent(ie<'ken. Ich liann hiernach in der ILiuptsache nur

an der von Niebuhr aufiiestcllten Erklärung der aufreffdirten Scholien

festhalten, verhehle nur aber andrerseits nicht, dass der Vergil-

erklârer, welcher Vergils und Livius' üanteiluDg vor Augen hatte, in

der Darstellung der den Sclilaeliten Tonngegangenen Ereignisse

leicht des Einen oder des Andern Aaffassung in die catonische ein-

mischen konnte. Indessen ist hier nicht der Ort die Discoasion

Ober die Älteste Gestalt der Fabel wieder aufzunehmen, welche firunn

durch die ËrkUning einer prinestiniscben Ciste (Annali dell* Inst

1864, 356ff. vgL Schöne ebd. 1866, 167) und Nissen durch seinen

Widersprach (Jahns Jahih. 91, 3750., angeregt haben.

Es folgt (15, 1—17, 3) die Geschichte des Ascanius, welcher

wieder, wie Aeneas 'nach Lutatius'. omnium Latinomm iudkio rex

appellatus est. Mezentius und Lausus treten auL Mezeuliiis fordert

den Weinertrag von Latiuin als Zins, derselbe wird von Ai>canius

Jupiter geweiht und Mezentius geschlagen. Das Alles und auch der

schliessHche 1 1 Piindschaflsbund zwiïieiien d«Mi Ognern, über den Lu-

cius Caesar und AulusPostumius 'über die Ankunft des Aeneas' berich-

tensollen, findet sich so bei Dionys. 1,65. Dannfol^'t üitnir Latini Asca-

nium ob msignem m'rtutem nan solum lOü9 orlum ereäiderunt, sed etiam

per deminutionem declinato pauMum nomme frim lehan (so die Hs.,

Ues Jwohm oder iooliim) dem fottea luhm a^pettanmt, a hiUa

famiUa mamoU, vi iciibfuu Caaar Ub, II et Cote m mriffiii^; also

wieder ein Catofragment, nur dass sich hier die Fälschung bestimmt

nachweisen Utest Der Fiddaer Servios (1, 267) hat hinter den oben

besprochenen Worten der Volgathandsehriften aber die KSmpfe des

Aeneas nach Cato et oemo Mezentto Aseanmmt sicut 1. (? so Daniel,

wohl L.) Caesar scribit^ Julmn cueplum vorari vel quasi Inluni., id est

sagiUmdi perilum, vel a yrima barbuf Idutujnw. i^nam lovlov Grata

ihoiiit. Dass hier Inr quasi iulmii id est s. p. mil .Ni()perdey zu schrei-

ben sei (fiiafii toboloti id est s. p. ist klar, dieses iobohn aber verstand

• der Fälscher lovulum und machte daraus seine Etymologie, nahm

auch be(|uein die Autorität des Caesar mit henlber. Hiermit ist wie-

derum die Autbenthicität des Citats aus Cato ausgeschlossen, wäre

nicht auch an und für sich die identilicirung des Ascanius mit lulus
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für lfm Imm IisI ua\\ahrsrh»*ifilirh. da .liilus zin i ^t als Solm des Asra-

nius auttritt (Dionys 1 ,
7u), der l'üi' die lüoiie mit deiu Priesterthum

entschädigt wird. Dass aber Servius was or anführt wirklich aus des

L. Caesar Ubri augurâtes entnahm, hätte ich proJ. in Cat. S. XXIX
nicht mit Nijiperdey 2U Caesar S. 785 hexweifefai sollen. Wenn die-

ser L. Caesar der Consul von 6% ist (s. oben), 8o ist ftlr die

Idi-ntiliiii un^ ilrs Ascaiiius und Iiilus sein Zeugniss zwar das rdteste,

da der wenig jüngere Dionys l, 70 und Verrius TLkm us (Fest.

8. 340) den Julus als Sohn des Ascanius kennen, es ist deshalb aber

nicht verdächüg, da schon im Jahre 687 Gaius Caesar die Abstam*

mimg der Julier Ton Venus dflentlich rühmen durfte (vgl. Homm-
sen Cfaron. S. 160). Diese Benutzung der uns nur in der Kasseler

(Fuldaer) Handschrift erhaltenen Vergilscholien aber wird man, wie

oben htniurki wurde, ebenfalls zu den Beweisen stellen dürlVn,

wflrlie ^'('gen einen Falscher des 15. Jahrhunderts sj*i»M lien. — hi«'

in alberner Weise variirte Fabel von Lavinias Flucht in den Wald zu

Tyrrhos und der Geburt des Silvias, w(»frir Gaius Caesar und Sextus

GelUas citirt werden, stimmt wieder mit Dionys 1, 70 (wo der Name
7k;^^rjv6ç lautet) und den Vergilscholien (Serv. zu A. 6, 760 Asper

in den Veroneser Sch. zu A. 7, 785) flherein. Sie flkr catonisch zu

halten, weil sie bei Servius auf Catonisches fol^'t, von Aspcr ah hisio-

ricis genommen ist, wie dies Rildu-ek proleg. S, i;J4 tliut, scheint

mir gewagt. I;^s folgt die bekannte Gründungsgeschichte von Alba,

die Wanderung der lavinischen Penaten und dafür das Citat in an-

mäifmu^lam IUI Üb. CineH el Caetari» JI T^berimiB I, worüber

weiter nicht zu streiten ist

Die Geschichte der Silvier (17, 4 IT.) beginnt mit d«>r Erhfolgi^-

Streitigkeit zwischen Silvius Postumus dem Sohn dt t L ivn i i u)id

Julus dem des Aseanius, pernmsa (lincepfutione eins ret ab nturersis

rex Silvius äeclaratus p.s/ lieisst es mit der zum dritten Mal wieder-

kehrenden Wendung 17, 5 (vgl 13, 7 comensu oumHm rex deelarw-

ms est, 14, 4 MifMitiii Latinormn iudido nm affdhan» esf), ähnlich

wie bei Dionys 1, 70 tij^ êè âlrapf irfstptjg>iaê 6 dîjftog. Der

àSchreiber modite sich des cemseiMtfS unhmmm in den Municipal-

collégien erinnern. — Die Liste der alhanisehen hônii^c ist bei dem

Fälsdier lnokeidiaft. Kr nennt von den, wenn mau von Aeneas bis

Numitor zählt, lt> albanischen kunigen, die von Postumius an Süvü

beissen, nur
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3 Poslumus
* «

5 Latinus

10 Tiberîu£

* *

12 Aremultts

13 ATentinus

14 Procas

15 Amulius

Dil* RoiritMunpszpitPîi giebt cr nicht an. Us kann nicht auffalhîo

dass h€i (1er einzigen Uillerenz , wrh hc io diesen Nanieu die ver-

schiedenen Listen (Schwegler 1, 342 f. Mommsen Chronol. S. 159 ff.

C 1. L. t p. 283) aufweisen, in dem 12. Namen der Fälscher sidi

der von den Späteren befolgten Diodoriscben Scbrilbung Anmuhu
bedient, von welcher kaum abweicht Rênmlnê in Ovids Fasten 4. 50

und Metain. 1(>, 616 (denn Remvlus, Acrola, AventiuHs hier iim-

gestclil für Aijiippa, Benmlvs, Aventmm) und beim Chronograitln u

vuo 354 (der den Avenlinus auslasst und den Hemulus hinter Amu-

lius stellt und mit Uemus verwechselt) oder Romubis bei Li vins t,

3, wahrend in der älteren Liste bei Dionys 1, 71 der Name läHti-

âioç erscheint Von dem LattnuB erzählt er (und ausser ihm nur

Eusebios) aus Üiodor oder einer verwandten Quelle die Grflnduug

der Colonicn, i1ber welche oben (S. 396) gesprochen ist. Sein Ttbe-

rins (I. Tihmnus) giebt natürlich der Albula, in der vr ertrinkt. Am

Namen Tiber, ber 12. König verliühnt die (jötter und enipfanf^t ii<v

fiir seine Strafe. Eine Spur fuhrt wieder auf Benutzung des Diodor,

der (in den Eilc. p. 546 W. bei Euseb. 1 S. 390 Auch.) wie unser

Fälscher erzählt er habe seine Soldaten mit den Speeren an die

Schilde schlagen lassen um den Donner zu übertönen, während es

Ix'i hi<iiiys 1, 71 mji .illgemein hcisst er habe mit Nachahmung von

Blitz und Bonner di«' M' iiichen zittern niaciira wollen. AImt der

Falscher weiss noch mehr: dass er zur Strate dui'chBlitjc und Snum

in den Albanersee geworfen wurde, wie anch sonst erzählt wird»

stand nach ihm geschrieben amutUum Hb, Uli et epîfooiiiniw Fümm
II, wie wichtig war nun die Abweichung bei Aupdm» 4n epAMm ä
Domitius lib. /, dass er nicht durch den Blitz sondern durch ein Erd-

beben gestürzt wurde ! Daüi« « r von Avu ulinus aus L. Caesar weiss

er sei im Kampfe gegen die INuchiiaro gefallen, wovon die lebrigeji

u kjui^L-ü Google
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bchweii:«'!!. i-^t ?uhIi nicht wunderbar. !Vnn folget! Niimifor und

Amuiius. Leider lehlen uiiis hier die Details der Diodori&cben Erzäh-

lung zur Vergleichung. Während die gemeine Tradition, wie sie Dio-

nys 1, 71 und viele Andere geben (Schweiler 1, 384)^ den iheren

Enider Nmnitor einfach durch den jüngeren Amuiius Terdringen

lâsst, meinten Andere (viri ill. 1), es sei ursprûngUch eine Jahr um
Jahr wechselnde Herrschaft der Brüder bestimmt gewesen , Andere,

wie unser Fälscher und IMutarch (Rom. 3, 2). Amuiius habe die

Krone von dem Besitz der Schatze getrennt und Numitor diese letz-

teren gewählt Dann folgen, wie bekannt, die Tödtung von Nnmitors

Sohn auf der Jagd, die Bestimmung seiner Tochter Rhea SOvia zur

Vestalin. So weit, nach dem Fälscher, Valerius Antias. ^Dagegen

sagten M. Octavhis und Ucinius Maoer, Amulhis habe die Nichte in

luco Martin (iv it^ tsiuvst Dionys) geschwängert als sie nubilo caeU)

ohmtroque aere cum pnmum lilucescere coepissei Wasser holen ging,

eine Version, die auch Dionys 1, 77 und IHutarch Horn. 4, 2 kennen,

INomitor die Zwillinge dem Faufitulus gegeben, andere dafür unter-

geschoben (so ausser dem Falscher, scheint es, nur Dionys 1, 84).

^Dagegen* Fabius Pictor und Vennonius, Mars habe sie während eines

Gewitters überrascht und sie dann getr5etet (vgl. Dionys t, 77).

Dann folgt die gewöhnliche Cîeschicht(^ (nach 'Ennius und Casar ) von

der Aussetzung der Zwillinge, iler Wölfin, Faustulus und Acca La-

rentia, dem Specht und dem ruminalischen Feigenbaum, rummalem

ämm qiiod etna sub nmbra jwcus ac^tijesssM meridü nimdiare ät

toUtum. Geringe Abweichungen hiervon so wie der weitere Verlauf

werden dem ^Valerius' zugeschrieben: Faustulus soll die Kinder sel-

ber ertränken , Larentia ist die amica des Faustulus, daher lupa und

lupanar, die Kinder werden nach Gaitii geschickt Graecarurn Latina-

rumque litterarum ediscendarum gratta: so der Grammatiker, wäh-

rend Dionys und IMutarch (Schwegler 1, 398) sie eine eiicyklopädt-

sehe BOdung erwerben lassen. £s folgt die Ermordung des Amuiius

and Wiedereinsetzung des Numitor durch Romulus (Jiomvtoi a vi-

rwiR magnitudine appeUaiuim :mm graeea 1èi§ua rhomm vHriuim diei

certum est) und Remus (a tardilate
,
quippe talin tiaturae homines ab

anliqim removes dici). Unter den drei angctührten Kivmologien ist

die erste dem Fälscher eigen und in der Lrzâhlung siiiiiios; sonst

(Schwegler 1, 420) leiten natürlich die Quellen den tarnen des

Baums nicht ron dem rmUnart beliebiger Bestien ab, sondern von

der mma der Wölfin oder von Romuhis, vrie auch die Scholien zu
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A. 8, 90 wissen. Romulus von dwut^ ist sonst (Sch\\»'girr a. 0.

S. 419} geläufig. Die dritte ist ihm ei>enfalls eigen: Remus wird

sonst mit der Remoria zusammengebracht oder aus Romus erklärt

Der Fâlsdier mochte aber aus dem jetzt zerstörten Artikel des Feslns

Bmorei mehr entnehmen als unser Auszug S. 276 bietet rmom

(vgl. Schwegler 1, 438. Preller Myth. S. 700). Es lolgt ^ie Eiû-

set/ung der LupeiTali*'n . ubt^r welche oben S. 397 gesprochen ist

Aber im lib* II fontificalium stand Amuiius habe in Abwesenheit des

Romuhu gegen Remus^Leute ausgeschickt, die cum no» anderem à
Wim agèmf ofprnHnnsm imjN» stH ad intidianäum nada» ^emtt him
nmulutB qtiinmn somm lapidm, fwo Utna fgimiairi mMmU, morékm
mibUitim quam longinvme perfemt. tum jRfimifit fiduda nèium k
Aventinum usque se peiiaiuf um spopomlt'sse: dem postquam vinciri st

passas est Albam abstrachtm. Oh Hies rT^'schichlchen «'igene Krfin-

dung ist oder nur zufaüig sonst nicht erhuitcii ist ziemlich gleicbgü-

tig; es könnte ganz gut wie jene andere Anekdote von Remus (oben

S. 396) hei Diodor gestanden haben. Dass nun der qm Ihm

ptnmuui »Mat ein steinernes Gewichtsstück sei, die Geschichte

aiso an die erst dem Serrius zugeschriebene Erfindung der fmden
(vir. ill. 7. 3) erinnern solle, ist mir sehr unwabrscheinlieh; zum

wenigsten hätte man dafür nicht Sprüche Salom. 16, 11 citiren sol-

len. Auch an die suspensa pondéra , durch >vrlrhe dvr Aufzug am

Webstuhl gespannt wurde (Ritsehl, über antike Gewichtsleine, Rooa

1866), kann wohl nicht^'gedacht werden , da doch lanam pmti^
immer *Woile abwägen' heissen muss. Eher noch mitchte icb den-

ken dass der PSIsdier das ganze AnekdMehen aus d^ Kenntniss des

Wortes und Amtes des lanipendius mid dei lanipendia herausgespon-

nen hatte%— Weiter folgt die vielerzählte Geschichte vom t rspruo^

') Ueber Uie^es genügt oicht was Marquardt Uaodb. 5, 1, 162 gesagt h*L

Wir kennei eioen hntpwâÊtê Càêtmig ma» d«r hsehrift bei Henseii 6321, éM
eaumm Uttdpmda ans L IL N. 5909 (Msratoiis Sdiedeo), wihreod i H. N. 613

sss Ihr. 3830 («idit voAaodea) cwiMnMw kaUptnâi m,JMt nadi Uommm
vielleicht Im^peMm fmü su leeen, Umipend I. R. N. 5401 oaiidber îsL M-
fmtdia kemmt als Franenamt in deo DJgg. 24, 1, 31 und SeboL Jav. 6, 476 f«r.

Nacb der Analogie von Hbtipmê kann so got wie kaUpmdnië (allenCdlS

duê) aveb kmifmt erwartet werden. Die Ansleger der Digesten baben Kboa 4it

Glosae MjpendSnt ^«^ftwxoi t^Utv berbeigesogen und geneigt diss die

kmifmdia die Anfaeberin dee Um^ßekm ist, die den kmißMe die WoUemwS^
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der mmnipila von btmdert Leaten und die BeArening des Remiis, dann

die StadtgrOndung. Romaliis wihit den Palatin, Renraa den eolhs qui

aberat a Palatino milibus quinqe eundemque locum ex suo nomine Re-

munam appellavit, also die Remoria des Dionys 1, 86: l'oTi. âè to

Xotçlov èrtiTijâeiov vnoSi^acS^at néltv log^oç ov nqoaw %ov

Tiße^iog ïteifisvoç, dnéxiov tP^ç 'Pbj^trjç d^tpi tovç tçiàxovra

naêimiç. Aber es ist nicht licblig daaa diese Nacbricbt mur bei

Kenys und Stepbanus Torkomine (Schwegler 1, 439), denn die

Stcfle des Festns Ansz. S. 276 äeimaimi$ ag$r Heim, qma posietMff

M a Remo et habùatio Remi Remoria zeigt die Bekanntschaft mit

àerRtmutia ausser der Stadl, iiuhino, der dios S, 215 l»emHrkl nttd

rifhtig sowohl diese Nachricht wie die Lage des Arvalheiligtliuiiis fur

die Ausdehnung der ältesten Felduiari£ benutzt, hätte vielleicht wei-

tergehen und diese Remaria für den nachmaligen luem àêoê éiae er-
*

Uiien aeOen, wofür die anffiilleod gleiche IHstanx von der Stadt

IQ sprechen acheint Anf welche HamiirMi sich die Inachnft Aa-

fmrrâ» besiehe (C. I. L. 1, 810 vgl. Boll. delP Inst 1866, 34)

lässt sich iiiciu ausmachen. Das Augunum seihst nimiiit Kemtis

daoi) auf dein Aventin vor. Es loigt ein wunderliches Zwie-

gespräch zwischen den Brüdern, von welchem sich eine Andeutung

bei DioD|s 1, 86, der Schluss aber wörtbch wie bei dem FÜscher so

bei IHodor findet, wie ich oben geieigt habe (S. 396). Sdüiesalidi

laB Maoer beieugen dass m dem darauf folgenden Kampfe Remua und
Faostulas fielen ,

Egnatius dagegen dass Remus linger als Rorouhta

gelebt habe: von Faustulus Fall weiss auch Dionv.s 1, 87 und Pln-

Ui t h Koui. 10, 2, von Remus längerem Leben wohl nur der angeb-

liche Egnatius. Damit aber schien es dem Falscher genug und er

sddess.: sad hmnm omnàsm apimimilm» dtversis r^pmgnat nottrae m-

Ein kaiserlicher lanipmUu» oder «ine kuUfmtéia gehörte iir dieMB Siaae am

den Hofstaat wie liie a veste imperatoris u. a. m. und der Huf scheint also wohl

fir die ordinäreo Kleider seine eigeoe SpiMerei oder Fabrication gehabt zu ha-

hra. Es ist nicht onmüglich dass dieses selten erwähnte Amt in der so viel ich

einsehe völlig sinnUisen Stelle im Leben Elagabals (bei den sciiptt. hist. Ao^r.)

32, 1 steckt. Üa heisst es prftwsax testes saepe rnnscidit rc( fanant repi! et

appendil atipie ad eins r^hfimaliofiem potideris pisces atnicis exhibuit. Grutcr

itinig au, die l ebrifjeii schwiegen. Momni.seu ^ v h\ ni^ \or vellaceravit et appen-

dit, also die l*rael.tpcwHii<]er wurden zerris.sen und aU Gewicht auf der Wa|re

benatzt: auch dies bleibt ^eltsaiu. Fast möchte ich glauben dass Ein a.s v( ie

knipaidi äedä dann su-< kt. obwohl auch da^», wie ich eio^ehej nicht anareicht

Verstand in die ^iteiie x,u briitgeu.
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mariae prorhmans hisioria Liviaiia, quae testatur quod anspicato Ro-

mulus ex suo nomme Romam tmavit mum'retque (so die Hs., cnrnque

muniret Schott) inoenibus edf'xit ne q'/is ralimn (ransiliret. quod Remus

irridms trausilivit et a Celere cenfuriom rutro vel rastro ferreo occi-

$us. Wie er mit diesen Worten den Srhiuss des ersten Capiteis der

viri iJlustrcs wegschnitt, haben wir oben gesehen. Hinzuzufügen ist

dass die guten Mss. der viri illustres rastro fertur occisus lesen,

rMrum haben auch die Scholien zu Ovids Ibis S, 475 Merkel, die

Griechen anazid» i aber ruinm kannte der Fübcher entweder aus

einer Yaiiante in den t. i., die auch unsere interpolirten Bsb. daselbst

bieten, oder aus Hieronymus Zusätxen zu Eusebios S. 691 (in Momm-
sens Chronographen von 354) : Remm rttiro poiloraJt a Foôm» RmmîU
dme œdnu est.

Ziehen mr die Summe aus dieser Analyse des Inhalts, welche

nicht beansprucht für jt'de Nüanrc der Erzähhinj^ die Quelle aufzu-

weisen, so Stimuli dieselbe wohl zu Utr Analyse des SrhriftstrIK i

-

katalogs. Zwar will ich nicht behaupten dass der Verfassei" das sie-

bente Buch des Diodor selbst benutzt habe, was indessen bei dem
Ansehen, in weichem dieser Schriftsteller gestanden hat, nicht un-

glaublich sein würde . doch sind die zum Theil würüichen Ueberein-

stimmungen mit den zerstörten Trümmern desselben so auffallend,

dass wenigstens eine mittelbare Benutzung desselben oder seiner

Quelle sebr wabrscbeinlich, eine Benutzung anderer Quellen als der

Aeneide, des Dionys und unseres Servius gewiss erscheint Diese

Quellen sind im Ganzen treu benutzt, reine Erfindung und kindische

Löge, wie sie in den Bficbem des Fulgenth» wuchert, lâsst sich in

der Erzählung wie in den Schriftstellemamen nur an wenigen Ver-

snehen das Ueberlieferte willkürlich zu verkehren nachweisen. Die

Kitiiidimg und das Spiel beschränken sicJi im Ganzen üiit die Ein-

fügung der Namen in die (iesclüchtc, deren Titel vr dem Ab-

schnitte der Sladti ItroiilL von 351 (S. 044) entlehnt haben mag.

Es ist hiernach ziciitlich gleichgiltig ob der Verfasser des Buches

fünfzig Jahre tiefer herab oder höher hinaufgerückt wird: der

Spiehvum zwischen der Zeit des Victor, nach welchem er schrieb,

und dem Untergange einer Erudition wie die in dem Buche nie-

dergelegte ist kein grofeer. Die schon von Schröter in seiner

Ausgabe aufjj^esteUte Ansicht, dass der Verfasser im 5. oder 6. Jahr*

hundert geschrieben habe, wird nicht viel Widerspruch finden. Für

diese Zeit erscheinen die sprachlichen Eigenthfimlichkeiten pas-
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send, auC welche näher einzugehen ich mir an dieser Stelle ver-

sagen muss. Nur ein paar Indiden hebe ich hervor, welche ebenso-

sehr îâr einen Verfusser des 5. oder 6. Jalirhunderts wie gegen einen

Latinisten drs 15. sprechen. — Wie der xVusdrutk neolerici den

<iraniinatik»T, keniizeiclmet die W t'iiduii^' der Eiiileitiiii^ /iis/om

Umam quae ait und Maronis musa testatur den Schriitsteller der

sinkenden Latinität. Beide Personificationen in Citaten hat x. B. Ful-

gentins, S. 740. 755 Stav.; Mrtortoe neräas oder vera hûtcria habet

oder mir ist den Schoiiasten zu VergU und Statius geläufig (vgl. proL

Cat S. XXX). Aehnliches kommt bei TrebelUns PoUio Claud. 8 ihw

vtnemttnet histüria), Vopiscus (Aurel. 35 ßäes Imtorica fréquenta

cit) vor. Der Wortschatz hietet, wir !>ei oinem Autor, drr aus-

schreibt, be^eiflich ist, wenig EigenUiümliches, nur sind l*araUele

oder Quelle nicht immer nachweisbar, wie s. B. bei dem e^us du-

hkff (c 1), wofür Festus S. B2 zu vei^gleicheii. Der Gebrauch von m-
imiMre (c 3) entspricht der spätesten Latinität (Madvig de Asconio

S. 136), aber m «ineeftre ebd. ist mit Unredit als barbarisch ange-

lorhleii worden, nicht minder falsch die j;a/emon^m 6 ouontm

ümlia (c. 19), welclie in dei subaianiia rti familiaris u. a. geuüjj;eude

Erklärung findet. Von allen Ausdrücken der auffallendste bleibt

uniner notirae memortos froeUman* kimrùk Lmam, welche durch

das te dies eaeU frodaimasu^ was man angeführt hat, freilich gar nicht

fliUlrt wird, ab« auch schwerlich dadurch dass man noitrae memo-

riae als Dativ fasât und denselben dichterisch für die Präposition mit

dem Accusativ gesetzt hält, wie dichterisch neqm'tiae versiitus und

manchem Andere gebraucht ist. Auch in syiUak tischen Dingen linden

Ach Anklänge an bekannte Eigenheiten der letzten Epoche des La-

tein, so das passiv gebrauchte permkm vioere oder tre (c. 4. 9),

worüber Madvig de Asconio S. 138, so die constructionslosen lieber-

günge und Anfügungen qnaeripoteti: quomodo foteet . . .? (c. 1) oder

hodieque servatur: mmini licet (c. 8) oder cognomento addito pater

(c. 3), die ihre Erklärung finden in dem lockeren Ton des liu( hes,

welches der eines mündlichen Lehrvortrags ist, ähnlich wie in dem

an schlechte ÜoUegienhefte erinnernden Buche des ungefähr dersel-

ben Epoche angehörenden Grammatikers Pompejus. — Allein diese

Andeutungen machen wie gesagt nidit den'Anspruch fur eine Ana-

lyse des Sprachgebrauchs zu gelten, welche das aus der Betrachtung

des Inhalts gewonnene Ueäultat nur bestätigen kann.
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à D h a n g.

Es wurde oben (S. 397) der bisher üblichen ZnsamnieiisteUuiig

des MetsaUa de progenie AvgmÜ mit unserem Boche gedacht Ich

8chlie88e hier eine kurze .Notiz über die Ueberlieferung desselben an.

Die erste Auagabe des Buchen von Bedrot lünter der Herva^iana des

Udi us (l];i>pl 1532) ist mir jetzt so weni<? wie die von llearae hinter

seinem Eulriip i
< )xford 1703) ziigänglitii ; diese soll aus einer Hs. des

Lincoln-College gezogen sein. Nur dem Titel nach, so seheint es,

ist den Litterarhistorikern bekannt das allerdings seltene Buch 'Va-

lerii Messaiae Corvioi ad Octavianuni Augustum de progenie sua Ii-

bellus ope codicis ms. restitua Romae 1S20 apud Linum Contedini*.

Der Herausgeber Raphael Hecenate bemerkt ia der Vorrede, er habe

den Text gereinigt Ton den aus Bedrots Hs. in die Ausgaben gen-

tfaenen Verderbnissen mit Hilfe eines ^codiculus inter spolia anno-

nun 1798, 1799 redemptos in foro agonali, exhibons una cum Sexto

Rufe superiore anno édite* (in seiner Ausgabe des breviarium 'ad

mss. coduses Vaticanos Chisianos aUosque emendatum', Rom 1819,

erwähnt er nichts davon) 'Aurelium Victorem, lulium Obsequentem

et Messalam hunc*. Der Text ist nun freilich gegen die Ausgaben

und die mir bekannten Handschriften völlig verändert, aber die An-

gabe der Varianten zi igt deutlich dass uir i s mit einem sehr plum-

pen Betniy: zu thuu haben. lo der Kegel wird was nicht gut latei-

nisch seinen oder sachlich Austofs gab weggelassen'und in den An-

merkungen die Schönheit der Lesart des 'codex gerühmt, und ISo-

tizen wie die zu c. 9 'meque deseruit hoc loco codex obliteratus, ita

tarnen ut videretnr legi posse Assaraci vel Au^$tm* zeigen für jeden

Kundigen wie es mit der Handschrift von piaxsa Navona steht.

Wenn anch nicht als Betrüger so doch als betrogen erscheint der

Verfasser auch sonst: er hat in seinen Abhandlungen Messaiae Cor-

mi Tita su S. 46 und de vita Agrippae su S. 52 (beide Rom 1821)

aus der Ausgabe des Hon» von Mead (London 1749), die mir

nicht zugänglich ist, die Abbildung eines angeblich 1731 oder 1737

(denn beides sagt er) in den Ruinen der fornesischen Girten auf

dem Palatin gefundenen Wandgemäldes wiederholt, welches den

Kaiser Augustus, Messalla, A^ii]>pa, Maecenas, [Uhm und Vergil dar-

stellen Süll. Ks ist schade dass die Ikonour iphie von (lu'sem rinzi-

gen Denkmal gar uiclit Noliz genommen hat. Natürlich war .uk Ii

Herrn Rosa von diesem Funde nichts bekannt. — Den Betrug
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Dim witterte ein Recensent in den Effémerifli leUerarie di Roma
vom J. 1821, wagte aber seine Zweifei nur gegen die Authentidllt

des Budis zu richten. Neoenate vertheidigte sicli im selben Jahre

in der lita Hessalae S. 49 fr. Ich erwähne dies nur weil er hier $.5S

deo coci. Rpgin. 843 des M»»8salla bespricht. — Mii siml iiuu tol-

geuiie Ilaiulschriftcu theiis vorgeliouimeu theils von Urn. Mommsen
nadigewieseu worden:

1. cod. Regln. 843, Iis. des 15. Jaiirh. enthält den Dicthys,

dann f. 81 Me$se^ eorom aratorîB dissrl£nnnt ad Oetau* mig, de fro-

gmU wa IMhu bis f. 87 Angdus fartmauu {mnuifertâm dar-

über eine andere Hand) Rabmo Spirensi scripsit urhe iub anno

Xpi Mt C'CCLX VU (Mecenates Angabe ist falsch). Dann folgt S.Rufus

und PUnius de viris iliustrilnis.

2. cod. Vat. 5122, 15. Jahrb., enthält Frontin de ogtiedtieliitif,

Piinins dé t., f. 48' l . messale coaviNi, Rnfus, unter dem die

JahressaU 1468, dann lvcii fenestellb de homanis magistratievs

UBER INCIPIT . , und Andrres.

3. cod. Urbin. 411, 15. Jahrb., ist die sehr schöne Pcr-

gameuthaiidschrift , welche oflenbar für den Herzog Friedrich von

lîrbino, dessen Lob sie am Schluss enthält, geschrieben ist: ent-

halt aosser anderem (s. Rhein. Mos. 18, 586) f. 2 ÊkioUoe Cotvmi

DfatorU drnfuentitsimi opiiseiila de geuit rmmmmm üb urhe eondäa

u$qug ad Äugusii (empora und f. 64 einen Brief an einem Joannes,

in welchem der Vf. sich wegen verspäteter Uebersendung des Buches

de ftrbis Chtsii exctdio deq-ite moniis Folicij clara origine entscluiMiiii,

gezeichnet ex mottle politico nec non ex $uburbiis mstris pridie kL

aoobr. MCCCCLXXf, Uonardm Dam ad ioiuMmm patrm fhm
«doidum pant, max, in gesti» pmen» regis Etrmwr, Chimn* per

C. y^bemam emeertp. niuperrime reperta sermoneßtrueeo, eumnaper

h>Uticum animi graua peiiisnem . . . (mehr liahe ich nicht notirt)

f. 68 C. Viheniia ad Achilhm Trechum yesta regis Porsene regis

EtruscQi^um Clusinorum u. s. w bis f. 88, wo die Briefe und Reden

Sallusts den SchJuss machen.

4. cod. Ottobon. 1981, 15. Jahrb. ausser Poggius Facetiae, Ka-

lendarien, Inschriften, dem interpolirten RegionsYerseichuss (dieses

kommt mit derselben Ueberschrifl audi in der Venediger Hs. m,
welche den von Merrklin aus demMagliabecchianus publicirten Asty-

grapben enüiält, was ich iiermet» 2, 417 zu bemeriien vergessen

habe), L 20 den Messalla.
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Ausser diesen von mir nur für c. 1 5 ganz und flüchtig für eine

Reihe von Stellen verglichenen Hss. koiiimi »Ut Messalla noch öfter in

Hss, des 15. Jaiirhiinderts vor, wie im Vat. 6875 Ottoh. t 15.» uini m
einem Ma^lialuMchianus . die ich iiiclit mehr einselieu konnte; auch

finde ich dass in einem ilhedigeranns ausser Aemilius Prol)us Asmn

Pollimm de ^rogenie Attgasti Uber stehen soll (Roth Aemil. Prob.

S, 221). — Der Text der von mir untersuchten vier Hss. scheint

durchaus mit dem der Ausgaben, welche auf I^M)rot und Heame

fufsen, ûbereittziutimmeD. Ich will nur beispiebwetse hervorheben,

dass die dem Neoenate anstdfsigen und deshalb von seinem codex

angeblich ausgebssenen Wörter c 22 materna Ima c 29 caneran

oder gar meareerare in den Hss. stehen. — Merkwürdig ist einmal

die ominöse Gesellschaft, in der der Messalla auftritt, dann die Zeit:

denn N. 1 und 3 sind 1477 und 1475 geschrieben, um dieselbe Zeit

(1476) die Handschrift ^ in welcher die historia PaprrtY auftritt, über

welche Mommsen in dieser Zeitschrift 1, 134fr. berichtet, und /w

welcher des C. Viln nua etruskiäch geschriebene Geschichte des Por-

seua, der FcuesteUa und Messalla vortreffliche Scitenstfickc liefern.

— Diese Nachweisungen werden liuüenllicli Niemanden verleiten

das Büchlein wieder herauszugeben, dessen Inhalt genau zu unter-

suchen ich freilich unteriaasen habe.

Königsberg. H. JORDAN.
;
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SYRISCm^.s I^ROVINZIALMASS UND
BOMISOHEK KBICHSKATASTm

Aus der Loiuloiu r Ilandschiifl 1 1528. (Up. d<*r Subscriptiuu zu-

folge im J. 501 n. (llii-. geschrieben ist, hat ein hollfiiHlisrher Orien-

talist, Herr Dr. Land in Am^fordaTn vor einigen Jahren eine, otTen-

bar aus einem griechisi luMi Original geOossene, Darstellung des da-

mals geltenden römischen Hechts in syrischer Sprache mit beige füg-

ter lateinischer Uebersetzung bekannt gemacht'), welche dem ju-

ristischen Publicum baldigst in genflgender Bearbeitung von der

kundigen Hand Rudorffs dargeboten werden wird^. Bei dem philo-

logischen Publicum wird ein besonderes Interesse für diesen Fund

nicht Torausgesetat werden dürfen , obwohl derselbe unsere Kunde

om Kaiserrecht nicht unwesentlich erweitert; \m so mehr ersdieint

es angemessen hier anf einige SleUeü iuuzuweiseu, die für die alte

Metrologie von Gelang sind.

Es lioisst \\]. 2'2r» der Handschrift nach Lands von Hrn. Uôdiger

für diesen /vseck durctigesehcnt'r nnd mehrtach berichtigter Ueber-

setzung: Fitscis tentporibus dementia dtpina .... hominibus discrimen

et sapientiam siippedüaoit, ut urbes coudèrent agros 7nensura

dwiderent. Et fines posuentM inter nrbes et fagoê . . el t^ias duxerunt

ob altera nrbe ad aUeramt puts mäimorum mensura aefue dwûeruniê,

et vMaia m vüt fbserunt^, et tinguUt miUarUe mäle patnu iridva-

nmr, fut' fumgenm perUcat^ efficnrnt FarHca «ufern menmae wie

<) AoMdata Sfriaca 1. 1 (Lagd. Bat. 1862) p. mtg. Der Text daselbat

>) Eine Probe gieht die Ahtandlang ia dm sfaiholte Bathnaano HoUwagio

frblalaep. 10] r^.

*) VVürtlich oeoina oder, wie aaeliberf canna mumaWf du Melurohr.

Hermoc Iii. 28
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cnbüos continet. Es folgen iiestiiniiiuDgen fiber dif^ Mafse ties Zwi-

schenraums zwischen den Häusern, worauf es weiter hfisst:

Agm vero rex Romanus mensura ferlicm sie eme»ms est. Centum

pertkae sunl') nlé^QO»\ *lovyn»^ autem diebus Diocletiani regis

emmwm ei determmattm est. Qumque iugera vineae, quae X nki^Qa

effiduiu, pro icito iugo positß sunt, Vighui nigera seu XL nH^qa
agri cofMih* wmmm dont mht$ nu/i. Tnmd (?)*) CCXX^) oUarum

vetuaiimm unius wgi ofmenae dont; tnmci (?) CDL in monte

vmtm ntgum dmt» Similiter, {si) agerdeteriorisetmontamnmitiepor

eüus {est), XL ruyera, quae efficimt LXXX nXé&ça, unum iugum dont.

Sin in zçhjj positns seu scriptus est, LX iugera, quae efficiunt

[CXX]^) jj/.cJ^ja, inium iuyum dant. Montes vero sie sciibuntur.

Tempore scriptionis ii, quibus ab imperio potef<las 'lata est, aratores

monianoi ex alüs regionibus advocant, ^orum àoy.i^aai<^ scnbuntt

^ sunt ist im Syrischen nicht ausgedrückt.

^) liier und ünderswo hat der Syrer das ^eeliisclie Wort beibehalten.

•) Syrisch iug^n.

*) An dou beiden Stellen, ho ich /rMz/c/ eingesetzt habe, fiudct sich ia dem

Text Lauds dasselbe syrische Wort» das vwrher uud uachlit i fut cuttna^ pertica

gebraaclit Ut mid diesem Text eatqviebt seiae Uebersetzuu)^. ladesi war idi

aaeh dem oaten au Bemeriiendea auf die Vennuthung gekommen, daas an

diesen beiden Stellen nicht die Zahl der Morfen des mit Ofivea bepflanzten

Landes, sondern vielmehr die Zahl der Uelbäama angegtben sein mlife. Herr

Aödiger bemerkt hierüber folgendes: 'Allerdings steht in der Hs. gcnda aa

'diesen beidea Steilen ein andere« Wort ^71 a {kankSn), das Land willkir-

*lieh ia das ihm Shalieh sehende ^IJ-O {qcnin, à» L coamur) verwandelt hat IA

*sdie darin vorSinAg eiae Möglichkeit rnr Bestiitigung jeoer Vertuuihuag.

'Ueher die Lesart der iiandadirift weiss ich nber vor der Haad oiehts to

*sagen als dass es am aüchsten liegt, jsftes Wort AnnuiSi aasansprechM,

'd. L Plural voa \XJ> (Aoaii^y das aber fhr gewShalieh mr iM<» bedentet

'Für trumats, stirps, wie auch fBr teroOs, yi n^ç, woran man deoken könnte, haben

dicSyrer andere Wörter, fiir jftTo6# |JJ-X-^ Li lai kl«i, dass jenes ^

'nicht etwii an«; |pt/ff
! Iii verschrieben sein kann. Dieses Wort steht in unseren

'j>\r. Le.vici» uicüt nul dieser IJedeutmig, aber es kommt so in den syrischen

'Geuponicis vor. Dass aber f^XiS Otuts für truncus oder für scrobs gebraucht

'wurde, kann ich zur Zeit nicht naehweiseu'. Es scliieu unter diesen Uinstün-

den âugcin«sseu, den durch den Zusammeohaog geforderten Ausdruck bis wcitr

ia die Ucbersetzung aufzunehmen.

') Wühl iu CCXXr zu äudcrti.

•) €XX fehlt im syrischen TeiL
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fuot tritki vel hordei nwdios terra montam reddaU Smiliter etiam

taram um ttmtium, quaepecudibus mmorUntspaKuafraebetf $0^"

buntf quantam avpwéUiOP m zafiuiov factura sit, et poitulatur fro

agfû fHMCifO, fuem in tafiiälow qwtmmis offeraU dmarius ') uiws sm
é»» $eH tra e$ hoeee tributvm agri pmcui exigmu Rommn mmue
JVàa» (das ist im April) pro eqvü sum.

Ueber das VerhSltniss der Terschiedenen Ton dem Syrer er-

wähnten Längen* und Flächenmafse kann nach seinen Angaben kein

Zweifel sein; sie ordnen sich fuJgvudermafsen:

Làngenma Tse: röm. Pufs

1 miliarhim«r500 perticae»» 1000 paMns»i4000 cubiti 6000

1 pertica « 2 passus= 8 cubiti 12

1 pessus^ - 4 cubiti 6

1 cubitus 1^
FlSchenmtfse:

1 iugeruiii = 2 plethra = 200 perticae 2SS00

l plelhron= 100 perticae 14400

1 n pertira 144

Da^ Ju^um ist kein FlächenTn;!rs, suiuk.TU, vvio dies im Allgeiiipi-

neü längst bekannt war'-'), &\v tiir «lie Gnindst»nier verwendete Ein-

heit einer zu 1000 (ioldstückcn abgeschâtzlen ßodtnflrHbf* , auf

welche je nach den verschiedenen Bonitirungsclassen 5, 20, 40, 60

Jagera an Flächenraum entfielen. — So deutlich nun aber das Ver-

hältniss der Maüse vorliegt, so ist es doch kemeswegs leicht zu sa-

gen, von welcher Hafseinheit wir hier auszugehen haben; denn ob-

wohl die Mafse als römische sich ankündigen und wir uns also hier

auf ^bekanntem Gebiet zu befinden scheinen, so sind sie doch

mit den reichsrümischen Ansetzongen nicht alle zugleich in Ein-

klang zu bringen. Geht man, me das in den oben beigeffifr-

teu Zahlen geschehen ist, dem Mafs des römischen Ju-

gerum aus, so gelangt man zu einer römischen Meile von

6000 Schritten statt der gcmeiueu von ÔOOO
\
geht man umgekehrt

^) Natürlich ist 4«r Golddcnar, der Solidas geateiot. \$h meia rSm. MSoS'

weseo S. 750 A. 35.

') MuiMjuanlt Hamlh. 3,2, ITGfg. So anschaulich übripens wie hier tritt

uns dies Verfahren nirgends suast eotge^fii : uud für dit' U<>luii> /.ahlrn drr Steuer-

klassen ist dips Wohl dad erste Zeugui^s, desseu .yi^eiiieiiigüUigkeit aller-

di«^ nicht vhue weiteres pv^itulirt werden kann.
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on dieser letzteren aus, so gelangt man m einem Jugerom Ton

20000 DFuIs sl;Ut desjenigon von 28S00. Auf jeden l'all also sind

hier nicht « infaclie nuiiische U»'ir!i<iii;ir>L' vorgelra^on, sondern die-

selben (;i'scheiueii in provinziaier und iocalen VerhâltDiâsen accom-

modirter Gestalt. Eine solche Äuffassnng ist aber aach nicht bio&

vereinbar mit der Beschaffenheit und dem Wortlaut der Quelle, son-

dern schon die Verhältnisse der Hafse zu mnander, die klar vorlie-

gen, fordern sie mit Nothwendigkeit. Es giebt keine römischen

Reichslängenniafse , die diesem Passus und diesem (àibitus zii^leieh

.entsprechen; ist dieser Passus der ^ewöhnlicbc, so isl der Cubitus

1)4 Fufs, aisQ keine römische Mafseinheit : ist der Cubitus das, was

die Römer also nennen, so ist der Passus 6 Fufs, also ebenso wen^
eine römische Maßeinheit In gleicher Weise ist, wenn man das

Plethron als Actus betrachtet, die Pertica von 144 DFufe keine rö-

mische Fläehenniafseinheit; und nimmt man umgekehrt die Pertica

als decempeda qKudrata oder Scripulum von 100 Fufs, so ist das

Plethron von lÜOOOGFufs als römisches Flächenmafs ebenso un-

bekannt. — Sehen wir nun ZU, was in dieser Art für die griechische

Reichshälfte überliefert ist — denn nur an diese gestattet die

schaffenheit der Quelle zu denken— so finden whr hier ein in den

meisten Stücken dem von dem Syrer vorausgesetzten enisprechen-

des System iu dem jjinlelärischen oiier ptolemaischen gewiss in Ae-

gypten, viellciclit auch iu Kleiuasieu iü römischer Zeit recipu teu, wie

Didymoâ und besouderfi lierou dasselbe eutwickelu ') :

Längenmafse:
1 fäkiw Stadien s= 4&00 phileL Fulii« 5400 röUL Fuû.

F 1 ä c il e n m a fs e :

1 iugerum= 2 piethra = 20000 philet. Fufs= 28800 röm. Fufs.

1 plethron= 1 0000 philet. Fuis 14400 röm. Fufs.

Damit ist die Frage, oh bei dem Syrer von dem römischen Alihartiun

oder von dem römischen Jugenun auszugehen ist, entschieden und

Die Aofiben darnbtf Anden sieh lumytiücklich bei Henm ia der Geoae-

trie €. 109 (p. 140 Boltsch): th nUQ^^^ov t/u . . • • noêttç Mi£rmçtio»ç fiiw Çf

uoç fih nlàtoç âk q, *£ntlatoifç âi to f*ày /â^xoç noâaç a/i, rè âi nléroç

çx'. Ebenso wird das Stadion berechnet auf 6 Plèllira, 600 pÛlet., 720 t9mu

Pof», das MUion anf1% Stadien^ 45 Piethra, 4500 pbUet, 5400 rSs. Fa& M-
dymos (c. 12 fig.) verglelclit auf iibnliehe Weise den ptolemüsdien Fbfs ailt

dem rSmisdieD, so dnss 2% ptoloaiisckeb t*^ Wiiaifehe sind.
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zwar zu Gunsten des letzteren. Denn hier zeigt es sich, Uals im

griedÜMben Reichsgebiet das Jugemm Ton dem römischen nicht

abwicii, wohl aber dan Müion van seinem römischen Vorhüd abwei-

dien konnte; wie denn ancb die Ungleichheit der Jugera in das rö-

mische Steu( rwesen die grofstc Ver>>irrung gebracht haben würde,

während eine Ungleichheit des Strafsenmafses sich allenfalls orlra-

geu liess — man erinnere sich des severischcn Leugensystetns in

den gallischen Provinzen. — Was nun die Behandlung des Jugemm

betrifltt ao ist dieselbe gemischt: dieTbeilung desselben in zwei

Hälften oder Plethra Ist der Halbirung des Jugerum In Actus nach-

gebildet ; dagegen wird der Actus nicht , wie bei den Römern, nach

eincrMisi Im n ^ v onDecinial- und Duodecin)alsysten)( 1 0> , 1 0>' 12X 1 2),

sondern hei den Griechen rein decimal (10? ' 10 X 10 X 10) ent-

wickeil. Demnach ist die quadratisch«' 1^ rtica von 100 philetâri-

achen DFoilB ein diesem System eigenthümUchcs FlächenmaDB, der

rMlschen âêeêmfeâa fuaêrata oder dem Scripulum von 100 rOm.

Fnlh wohl analog, aber keineswegs gleich. — Grftfsere Schwierig-

keit machen die Längenroarse. Die kleinste Einheit, die bei dem

S\Ter begegnet, ist diesem provinzialen und (h»m Reichssystem ge-

mein: es ist die rùmische Elle von IJ^philetär. oder IJ^'rûm. Fufs,

die ttbngens bei den Römern' in offlciellen Angaben nicht getiraucht

za werden pflegt £s folgen der Passus Ton 5 philetär. oder 6 römi-

schen Fob; die Pertica von 10 philetär. oder 12'rôm. Fnfs; endlich

das Bilfiarinm von 5000 philetär. oder 6600 r6m. Fufe — lanter

Mafse, die in dieser Grstall zum ersten Mal begegnen -}. aber doch nicht

ganz neu sind. Es said durchaus die römisrhen Mafse «Ii s Passus, der

Decempeda, des Miiiarium, nur dadurch modificirt, dass an die Stelle

des römischen Fufscs der philetärische gesetzt und also die Mafse

vni % eriiöht sind. Welche Rücksichten dazu gefuhrt haben die-

*) In einer Aegypten und die Nilschwelle beCreffeiéeD Verordaoag tob

J. 409 wird nach Ellen gerechnet (G. Th. 9, 32, 1).

') Man wird dazu noch dus bei dem Svrer freilich nicht rrwHhtitc Stadium

fügen dtirfrn. (^onstruirt man dies n^fh dem pef^ebencn Schemn ihii'ch licber-

tragung der rümischen Pufsziihl auf
[
In ictiirisches Mals, so ethiiit inaii , da das

römisehe Stadium G2.) riim. Fuis nüsst (Hultsch S. ü7), llir das kh'innsiatische

System piuSUdiiun von H2ô phiiet. oder i^DO röra. Fufs, wovou demuach auf das

Miinin gehen. IXanaeli \\üi^e, obwubi dus ägyptische Milion dem syrischen

nit lit gleich ui, doch dieses wie jenes in eine gleiche Zahl von Stadien sich

theilen.



434 MOMMSEN

ses hybride System aufzustellen und dasselbe sogarin Syrien an-

ders als in Aegypten zu ordnen, lässt sich auch vielleicht noch fin-

den. In Aegypten wolHe mim das alliiergebrachtc Wejicmaf«; , den

SchOnos von 30 Stadien zu Guo i>liilet. Fufs nicht aufgellen und

setzte (l( iiselbrn also = 1 rön). Meilen, ohwohl er genau 4. 26 be-

trug ; auf diesem Wege kam man zu einer vergröfserten römischen

Meile von 7', St ulien zu 600 philet. Fufs = 4500 philet Fufs =
5400 r6m. Fufs In Syrien scheint ein solches Wegemab nicht in

gleicher Allgemeinheit und Festigkeit bestanden zu haben; man
lOhrte dort (und Tielleicht in ganz Kleinasien) einfhch das römisdie

System ffOr den Wegebau ein mît seinen Miliarien von 1000 Schritt

und 5000 Fufs. Aber da 5000 rdm. Fufs gleich 4166^^ philetiTisciie

sind, war das Miarium selbst als Wegmeile der dort gangbaren

kleinen Mafseinheit des pbiletârischeu Fufses von 1 des römischen

nicbt congruent. So gelangte man, vom
i

lnlt l ii ischeii Fufs aus-

gehend und im Uebrigen der römischen Weiï^o folgend, zu einem

noch grö£seren MiUarium als das ägyptische war von 6000 römtschen

Schritten.

Es ist die Absicht dieser ?iotis auf das Dasein dieser orieati-

liflch-römischen Mafesysteme hinzuweisen» nicht aber die iMiiterai

Ergebnisse, die etwa aus diesen Nachrichten gezogen werden kdnncB,

zu verfolgen, weder die metrologische Controverse wieder lufini-

nehmen, ob der philetSrische Fu& ägyptisch ist oder ursprttnglidi

kleinasiatisch, wie Böckh behauptet hat, noch auch die Fra^e aufzu-

*) Nteh Hnltoehs richtiger Aiudnandenetsong Metrol. S. 282. Ei ist alt« ia

à» Ordniuiff, dass vim diesen igyptischeo SUflieo nur 7y,, vidkt 8 auf die rwai>

sehe Mefle gefeehnct \^ ordon. Aber damit ist nicht erklart, weshalb die ttpatem

Grieche«, xnent nit Betiimintheit Cassius Dio, «nf dierfiadsche Mede über-

haupt 7'/, Stadien rcrhnen, und zwar iu Verbindungen, wo nnxweifclhafl nicht

das ägyptische Miliuu, sondern die gewöhnliche römische Meile ;rrrn< int ist

(Hultsch S. 56fp.) Dies ist um so seltsaiiier. weil bei dieser Rechnung t-m '^u-

diiim von 666Va rüm.Fufs berauskomnil, v^tiiirend das rimiisr lieStjiditnii hrk-üint-

lich m Ü20 Fuis angesetzt wird (Uultücb 8. G7fg.) und jene Ziiier lüierbaupl

Riebt woU denkbar ist. Wees siiii erwägt einenciu, daes die Hwlhnig dee

ägyptischen Millen von HOO rSm. Mê in T'/j Stsdten festateht maà diejenige

dee eyriMlMi von 6000 rSuL Fnfii in die gleicie Zibl von SCadiea wnhrMhen-

lich iet (S. 433 A. 2)» andreneits, daae aar i^re Gnaebea das rSaieeka Mi-

Uarittin von 5000 Fors anf 7*/, Stadien ansetzen, so kann man wohl hierin

alcbtf finden als eine falsche L'ebertragaag dfr iai grieAieehen Ortwi fiagbarea

Provinaielmalae aaf das BeiehsmTs.
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werfen, in wie weit bei den Meilonangaben aus dem Alteriham auf

diese sehr ffthflmn DiffiBrenzen Rûcksidit lu nelunen sei. Nur um
fibertriebene Erwartungen und verfeUte Hypothesen von rm her-

ein so weit mOgtich absuschneiden, soil darauf hingewiesen werden,

daüi es schlechthin unmöglich ist die in den ofGciellen r5misdien

Itinerarien für Syrien und Aegypten angegebenen Hflienzafalen auf

ein anderes Miiiarium zu beziehen als auf das gewöhnliche von

5000 Schritten. Herr Kiepert, dem icli ilicse Frage vorgelegt, beant-

wortet sie folgeiitiei mafsen: *Auf tier syrischen Küsteristrafse von

'Laodikeia bis Gaza, welche ganz duicb rbei)«s Land fühlt imd auf

'der die wirklichen Ortslänu^ n durch die genaue englische Küsten-

^aufnähme gesichert sind, zeigen sich etwas erheblichere Differenzen

*swiscben den wirklichen Entfernungen und den in den Itinerarien

Angegebenen und nach gewöhnlichem Millienmafs iierechneten nur

'bei vier unter den neunzehn Distanzen, welcite gegentlberderTÖUigen

'Identität der Hafse bei den übrigen ftm&ehn nur auf Abschreiber-

'fehkr xurûcicgefittirt werden können.— Ebenso verhält es sich in

'Aegypten. Auf den beiden grofsen Strafsen an der West- und Ost-

'sflite des Nils betragen die Wegestrecken, bei welchen die Marse

'des antonintsdien Itinerars — mit der hier ganz verdorbenen Peu-

'tingerscheu Tafel ist ffu Aegypten überhaupt nichts anzufangen —
'nach dem gewöhniichen Milni miii berechnet mit den wirMiehen

'Entferaungen genau fibereinsiiinn en , etwa das itojipelte deijcui-

'gen, bei welchen Abweichungen vorkommen. Nur die Wfisten-

'strafse Koptos Berenike scheint eine Ausnahme zu machen, falls

*sie, wie es den Anschein hat, in grofsen Strecken durch enge Ge-

*birgsthâler und nicht überwiegend durch flache Gegenden fuhrt;

Menn die geradlinige Distanz beträgt 240 Millien bei 258 Million des

^Itinerars, wobei zu wenig auf die Krümmungen des Weges zu kom-

'men acbeint Indess ist es einleuchtend unmAglich darauf allein hin

*ein gröfiieres MtHaiium hier sn Grunde zu legen und bleibt hier eben

'aUes unsidier, bis die Strain thatsSchUch bereist und die einzelnen

'Stationen wieder aufgefhnden sein werden, was bisher nur für eine

'kleine Strecke zunächst an Berenike durch Barth geschehen ist\ —
Allerdnigi» ist uirhl zu leugnen, dass hienach jene abweichenden

|ir()\ inzialen Miliarien ziemlich m der Luft stehen und ihre eigent-

li( lie Beî^tioirniiiii,' räthselhatt erscheint; denn wenn die Heichs-

slrafsen in Aegy[»ten und Syrien nach dem gewöhnlichen Miiiarium

vermessen waren, so ist schwer abzusehen, welchem Zweck jene
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provinzialen überhaupt dienten. Indess ihre Existenz zu bezweifeln

ist nicht möghch ; es wird also wohl für die Wege in diesen ProvinEen

ein doppeltes Mafi» bestanden haben, vielleicht das eine mnächsl üär

den aUgemeinen Postverketir bestimmt, das andere zu Gronde gdagl

bei der Wegeordnung und den für die Instandhaltung derChausacen

bestehenden Festsetzungen 'und Confraeten. Die weitere Forschung

wird nicht yersäumen auf diese Verhältnisse Rücksicht su nehmen

und vielleicht bringt mit der Zeit eine glückliche Combination dîo

Lösung der hier noch für uns obwaltenden liäthsel.

Im Allp;pnipiiicn ist e? hraclitenswerth, dass im Lfintitm- und

Flärliennials iiiinierhemscliall im Osten die Auëglricliuii^ \u'>eut-

lich anders dure hgeführt hat als im Geld- und Münzwesen. Hier glich

man vor allen Dini^cn rlicCourantmünze, indem man das am weitesten

verbreitete und der PrägungAlexanders zu Grunde geiegteMünaslück,

die attische Drachme dem römischen Denar gleichsetzte oder ¥ic^

mehr j^er gesetzlich diesen substituirte. Die Rechnungseinheiton

dagegen wurden keineswegs uniformirt und das System der Bünea

und Talente nur dem römischen verknüpft, nicht beseitet Dort

setzte man in erster Reihe die der Bodenme^snng und somit der

Cruudslt'ucr zu Grunde liegenilt Linhcit, den Morgen sich gli-ich;

im übrigen blirl» audi hier dus alto System bestehen und wurde nur

dem rnmischeu duixh festi und bequeme Gleirlumg genähert. Knt-

sprechend verfuhr man mit den Namen ; nur die beiden Ausdrücke

denarius und iugerum sind aus dem Lat<Mnischen in das Griechische

übertragen, vermuthlich oHiciell eingeführt worden; weiter enÜüeU

man sich das Herkömmliche anzulasten. Die Reichseinheit wurde
' durchgeführt mit Schonung der berechtigten EigenthûmlichkeHon.

Bei dieser Gelegenheit mag schliesslich darauf liingewii^sen wer-

den, dass wir in griechischen Insclmtien von den Inseln Tln-ra und

Astypalaea ') lU'herresle eines Katasters aus später kaisrr/eit Ite-

sitzen, deren Bedeutung Koss und KirchhoÜ richtig erkannt haben,

die aber von den Juristen , die sich sonst mit diesem Katasterwesen

seit Savigny vielfach beschäftigt haben, bisher unbeachtet gehlieben

za sein scheinen. Sie verzeichnen folgendes:

1) den pomttor des Gutes» zum Beispiei: âeafmlaç Bèip^

•) C. f. 6r. 86(6* 866T.
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ofhr^ç &vyaïï^ Ha^tjiov= pomaiMitt AiplkrMyiMie Pureü flinê;

êmrawlaç üa^yogiov Y€v{ofiiifi^) nkj^airéfitav ') = poamkmb
Biregorü, quae fatiam heredum. Wovon der GenetÎT regiert wird,

erhallt aus den Listen seihst nicht. Oft wird noch der Name de^

s«'lial/i*uden Beantim ziigi liiiit; s(» wad die letztiorenannte pomxm
zweimal nach ciiiamler aurg<'lülirt, einm;il àîioyçaq>ijç ytnv-

Ttictvüv, uornul eiu (înindstrick lolgt, sodann è§ oatoyçt^p^g SuiTTri^

WÊVf woraul die ilbrißen verzeichnet werden.

2) Die Namen der emzrlnen Grundstücke fundi}, die

durchaus, wie es scheint, im Nominativ stehen, z.B. x^^qIw)

Btm^mtf auch xv^C^/or) Oixair /êS^oç, iMiflow) huMièou fté^
8) Für jedes dniehie Gnmdstltck (/Mua) werden namhaft

gamacht:

a) das Mafs des Ackerlandes {yijç Ofioglifiov] oder blofs yijg),

welches in d» n tlu'riij><( lu ii Ivatastern nach Jugera (mit i oder 18

bezeichnet), in den asty^talaeischen, wie es scheint nach //^[df/uyoi]

und ^v[ydl oder auch blofs nach Cvyd angegeben wird; mit jenen

ward der römische Modius, mit diesen das Jugermn gemeint sein^.

b) das Ifalli dea Rebenlaildes (dfinéikov]), anf der Liate von

Then ebeiifoUs nach Jugera gemessen; auf dem kleinen Fragment

von Astypalaea kommen'Weinberge nidit vor.

c) die Oeibinme, welche bexeiehnet werden mit dem der Ziffer

vorgesetzten Wort ytç., worin Ross yvçév oder yvQio^a erkennen

wollte, (iewiss ist yiçog gemeint, das heisst, wie die Wörterbücher

îi;h liut'i.^»'n, die für eine einzeln stehende Pflniize bestimnid' i.itibe,

die scro6s der Körner^). Uier^wurde also nicht gemessen, sondern
_ .... .

,
*

>) Denn so ist woM tn erfanren; KirchhofTs Vorsrhln^r yfvovç ist mir

nicht klar. Die nach àno^ on(frjç^f7ir{xov ioljrcudt'n drei iSanirn im Nomi-

ojti\ Eimonin Il(:çi]y6(ttoç J^oH^içôvioç uufuoxi derscibCf gewiss mit Kccbt, «Is

die iNaoien iliesier Erben.

Kircbliofl' lä^st fit . uaerklärt nod crkcnot ia den ^lyit die iu^a pecorum^

srbwerliek mit Rtdit, 4i der Viehbestand doch niekt loglieb vor dem Seltven-

bwitad uf^ebee werden kau, aaeh niekt wohl siiA anders veraeicftaei ISstt

ala nneh der Stüekznbl. Die ZiFern «ind nicht in der Weise öberUefert, da«»

damit viel anxnfangen wire; wenigstens würde es hier n weit führen darnnf

eiozu^cheo.

*) Eastathios: ol Sk rrttXttioi ^fttunv^ 8r« yvçoi Xfyovrni ictà ov rà
(f
vta

ifißälXovui. Philoxeoisches filsasnr: èfinélov strobOf wofür ISngst

riehlif strdu herffc^teUt ist.
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(Vir Zahl (l<r Stämme gezählt oder vielmehr der Gruben, weil der

Oelbaum sehr oft gleich von der Wurzel aus sich Terâstet.

4) Fût die ganze von dem Schätzer aufgezeichnete possesriß

werden aafgeführt die darauf befindlichen {hti Xii^W) Sdaven,

welche in der Liste Ton Tbem mit Namen und AltenangalM cffBchei«-

nen Femer die Rinder, Esel und Schafe nach der StflckiahL JSo

ist es wenigstens auf der th«riüschen Liste; die von Astypalaea gicbt

nur die Sclaven und auch diese nur nach'der Stflckzafal an und zwar

nicht ffir die fmeuh, sondern für den fimêm.

5) Auch die eolont {nâçomoi) wurden bei der poueui» mit

aufgezeichnet und wie bei den Sclaven ihr Alter angegeben; jedoch

erscheinen sie nicht unter den Sclaven, sondern am Schluss und

mit namentlicher Angabc des lundu.<. den sie bauen, dessen Vieh-

bestand auch besonders verzeichnet wird. Der fundus dagegen wird

vorher als Bestandtheil der possessio aufgeführt, ist also nicht

Eigenthum des Colonen, sondern des Possessor. Auch hier also tritt

der Unterschied der Sclaven jajid der glebac adscripti deutlich hervor.

6) Am Schluss der Liste, zum Tlieil mit Zusammenfassung

mehrerer firnü, zum Theil fffir einen einzelnen derselben stehen An-

gaben, die aufdem Stein von Thera buten EXOYDN KZV A<rM<

—

EXI K2 60"AT — KZ— HME, auf dem von A«t|paUea ffA —
ll^lOG— 1^ cXoN. Vermuthlich steckt hierin die Zahl der

die auf die posseBsh oder den fundm entfielen; die weitere Lftsung

aber hSngt ab von definitiver Feststellung der Lesung. Die jetzt vor-

liegenden Abs< hritten gestalten eine solche schwerlich, namentlich

nicht für die (dlenbar vorkommenden Bruchzahlen.

Eine verwandte lateinische Urkunde iiat >i( Ii in \ulceii in Lu-

canien gefunden -). Sie ist vom J. 323; die verstiunmelte Inschrift

scheint zu besagen, dass im Auftrag des KaisiTs Konstantin diese

Liste durch Turcius ^) für die civiias Vukeiana aufgestellt wurde;

worauf die Gesammtzahl, wahi-scheinlicb der Scheffel zu folgen

scheint. Die Liste nennt alsdann in jedem pagu» die Gesammtzahl

der m{odü?) und führt sodann die einzehaen steuerpflichtigen fmdi

mit der der aufjeden trelfenden M(odtt?) auf.

DÎP Sclavfnnamen lodTikiere sfcehea im Accu&ftiiv, ich sdie »iekt wanui.

1. H. IN. n. 216.

') Vielleicht L. Turcius Secandus, Vater des Stadtpräfectcn vom J. 339

L. i urciiu À|iruaiaauâ, oder dieser letztere selimt. Vgl. Borghesi «vpp. 3, 162 fg.

TH. MOMMS£iN.
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GBIBCHISOnE INSCHRIFTEN AUS
SÜDBUSSLAND.

Der iiesondereü GefälligkciL des Herrn l*rofessors Th. Struve

in Odessa verdanke ich die Bekanntschaft luit mehreren neuerdings

im südlichen Rusflland ,
hauptsächli« Ii auf dv.m Rodon von Olhia ge-

ftuidenen griechischen Inschriften. Ich darf annehmen dass diese

anch für andere ein nicht geringeres Interesse haben als lunächst fur

mich wegen der darin Torfcommenden barbarischen Namen, und

glaobe daher meinem verehrten Landsnianne meinen Dank nicht

besser aussprechen zu kOnnen, als indem ich sie hier mittheile.

Die drei ersten Nunimcrn Hegen mir in einer Abschrift des

Hrn. Slruve vor, die übrij^en in cinfr dem sechsten, 1866 erschie-

nenen Rande der Meniuiren der Odessaer Gesellschaft für r.e-

schicbte und Âlterthûmer nngehôrigen, russischen Abhandlung,

der eine Tafel mit einer lithographischen Abbildung der Inschriften

Nr. fV und V beigegegeben ist. Der Abhandlang, in der Hr. Struve

den Inhalt nnd Werth der Inschriften eiOrtert, sind mit Hilfe der

Rm. stnd. phiL Arttiiir Âniehing nnd Pirogow ans Rossland die

onlMi folgenden Notizen entnommen.

I.

Gefunden inTroizkoe, vielleicht dem alten Udessos, an der

Mündung des Tiligul-Iiman 45 Werst östlich von Odessa und be-

kannt gemacht von J. Murzakewitsch in den Memoiren der Odessaer

Gesellschaft fid. I, & 278fg.
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AfAOHTYXHI
AXIAAEinONTAPXH
OinEPIAEÎ2NIAHNAXIA
AEO^TPATHTOIHABA ;

5 ZO^AfiTOYEPfi^EYPH^I
8IOYKAPA<<TO<APrOYA
NArOYnOHAlO^AIAlO^
AXIAAEY^MOYPAAro^
KA4>ANArOYYnEPEY

10 ^TAOlA^TH^ÜOAEß^KAI
TH^EAYTßNYfEIA^

XAPKTHPION
AEfiNli^t<AXIAAEI2<

ENEIKAAONXH

HABAZO^ Z. 4. 5 scheint fast derselbe Name mit Naßa^ßg

C. I. Gr. 2 nr. 2077^ zu sein, s. Monateberiehte der Berliner Acadé-

mie 1866 S. 568. Über ^dgyovävayo^ üas. S. 558 Anm. und

uulfii Nr. VI und zu Vlll.

II.

Gleichfalls gefundeo in Troizkoe und mit der Torigen ron Mor-

zakewilsch a* a. 0. pobliciert.

ATAOHTYXH
AXIAAEinONTAPXH
KAIOETIAI^KAPTA
NOCAZIAIOYIEPA

5 TEY^A^YnEPTH^
nOAEO^EYno^IA
KAIEIPHNH^KAITH.
EAYTOYYFEIA^
XAPI^THPIONEniAP

to XONTO«ATYPOYAPT.
MIAAPOY
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111.

Eine losclirift aus Oibia, bekannt gemacht vun Prof. Jurgie«ic2

ia den Meraoiren der Odessaer tie»eU»cbaft Baod V, S. 589.

9 • • • •

10

inEPI0APNArON
PH^niNAIAAO^
O^IANTEAGY
^ßMAXO^ATTA

OYANE()HKAN^TEa)ANÜN
^EANENtH4>0NYnEP
^WTHPIA^KAIAN
ETHCENEYAPI^TW^
TPATHrH^ANTA^
E^ANW . . .

iiespendial hiess nach Renatas Prut'uturus Frigeniiiis bei Gre-

gor von Tours 2, 9 der Anführer der Alanen, der sich 409 den Van-

daien in Gallien mit den ^einigen anschloes. Die Torstehende In-

sdiiift gibt also einen gewichtigen Beleg für die in den Monats-

berichten 1866 S. 552 behauptete und nachgewiesene Identität der

Alanen und Sarmatcn oder Sauromaten. Denn dass die Inschrift der

Zeit angehört. \ui du: jazygibcheu und ihoxolanischen Sarnialen die

südrui»äische Steppe heh4'rs( hten, kann nicht zweifelhaft sein.. S.

unten zu Nr. Vlll und Mouatsberichte S. ö56f.; über den Dianen

das. S. 563.

IV.

£uie Maiinurtafel, gefunden an der Mündung des Bug auf dem

Boden des allen Olbia, im Besitz des Herrn liuralsciikow in Cherson.

Sie wurde nach Odessa geschickt nrtd ist dort von lim. Strove in

Gemeinschaft mit den Herren Prof. Bnm und Prof. Juigiewics co-

piert, photognphiert und a. a. 0. bekannt gemacht worden. Nach

der Remheit des Stils, dem Ghaiacter der Buchstaben u. s. w. setzte

Ur. Struve die Inschrift -«auss mit Recht in die letzten Jahrhun-

derte vor Chr. und liait i^ie selbst für idtcr als das i'sephisma des

Protogenes. Sie enthält einen Erlass der Siebeumânner, die, \N as man

bisher nicht wusle » die Âu&icht über den Schatz führten. Da die
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Tafei mit einem Zeoskopfzusammei^fandeii wurde, so schiimt der

Herausgeber dass der SchaU im Zeustémpel zu Olbia aalbewahrt

wurde, den DIo Chrysostomus erwähnt. — Am meistea geUtten hat

die 8. Zeile. Vor MHTPOAflPOY, das aicht zweifelhaft scheinl,

lasen Hr. Struve und Jurgiewicz I^TIK . N; Hr. Brun meint dass

hier eiue Versiumiiieiuiig vuii I^TPßN vurliege, welcher Name auf

olbisehen GefaMeukelu vorkommt.

EnTAAEYCANTEC
enEMEAHOHCANTOY

GHCAYPOY
«POAOTOCnANTAKAEOYC

5 EniXAPHCAlONYCO^ANOYG
nOCElAWNIOCEYKPÄTOYC
AAEIMANTOCAnAOYPIOY
ICTIK.NMHTPOCGJPOY
AEONTOM.NHCHPOCCJNTOC

10 HPAKAEIAHCEYBIOY
TOYCOYONTACAnAPXECOAl
EICTON0HCAYPON
BOOCMENXNAlOYCAfAKOCIOYC
lEPEiOYAEKAIAiroC TPI AKUCiOYC

tö OYCAEEEHKONTA

Hqoôojoç Ilooftaidéovs

5 ^EjitxaQrjç Jioyvaoqxhùvç

. . . Mf}%çoêtS^

10 ^Hçaxleîôr^ç Evßiov

ils tôv ^aav^op

fiaàç f*èr pUmt^ êtoauHtiovç

15 v{6iû(i)ovç âi i^^'xorra
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V.

Fraient einer MainioriaiVJ, wie die vorige in üll»ia gefunden

und im Besitz des Hrn. Buratschkow in Ctiersaii. Auch sie ist nach

eiuer Photographie a. a. 0. lithographiert und auf der Tafel unter

Nr. U ibgebüdet Die Buchstaben siod sehr schön und scharf^ ahn*

lieh wie anf der olbischen Inschrift Nr. 2062 im C. 1. ; die Äbnlichkeit

tritt besonders in den Zeichen O ^ W und in den Ligaturen hervor,

doch ist ^ der Nr. 2062 auf uiisrer Inschrift £. Hr. Struve setzt sie

frühestens ins erste Jahrhundert nai h Chr. Sie enthält ein Pse-

phiäma zu threu eiues ge^M^^t*n l'oscidcs. des Sohnes des Satyros,

Diese und eine andere olhlsche Inschrift AITiO^ nOAAOI^ (C. 1. Gr.

1, 2065) sind vmrandtes Inhalts und eriäutem sich gegenseitig.

Daraus und mit Hilfe des grofsen Psephismas zu Ehren des Theocles

hat der Herausgeber beide er^st, in der augetûhrten Abhandlung

S. 17 und 19.

^YHAlf
NBA^IAEI ^ AOKNW^KA
M4»EPONTATHnATPIAI
rPATHrH<A<TEKAIAP2A<

5 TATA^APXA^KAITA^AAA^^
A^A^EÜKt) AN W^KAI AIKAI
^W^EniTOYTOl5:AnA^IN

AlKAlOAYMAZE^oAfAYTON
nAEiONA^YHEXOMENO^

10 nOTOYAOAP AITHTOYAAINO
HAiAEAOiETHBOYAHKAI
HNH^OAIMENAYTONE
TWEUTH NHATPIAAKAAO
XHPYKAEniTH^EKKOMI

15 ' EY^AIOTIO AHMO^^TE
4^ANWnO^EIAHN^ATY
KAIATA^ONTHnATPI
NONAPETH^ENEK
T E H N A I T E T O Y H

20 ITEAAMWNIEN
'ÎOAEW^TOnW

NAPWNAPE
I n A N T O ^

H0ME
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.... 7roÀÀdx<]ç vnay{tt<xaaç

%ovç %wv Sxvd^iâv] ßaaiXüg dâitmg xa(i)

nana tà ov]fig}éQovta %^ natqiôi

âictteXéffaç à\r(^î]yijaaç %9 xat aç^aç

%tfiàg àff]tMûaç hiifamç xat èutitJr

(ûç Kai SffWlSt tjç iiti %avtotç atsatunf

xct ««/] nXEiovaç vn6xôf.i^yoi

10 èhi iùai^, i ii \o loî; ({ t cn)ai%)jiOi ôaL^fi)0'

voç dg)rjÇ7tây]i^ ' St' a tào^s rfj ßov?Sj /.ai

tÇ ^fjf'i' ÈjL]i^yî^oi}aL /.liv ariov è-

ni zoviu}\ elç tr^v natQiöa xaÀo-

xdyâ^qt, rôv âè y.]rjQvxa knl tijç hatofti^

15 ô^ç avtov dvayoç]€vaaij on ô drjf.wç avê-

ipmtoï XilvoÇ Offij^oy^ ffoaeiâijv 2tnv-

20 (piofia xovtù hc\l tekofutäpi h

navrog

VI.

Die Inschrift hi mit den beiden folgenden 1864 von Hrn. Prof.

Jurgiewicz an ihrem Fundort in OJhia oopiert. fiber derselben ist

ein groîser Adler abgebildet; unter ihr steht eine ziemlich rohe and

wohl jüngere Abbildung eines in die Stadt zurückkehrenden Mannes

mit einem Palmenzweige, wie es scheint Die Buchstaben sind sehr

scliôu. lu vit! erwaLiulüU Aühaudiuug S. 24 :

I
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ATAOHTYXHI
AnOAAHNmPO^TA
THOinEPIAProYANA
rONKAPA^TOY^TPATH

5 rornONTIKO^NEIKlOY
ABPATO^XOYAP^AZOY
APOAMMÜNO^niNMA
ZOYAAOH^NAOANOY
AP<HOYAXO<KACArOY

10 ANEOHKAN0IEAHN
APrYPANAnEPTH*
nOAEn^EY^TAOlA^
KAITH^EAYTÄNYTEI
A^

yov . KaQOLOzov aTQCcrrj-

yoi' novtixoç NeiTiiov,

*^Q^afiii(üvog Tltvfia-

£ov, !d[é\ôtiç Ma&évov,

ii^aéaxoç Kaaayav,

àqyvqS» vnèq tijç

ftéXswç evata&laç

xai fijg taut aiIf vyâl"

Ein Fragment, das la deiselben Inscbriflengattung «ie VI ge-

bfirt Unter einem Fronton liest man (Abhandlung S. 24):

OinEPIMAIOAP
NONOEOTEI
MOY^TPATHrOl
KOYNAl^AP^A
AifiNO^^ATY
PO^KC

Ol neqi Matifaq"

vo¥ ^sortir'

fujv atçatrjyol*

^ Kù

vni.

Drei Fngmr ntR, die zusammengefundpn und nach der Farbe

des Steins und der Gestalt der Buchstaben zu urtheilen derselben la-

Schrift angehören. Ilr. Struve schlügt for sie auf folgende Art ta

ferbinden, Abhandlung S. 25 :

fimuM Iii.
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1

Ol

AEI
npAzi
EXAN

BO^AA
nO^lAHOY

AIONY^IOY
EBENOY

dçoç] IloaiÔijmft

6 ôth'ct] JioviaioVf

ô àûvccl 'Eßevov,

oIIEZAAF . . .]oç *IeÇôây[ov

3

H^nOAE
..H^EAYTÛNYH
..AT

APNA

UBùv vnèq %\î}Ç nàie-

tlaç]

AUe drei Inschriften gehören schon iu die Zeit wo die meisten

voniehmen Familien von Olhiji mit Barbaren geniiiicht waren (s. Mu-

nalsber. S. 556 f.). Die Namen kommen zum Theii auch sonst tot,

jiqyùvé¥Wfoç C. I. Gr. Nr. 2070. 2071, oben Nr. 1, Ndxiag Ho»-

Nr. 2067^ Mi^éôiof^ Üovviwv Nr. 2077b, Ztäß^a/96

Nr. 2067. 2070 (bis). 2072, Hâmjç Nr. 2076 (bis), U^tf^oi?»

axoç Nr. 2074. 2078. 2089 (Honatsber. S. 564). Bei der leUtea

Inschrifl ist Hr. Struve nicht sicher ob er das ersle und sweite Frag-

ineiil richtig so verbunden hat, \vie er gethan, um die Zahl ron

sechs Strategen nicht zu überschreiten. Zwischen dem zweiten unJ

dritten 1 ragment ist zweifelsohne eine i>ücke von «'innr Zeile. . . .
Ati

ergänzte Jurgiewicz iu TTIAEI, vgl. IS'r. 2072. BemerkeusNNerüi ist

hier auch nocl^ v^teiag statt vyeiag, wie sonst auf allen oibischea

Insclu*iften. <Por^tfxt^$ kommt vor in den Antiquités du Bo8|»borB

Cimmerien. Tom. II Nr. 38 und auf Inschriften von PanticapaeaiB

und Chenon, Stepbani Melanges Gréco-»Romaines III pw 205. 234.

Vgl Monateber. 1866 S. 557. 561.

mülu;nhoff.
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ZU PiATONS PAOTAGORAS.

Der Diülug Protagoras ist bisher dem Platon nicht abgesprochen

Worden; selbst C. Scliaarschninli )tat den Platonischen Urspruüg

dieses Werkes nicht iu Zweilel grzo^eii , obgleich doch , wie er sich

schoueüd ausdrückt (S. 95), „seine Bezeugung durch Ansloteles eine

nicht von vornherein klare isV\ Gewiss; die bisher in den Sammlun-

gen der Aristotelischen Venveiäungen auf Platonische Werke ange-

fiUirte Stelle Eth, N. 17 3. 1 145 ^ 23 vgl. Plat. Prot 352 BG giebt keine

Sicherheit darüber, dass sie aof die Aeusserung Platens im Protago-

ns sich bezieht und nicht auf den historischen Sokrates selbst Der

gleiche Zweifel kann bei einer» bisher in den Sammlungen der Aristo-

telischen Citate übergangenen Stelle aus einer der nächsten Zeit

nach Aristoteles angühOrigen Schrift, der EudemibcJien Ethik (Eth.

End. •/ 2. 1229 »15 äa/reQa avÖQsia ij aiQCtTKaTiKij ' avitj ôè

dt tumiQLay y.ai ro ûôévai, ovx, (offneç ^(OY.çatrjç è'çTj,

ta Ô6i>ây dkl' OTt Kiocu/Lty %dç ßoi^^ßlag tûtv deivwv, vgt

Plat. Prot. 360 D 17 aoipia aça %Ô¥ èwmv %ai fiij Ôwmv di^

ô^ia èotiv) durch die vielleicht zu weit getriebene (Ueberweg, Pia-

ton. S. 140 fi.) Berücksichtigung des bnperfectes $8$o begründet wer-

den. Und die Schaarschmidt^sche Umdentang des unzweifelhaft den

Philebos betreffenden Gtates Ëth. N. x 2. 1172 ^28 auf Protagoras

hat fTir aufmerksame Leser des Aristoteles und Pbton schwerlich

erst der gründlichen Widerlegung bedurft, die ihr zu Theil geworden

ist (Georgii in Jahns Jahi'b. lbG8 S. 303). Man muss daher bei die-

ser Lage der Sache unumwunden n klaren: es liegt kein Zeugni.ss

vor, welches bewiese, dass Ari^^loteies den Dialog Protngoras als eiu

Digitized by Google



448 MISCËLLEN

Pbtonlsdies Werk anerkaont, oder dass er ihn nur âberbanpt t3»

eine vorhandene Schrift gekannt habe. „Dieser Umstand**, ntmlich

das Schweigen des Aristoteles, fôhrt Schaarschmidt a. a. 0. fort,

„darf jedoch niemanden veranlassen, die Echtheit des Protagoras an-

zuzweifeln, weil zu bedenken ist. ilass «1er Inhalt des Dialogs als ein

vorherrschend polemischer dem Staj^iiiten wenig Gelegenheit bot,

lim zu IjLTücksichtigen". Man suiltc doch tiKMnen, die Zurücklulii aiig

der Tugend auf das Wissen, um nur diesen einzigen Punkt aus dem

Protagoras zu envähnen, hätte dem Aristoteles Anlass genug zu einer

Bezugnahme auf diesen Dialog geboten. Aber ist denn überhaupt

dw polemische oder der dogmatische Charakter eines Platonischen

Dialogs ein entscheidender Grund für das Fehlen oder das Vorhan-

densein eines Aristotelischen Citâtes ? Wenn wir aus Arist Pol. ß 4.

1226 ^7 sicher wissen, dass Aristoteles das Platonische Symposion

recht gut kannte und nicht einmal erforderlich erachtete, es erst

noch als Platonisch zu bezeichnen, so verdanken vrir diese lkglaubi>

gung nirht dem für die Platonische Philosophie wichtigen Inhalte

des Syni})<>H<*ii, sondern einer drastischen Stelle im Aristophanischen

Mythos des Syni|)osion. Kann das Erwähnen einvs Platom^chea

Dialogs einen so zufälligen, von seiner wesentlichen Bedeutung weit

abliegenden Anlass haben, so müssen wir auch für das Schweigen

die Möglichkeit des gleichen Zufalles anerkennen, und diese Zufällig-

keit verbietet nns, schon das Schweigen des Aristoteles an aidi ah

ein Gewicht hl die.Vfagschale des Zweifels zu legen. Irre ich übri-

gens nicht, so liegt uns in einer Aristotelischen Schrift der Beweb

vor, dass Aristoteles den Dialog Protagoras kannte und so gut kannte,

um denselben aus dem GedSchtnisse fast wörtlich zu citiren. In dem

Werke über die Theile der Thiere â 10. (jS7 "23 lesen ^ii ; a//'

ÏÂyovTEç wç ovviaTrjxev oi y.alwii o ay^^iiûj-Loç ctlXâ XEiQiain

Tùjv Lwcüv [àvvnôânrov t€ yàç aiiov uvclL Çioai xai

xat oix l'xovxct (mXa nçog dXy.r^v) ovk oç^wç Xiyovaiy. Ver-

gleicht man damit die Stolle, in dem Mythos des Protagoras 321

C

crra âij oèv or ttcivv %i ü<Mpog wv o 'Enifirjd^svg IXo^cv cv-

tw natOHtkfûcag tag âwdiaetç [eîç %à ëloya]' Xoinov df

m^afiij^o» m aé%^ to àtfd^qiiinm yi»oç, nui ^no^ Sn

fiS¥og voftijvf nai oçà %à fih iiXXa fijfa ififiûâSç tganm
êxoyra, êi ëvi^Qwrrov p f^ivét t« nuà dnm6ôr)[tw xo»

Sm^tafTOy ymI aonlov^ so ist woUl ohne weiteres Eingelx'U aul die
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sprarhlirlu' Konn augt'iisclieiiilich , düss di»' ZusutiniienstimniUDg in

(iedankeü und VVortrn weder zufällig nuch absichtslos ist, sondern

dass dem Aristoteles die Stelle aus dem Dialoge Protagoras m der

JSriiuieniiig Torschwebte.

In der zu Athen erscheinenden Zeitschrift naJUyywwia vom

5. September d. I. sind Mittheilungen des Hm. Eustratiades Über

einige neuerdings ^^^^^^1^*'»-«^ lakonische Inschriften «'iithylten, welche

nicht ohne Interesse sind und, da die genannte Zt jtuii^ m Deutsch-

land nur wenigen bekannt uder zugänglich «ein dürfte, hier ihrem

we?entUchen Inhalte nach wiederholt zu werden ver(li<'nen. Hie In-

schriften, vier an der Zahl, werden von Hrn. £. auf Grund der ihm

ubersendeten Abschriften in Minuskelumschrift folgendermallsen wie-

dergegeben :

Berlin. n. BONITZ.

LAKONISCHE INSCUKIFTEiN.

1.

hat /u' toieijje na^tr^^ eiaaQl^fioig \
tn&fi, ^B^^

2.

^ihjiroç i 0ili]TM ; £7ri ttotq o vo/hm FogyiTtmo tw {rogylnna)
|

roi JloHotôâii. toi Tlohniôa ~

"E<poçoç

HayilHlmçaroç,

*Eftento' nfgvttîoÇf

aVTOV 'ACd
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N. 1 und 2 Bind auf dem Gute eines gewissen Georgopulos bei

Magula geftmden worden und befinden sieb jetzt in dessen Hause in

Sparta. Der Stein N. 1 ist mit einem Aetom und Akroterion ver-

ziert; unterhall) dos Aetonis ist rechts ein sichelfuruiiges Zeichen ein-

gehauen; weiter uiilm fnlL't die Inschrift in 9 Zeilen, zwischen tl< ren

sechster und siehmb r ein Kaum von ung<'fälir drei Zeilen leer ge-

lassen ist. Der Stein n. 2 ist an den Räudern mit Epheulaub und

drei Schalen oder Rädern verziert; auf der oberen Seite ist ein

Aetom eingehauen, unter weichem durch ein Biattzeichen getrennt

die Worte jifa^ij %^ zu lesen sind. Rechts weiter unten findet

sich die Figur einer Sidiel, Unks folgen die acht kurzen Zeilen der

Inschrift, darunter ein größeres Blatt Gestalt und Terzierung der

Buchstaben deuten auf eine späte (ohne Zweifel nachchristUche) Zeit.

KEAYAN der Z. 6 weiss ich so wenig als der Herausgeber

zu deuten; was Btoçaéa d. h. 'Oç&ia der Z. 8 betrilTt, so verweist

llr. Eustratiades ausser auf llesycliius nuf eine ebenfalls uuedu'te

spartanische Inschrift, aus welcher er die W orte

vunäavtaQ . . • Idf^éfiiéi, ButQ&ia dvi^t^nLO»

mittheilt.

.

M. 3 und 4 sind bei Srif^aig auf Tânaron gefiinden worden,

jetzt in dem Orte Bathia im Hause eines gewissen Sampetakis. Beide

haben .oben Aetome und sind ungefähr 0,40 hoch, 0,22 breit. Beide

InscbrÜten sind in dem alten Alphabete geschrieben, dodi sind die

Züge auf n. 3 alterthClmlicher, als die Ton n. 4. Auf jener bat femer

das î; die Gestalt Q und bezeichnet lediglich den rauhen Hauch, auf

dieser ist es bereits geöllnet (H) und hat ausser dem Werthe als

liaiicli/j ichen zugleich vocalisclie Cfliuug. Das ut von n. 3 Z. 7 und

das Q von n. 4 Z. 2 sind unsicher und schwer zu erkennen. Das

Theta zeigt auf beiden die jüngere Form 0.

Was die Erkhlrung betrifft, so deutet der Herausgeber die

heoMoi richtig als 'Zeugen', mit VerweiBung auf Hesychios: ind-

HOOl ol fié(i>nQêç. mal dl ittioxottovvrtg vàg ôituunatàs

^fovç (Tgl. denselben unter hcijxooi) und G. I. G. 1850 Z. 4; da-

gegen scheint er die è'foçot als ßsßaiünfjQeg fessen zn wollen, eine

Annahme, die ich für sehr zweifelhaft halte. Wegen des ot im Na-

men des INiseidou verweist er auf die tegeaüscbe luschrift bei Ross

Inscr. inedd. \. n. 7: Iloaotôàvoç.

Ich fÜLM' difscn Miltheihin-i'i» noch eine Hemerkung liin/ii. Pie

archaisireude liiächrüt n. 2 giebl eine Probe davon, welche Vorstei-
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hingen man in der Raîserxeit von lakonischer Sprach- nnd Schreib-

weise hegte. Dass dabei die Normen eines sehr späten Entwicke-

lungsstadiiinis des Dialektes mafsgebend waren, beweist die consé-

quente Durchführung des Rhotacismus. Aber auch die pleichfalls

consequent durchgeführte Sclireihuiig des a fnr S", obwohl älter als

der Rhotacismus, gehört doch einer verhäiUlissmäCsig späten Epoche

an. Die älteren Inschriften n. 3 und 4 kennen sie nicht und befinden

sieb in dieser Besiehung in vOUiger Uebereinstimmnng mit alJen sonst

bekannten Inschriften der Siteren Zeit: ihr Consensus stellt ausser

Zweifel,dasswShrendderPeriode derHerrschaft des alten,vorionischen

Alphabetes nie <r für ^ geschrieben worden ist Wenn daher in

den Bruchstâcken des Alkman und den lakonischen Stellen hei Aristo-

phanes die Ueberliefening diese jüngere Schreibung bietet, so

folgt dar aus meines Erachtens nur, dass diese Texte der Bi arheitung

durch die Hand eines Gramiiiatikers unterleg« ii h a hen, u elrher da-

bei die Gesetze der lakonischen Schreibweise seiner, der späteren

Zeit zum Mafsstahe nahm : ihm hierin zu folgen oder gar die etwa

verwischten Spuren seiner Thätigkeit aufzufrischen
, liegt für uns

gar keine Veranlassung vor. AehnUch steht es mit den Fragmenten

der Korinna, von deren Gedichten sich, wenn es ndtbSg'wAre, be-

weisen liesse, dass sie auch erst in späterer Zeit in die neubdotiscfae

Orthographie umgesetzt worden sein kOnnen, in deren Gewände uns

ihre Bruchstücke überliefert sind.

Beriin. A. KIRGHHOFF.

BEMERKUNGEN ZU DEN MÉLANGES DE LiTTlüUlüRE
GRECQUE par M. £. Miller. Paris 1868.

Zum Etymologicum Florentmum p. 19. länolov^aag* '£9-

fit]g ôè ^ifitovàxwoQ êxoXûv&ijaaç* h täaei %àv a. cvt€ûç

*HQ(ûâtap6ç. Ein neues Fragment des Hipponax. Der Genetiv

haugt ab von einem im na« listen Verse folgenden Substantiv, etwa

naiäsüai oder sonst was der Art. Statt àxoXovd'^aaç liegt nahe

axokov-^rjaag zu schreiben, wenn sich lüpponax in dy.oXov^iut

nicht dieselbe Freiheit genommen hat, wie in (paq^a%6g und ande-

ren ä - Silben.
_
Vgl. Choliamb. poes. p. 95, wo den beigebrachten

Beispielen aus Fragm. XUl, 2. uikDan^g hinzuzufügen ist Für

9
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2tftfavcatfgoç ist wabrBcbetDlieh TtfuSpmnoç herzustellen, ein Ntme,

auf den auch bei Atheiiaios XIV, 682 o. in einem Fragment des

Bato die handschriftliche Lesart tig rjiuiwya/.tiâ)jÇ führt, wo l'or&on

S^fÀbtvaKriêijç, irh selbst aber Jrj^tûvaAjiôr q ue-^clineben habe.

ibid. |). 2S. Ir^ut&çrjaat. Si^ioviôrjç top à{)(^iinv aj.ii^çov ti-

Tier, xaà-^ VTtßQßißaoiiiövj olov xvftccr^ aui'^^jov. Miller â/ii^^^cDy.

Ist dies richtig, so könnte man an ILoroibos deiikon. Indess könnte

man auch rennuthen , dass Simonides xi;/iaT* dfn^Qov [ndtf€vf€if\

oder etwas Acbnliches gesagt habe, wie Pindar Ol. n, 97 tfféftiioç

Ibid. p. 46. ^çQtttoç* EitpoQim idvéqoç à^Qatoio ^péw/ê'

àvà Kiqß^w ofcoy. Die Rede ist vom Herakles, der auf Geheiss

des Eurystheus den Kerberos an das Tageslicht brachte. Am Ende

de? vorhergehenden Verses stand wahrscheinlich tivtnii^air, wovon

die Geuetivc abhängen.

Ibid. ji. 49. lAa%Bii(féç. adriftßaxfoVf à'ALvi^cnf Ç ßi-

ßatO¥ il tmfirifiét^ov. Ev<poqLu}v oiov

ovvùtç h vno/uvtjfiotti dpBTtiyçagt^ hç tà¥ Wf^vrrctx Jiôvvcw,

Ein Gedicht des Euphorion Jiàwvcoç nsxfp^ war bisher nicht be-

kannt; es wird noch einmal citirt In dem Florentiner Etymol. p. 260.

^aifirjâày hf Jtonatf» xex^voTi, Bekannt dagegen und öfters ci-

tirt ist der Jiéwûoç des Euphorien, ob von jenem verschieden, wird

sich schwerlich mit Gewissheil ermitteln lassen, ist jedoch nicht un-

Nvahr.«!cheinlich. Aber unzweifelhaft scheint es, dass aus demselben

ciitlehul ist was vom Jiôvvaoç Titxrjyiôç bei Aelian Hist. Anim. VII,

4b. aus Euphorion berichtet wird. S. Anal. Alcvaudr. p. 140.

Ibid. p. 86. ^J/V. — Tcr eig rjv iitiQQtjfictza ôid zoï

yçdq>oiTai oîov xvâipf fpvQÔrjv nhr^v irov n^i» xsA. För xcdçr

iatx'^^'?'' o*lcr avâr^v zu .^rfn riben.

ibid. p. 105. 'BxfKßQämhai* ixn&Q^ioai in %ov né^âfo.

hinif(êi.xUfaif âtaê^Si^t nwn^yto^ Offenbar zwei Glossen:

*B7tffOQd'rjaaif ht %ov fti^m*

Ibid. p. 110. 'EfineQovijaaa^at' i/i7tênoqfuhS«t' Mi^
vavÔQOÇ

énè %r^ç TTeqàvr^g. . Wenn der Vers des Menander nicht verdorben
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ist (tmd das scheint nicht der Fall su sein), so haben wir in ihm ein

beaditenswerthes Beispiel vemacUlssigter Redopiication.

Ibid. p. 123. *Enixalxoif arofta, rd twv (xvXt^ÔPj âid n^v

i^vXsi ê inixaXvtMi rô orôua Xif/.v&ov eyov.

Die HandsrliT ill liât yjoiuoâojv tgaycodà ôurîkei, nun Theil ru h-

tig von Milier etiiendiert Kwiii(fiÔQOTçay^ôi<jt àir^vAei. Aliein âi-

i^lêi iât nichts und widerspricht dem Metrum; âi ist elx^n nichts

anderes als uily weiches zu rçayiaôài gehört und t^yqtdltjc ergiebt.

Für h^[KO^w eiop war lijKv^ép %* herzustelien. iijitv&og aber

steht hier wohl in dem von Klearchos angegebenen Sinne fierait)

tov ImntWflw nal tov vi%i»og iix**^^t Schol, Piatonis ad Hip-

piam min. p. 365 c. Da der ^erzbewehrte Hund* die Mâfsigung im

Vortrage des Pt5tenbl9ser8 andeutet (vgl. Sophokles b. Longinus n,

3). so wird im folgenden Verse ein Beiwort zu Xrjx.iJog gestanden

haben, oder Xr/Aid^wf zu sdu^eiben sein.

Ibifl. ;>. 129. Sappho tpéçeiç otV, g>éçéig alya, (pi^Biç annoiav

{ànv noLayf) ficctéçi ncuôa. So ist vielleicht für UnolOV zu bes-

sern, von dem Felde oder von der Wiese.

Ibid. p. 148. ^HkvyhrjV %f^Xvyttt]V' tovto ndXai «roii^TtxJn

BfAOiop t6 ^ymw itai njjymtw. Für nala$ ist nérv und tijytt-

m» für niqya»w zu schreiben. S. Analects ad Athenaeum p. 99.

Die Form ^Xvféni iemen wir erst aus dieser Glosse kennen.

Ibid. p. 157. Bttiua" n6kt$ fina^v 0açcaXiaç

Vielleicht ein Fragment aus den SetrtraXtxa des Rhianos. S. Ana-

lecta Alexandr. p. 187— 190. Nach Oaijaa?.lag ist etwas ausgefal-

len. Oll ;i!i< r BsTiEia der Name einer Stadt j^ewi'sen sei, lässt sich

l'e/:u«'inen ; aiiiielimbarer dürfte sein, unter QtiUioi d;is (iehiet

in der I nif;egend von dem Heiligthuni der Thetis {QeTideiov) ohn-

weit Pharsalos zu verstehen, eine Vermuthung, weicher das fiel-

wort ojatoxvs, das schwerlich einer Stadt zukommt, nicht un-

gûutig ist

In der folgenden Glosse sind die Worte Bivv ^çiwêfuv oP
Istat^ey, wie wohl alle anonymen pentametrischen Fragmente, wahr-

sdieinlich ein Druchstfick des Kallimachos.

D»id. p. 158. 08WQix6v^ otcbq ^^aav ävo oßoXoi, ^va tovtù

laußäyoyteg oi no'Knai ôiânaai lôiôûiai*!] ftiaO^ov avtjj

noKtL ^iioi^ov %r^g -d^éaç. Das erste ^la^év ist zu streichen.
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Ibid. p. 160. Bçaatai' nvlai ovtta xttXûéfiemi, Es wird

6^iaam zu sehrdben sein; oder Bq^uxi, So hiesB ein Thor von

Ampbipolis Thiikyd. V, 10, 1 und von Âbden Hippokrateg Epid. ID

p. 124 Littré.

Ibid. p. 167. ^JtTita* îeriw Svt ïitttpa aîttari^rj ttço-

TraQû^izôviog wç noQà l^çiaToqxiviL' iTitiva icnrôtp&aX/Âoy

oçi^akfiOiç tivwv. Für Ofj ihû.uolç xiviùv liaL tlas El v mol. Sylb.

açnaya tçéqfWVy CïwQvoïnm UiS uQitayui; jqtipmv. Vielleicîit Uq-

ftay* tyLTQ€(pwv, nämlich o drji^og: denn gewiss ist Ixzivog von

einem hab- und raobsüchtigen Staatsmanne zu verstehen, Leichter

Jedoch wäre a^aya avQiq-rov mil Bergk zu schreiben, atçéqtw»

aber in dem Sinne von at^eßXw¥ zu nehmen.

Ibid. p. 177. KaijMivag ^aXâaaiw xa^voç hS"*^
ßvMi Stdatviov, 6 XeyS^tpog nayovQog, Wahrscheinlich ein

Fragment des Epicbarmos

- « — xaçxiVoç Ô' T'vd^* ix ßv&ov ^aXaaaiov.

Vgl. Epicharmos hvi Athenaiüs III 91. C.

i^aQ/.iyoi ^' i'/.ovv txhoi oi xa^' akfiigav ciXa —
Ibid. p. 180. KXtv&r • aîoliynv ta il tovto, (oç zo ^aâv&i]

to fiiav&ijvat. Es ist zu bchreibeu kUv^v und fiidp^t^v, i{e>

kannt ist das Alcâiscbe vvv xqt] fiEdTJOx^tjv.

Ibid. p. 205. yiq)ç [- //JcJ , avv I âevréiiaç 0v£i;^«af,

aal what^B xä^t Ajfç nolu.

So Dflbner fur xtd TMniitt$^ ex* mwnlJ^ Der Vers Ist vieUeicht

so zu ergänzen:

[rrifirtçtj fis] xal xdraid'ê ^Ss noUi,

nach einem Bruchstück aus dem Syleus fr. öSS, wo lit jükles sagt:

TflfiTtçri xcttttid^s aâQuaÇj è/iTiX^ad'rjzl fiov —
Ibid. p. 234. iv vrtsQiiißaauo). [Hçcr/2elâr^ç] ytîaxfj er.

'i2^o^. So ist zu lesen, lieber die Leschen des lleraklides s. Anal.

Alex. p. 377.

Ibid. p. 247. nXstog xai nkuéfSM^' tp&éyyêo %vâiat^

nlsiari^ çé^vyi* VieUeicht Kvèitcnti^ und ein Vers aus der

Kydippe des Kallimachos.

Ibid. p. 249« iTdxvog* ndv€%g (pavçoxéqoiç jr6x$oi4H tpéçop,

nttQtt rè ftAvtoç nàicroç. Die Erklärung und Berichtigung des

vielleicht kalliiuachischen Fraguients auUeren übeilasseud, verniuthe
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ich dass noxerög das richtige sei: noxetôg aber verhält sich zu

nôxoç, wie rox^rog zu tÔkoç.

Ibid. p. 264. aelfo' eaii yàç [ftaçê] ûêw, wç naç^ l^lxato)

oloy. yàç yÙQ Ttékeiai aé(oç. L. yàç (acc.) yÙQ uiketai aéatv,

Ihid. p. 266. 2$avf.tßQiov' exto nagà to ovç* Vielleicht

otavfißQov
I
l'xtov naq ovç. Oder haben wir hier Ueberreste einer

Stelle des Kratinos bei Athenaios XII 553 Ci àftaXàv ôi aiavftß^tw

^ nqiiKii» ij ^odw ffaç* oêç à^dmei? S. Comic. Fragm. II p. 146.

Ibid. p. 275. S^lhtû^* naf^à yàq yirjrrovQWV lUti fklûfji^

ym^ytS» %i Uiß tiç %ê^é»éu^ nXéov ij a(pcnLélwg %al «iUev-

fi(no\ Herr Miller yermnthet dies sei ein Fragment des Aristai-

netos; eher köuate mau au die éitiatolai ytwqyt^aL des Aelian

denkeu.

Ibid. p. 285. Tqlyiovov örz-aor) olov ovofia ^ativ l'afoç

o%i]fiaxL xqiymm» ovfog, So isi diese Glofise zu lesea £ür j(iiyw>-

ôixaattjç.

Ibid. p. 287. tçvyrj — %à [hugutom^fiéva xai] hawçiftfié'

vu [àaè %ov %qvxfi>i] olov

tnwxàp ô* omt Up ttg luAéoi t^iovta kavwdp*

ànl tav nuattftùinjawta. lies tçvSomé I aùwàifé Ein bekann-

ter homer; Vers. Die eingeklammerten Worte sind aus dem Etym.

Sylburg. hinzugefügt.

Ibid. p. 2SS. Tv^ißaiogj oiaua lOrixnv. Lii.s TvfAg>diog.

Uesjciiiüs Tvfifaiov i^vog. cf. Stephanus byi. p. 041, 13.

Ibid. p. 297. ^YarcsXid^ovg . . . tag ôiayaçâ^eiç y.ai ônkàç

fwv vwv. im ôiaxccQÛ^eig wahrscheiidich àiaxt^Qijoeig,

Ibid. p. 239. Osvivda' naidià âià açaiqag yevofiévtjy oJw

tfê iptvivöa cgMUçtâiv. ^Vahrschctidich ein Fragment des Ântipha-

nés. S. Com. gr. vol. lU p. 137. Zugleich seigt dasselbe, dass qw-

vbfêat nicht aber ^ivlvâo^ die riditige Schreibart ist

Ibid. p. 309. XeiQoviTTTQa' to K<nà X^Ht^ vÔtOQ

xop tig tvxfé ^Q^og noQ&Xaßth^ slXt]q>e ftoâdvifitçcii

Ifcedy d* m xvéq>ovgy to x^^QOvintgov eïXeiô /nov.

Zwei Fragmente, deren erstes von Athenaios IX p. 408 c. dem Eu-

polis beigelegt wird und 50 lautet, y.äv tig Tvyj] nçcùiog à^a^wv

êïktjqie x^iqoiUTnfja, im zweiten, welches so zu ordnen

i^uMf à* eti

itwifopg to x^inéiunt^ êïlsto fiov.
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ist i^tfoy FutuniiD, so dam es der AendeniDg in iaimvkbi bedarf.

hl itvi^pcvç mem vwti^és bet Thukydides.

Ibid. p. 331. ^i&m' %d ÔQfiêf If cv tè ^vrm âiè tfça-

fittxm» Vielmehr ^vve aus Homer 11. X\ 342.

Reenetl de proverbes p. 363. Kûrai Ô* 6 tXrjfiwv, tè

otofia naçeoTçafi/iUvoÇf o tov Ôlfioçg)ov ^(ûxçdrrjv ànwXeoev.

iU rr Miller sucht j». 341 m bcweisrn, dass âv(junp(f- ov geschrieben

werden müsse, was; ich ebenso vseiiig verstehe ;^|^ ôifiOQ(poy, das aber

doch den Vorzug hat. dass es das Metrum mein verletzt. Denn das

leidet do€li keiuen Zweifel, dass hier zwei Trimeter vorliegen:

B %w ôifto^gMi» 2ünt(^ttiv dndiliffs,

lieber den Ictus auf der ultima zweisilbiger Wörter, wie hier cwéfta,

ist zu den Fragmenten der Komiker gehandelt

Ibid. p. 364. HxaçnattQOÇ el iéâthnÔog n^nov, Riehtiger

Zenobios I, 49. ta^ttm* Ein vollständiger Scazon

ênoçTtéteçoç ù [tiov] l^äwviäog xtjfrwv.

Ibid. p. 368. Tov arA/rrv ai).dv. tavtrjç fAéuvrjtai 0i'

Xijuti^i^ 0 -MOfirKÖg. Jiy.aim)Xog ôé cproiv oii avXt]ttjç tiç tyt-

veto nâw toïç avlr^rtnolg ^/nfuyiov lôyotç dlXà nagay^t-

ptav o^sv eis naqot^iav 6 Âo^ oç. I ür kôyoïç ist vofioig zu

schreiben. Nach Xoyog fehlt vielleicht ^k^sv oder Tte^uatrj. lieber

das Sprichwort selbst s. Analecta ad Athenaeum p. 150, Die Citatio-

nen des Philemon und Dikaiai chos sind neu.

Ibid. p. 374. l4itvXiiayos Ktyofiimpf. Herr Miller fi*agt p. 345.

quél ut ee nom propre? Wahrscheinlich ist lAynvXiutvog zu schrei-

ben. Das war der Titel einer Comddie des Eubulos und Alexis.

Ibid. p. 379. lî^jii* enog ixfi içyov hti toxéiog àwwh'

fiévuiv. i^l Tovnüv /.ai ro ucf t'r^ lg jivq^ naq^ ooov to Aix/-

ôinv toLTQ äfia t<p d^l^ai ^vQog Für kvKidiov wird

Ix^idiov zu schreiben sein, hie Worte au' L'tog au' {'çyov sind

wahrscheinlich aus der Andria des Meuanüer entnommen, wie ich

im l*hilol. Gotting, bereits bemerkt habe.

. Ibid. p. 382. ùiÔQamBta' izaLqa tîjç NBfiéasuiÇ» Mivav"

Mtftfxm. Herr Miller vermuthet Nêfiétwç und sagt in der Anmer-

kung: ce fragmtnt qui at dmmé iä parmi eire de proiê. Das ist

nicht glaublich. Es ist zu schreiben:
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^êdémêta mat

Uebrigens vgL Poetae Corn. vol. IV p. 3t6.

Ibid. p. 384. BùVKohjûHÇ* tà ènl tèv ßovv, (oç htt to

nXêtûTO^ oï Sarçanitofievoi (bessf*r f^oaTçaKiÇ6/.uvoi uder è^ia-

oi^a/.idfiévoi) fiéi^toiai 10 üg^lfiQ/ivuv (richtig Hr. Miller -^^lyt-

vav), l'v&ct riv ßovg xaXy.fj nafifuyfrhg. [Vu; Stelle scheint

eiDt iu Diciiter der alten (iuuiötlie zu gehureu und einer SceFie ent-

ichât zu sein , wie die bei Aristophanes Equ. 284—302, wo Âgora-

kritos und Kleon sich in gegenseitigen Ârtigkeitea überbieteo. Die

Worte sind aber verdorben und etwa so herzustellen:

Bûwitohjûeiç %â neqi %ov ßovp

weiden wirst du die Rinderherden in der Nähe des eher*

nen Stiers, d. i. du wirst durch den Ostracismus ausge-

stofsen werden. Ist dies richtig, so ergiebt sich daraus, dass der,

dem mit dem Ostracismus gedroht wird, zahh^eiche, lUnderherdeu

hielt, die ihn zu einem begüterten und einflussreichen Mann ge-

nuicht hatten, und dass da wo auf Aegina di(^ eherne Kuh aufgestellt

war, Weideplätze für Hinderherden beHndlicli waren. Stiere und

üfthe als Weihgeschenkc oder zum S< hnuick der Gegend autgesteUt

wurden an mehreren Orlen in Griechenland gezeigt; so auf der Burg

zu Athen (s. zu Athenaios p. 171) und aufLemnos (Sophokles fr. 703.

^^httg OKid^u nka A^ifivUtç ßo6g). Und wem wSre die oft ge-

nannte Kuh bei der Einfiihrt in den Bosporos unbekannt?

Zu Suetonius nëifl ßXaogmffti^v p. 422. na^à ué^i"

Ctfxpévu ^vglmtnat nçdç evij^eiç ànoçd^tyfietta âiâcpoça,

olov TO av àè livvoy.v^Qokijçeov eî. Uehei- die Stelle des Aristo-

phanes Equ. 89. siehe Vind. Arist. p. 50. Aus Suetonius gewinnen

wir wenigstens die ionische Form ki'^çoç = %i?tçoç, wicx(^wv=
%t,%itiv, deren sich Aristophanes bier mit Absiebt bedient haben mag.

Ibid. p. 426. Ttaq' 'ifefttavtntJt àè ^xai hixdôovloç %ai

emäßovlog'. Möghcherweise kann Hipponax gesagt haben: [ai à*]

hnadovkog %ai hndßovlog [ëp hj^lç], mit derselben Srasis wie

bei Anakreon nimjitand V9 xai htmé». Dass kmdßovlog soviel

sei als htr-'aßcvlog, sah Dûbner.

Appendix Prov. ed. Schneidewin p. 465. tffvXKtav xeytjK

MaiaiiLLs ipukvjv. Das führt auf ipdXkiüV x£vrjv. Die Likiaiung des
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Sprichworts ist ausgefallen und lautete etwa èni tojv fidtr^v

noiovvtw. Vgl. Theophanes Gont. p. 9 B xai^V^ %o ktyôfieva^

Berlin. A. MËINEKE.

ZU DEM DËCRËT DËS L. AEMILIÜS PAULUS.

Die in dem Décret des Paulus vorkommenden Namen Uasta

(Regia) und Tnrris Lascutanat welche in diesem Bande S. 249 IV. und

S. 265 b('s|)rü( lieu worden sind, erinnern mich au die Worte des Sal-

lusl Jug. 103, 1 Marius interea exercitu in hibemactdis conposito cum

9gBjftdiU$ cohortibut et parte eqmtatue froficmitur i» loca soto obtet-

ncm turrm regiam^ guo Ivgurtha perfvgiu omnù fraendmm «iqNWNt-

rat Die Yariante in P itMn (daraus eirrim) ist nur insofern von

Interesse als sie im Cod. Vat 3325 inederkebrt, dessen nahe Ver-

wandtschaft mit P ich hei einer früheren oberflächlichen Prüfung

nicht erkannt hatte (s. Hermes 1, 243 und S. 459 unten). In mei-

ner Ausgabe habe ich vorgeschlagen Turrini Regiamf als Eigenname,

also Name eines Castells, zu schreiben. Denn schwerlich möchte

turrim regiam zu übersetzen sein 'in eine könighche Burg , wie die

Ausleger meinen, die richtig erinnern es sei hier nicht ein einzelner

Thurm zu verstehen. Eine solche Verwendung von turris ist mir

sonst nicht bekannt und aucb bei U?ias 33, 48, 1 sind die Worte

(iraiiiii&a() inter ieyffom et Thapsum ad warn turrem pervenU

schwerlich anders m verstehen als von dem den Römern als ftirrii

EaimibàUt hekannten Kastell, nicht von einem einzehien Thurm. Ffir

den Namen eines hefesttgften Orts Turris Regia aber lassen sich einer-

seits die numidischen Namen Zama Regia, Hippo Regius, Bulla Regùt

(Pünius n. h. 5, 2 ji und der spanische Ihisia Regia, andrerseits der

spanische Turns Lascuiana und ein paar ähnliche, wie Stratonis Tur-

ris in Palästina (Pünius 5, 69), colania quae vocatur ad turrim Libjf-

smis in Sardinien (ders. 3, 85) und vielleicht noch andere — die

Jicrrts ßudieru hei Livius 43, 3, 3 beruht auf einer jetzt beseitigten

Vermuthung — wohl veigleichen. Diese turres also mit einem Ei-

gennamen als Beiwort werden als Burgen, kleine Festen, nicht als

einzehie Thürme, zu denken sein, verschieden nicht allein von den

römischen Vifachthûrmen , sondern auch von den von Hannibal in
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Spanien und Africa errichteten turres terreiiae, welcho noch zu PU-

niiis Zeit erhalten waren (35, 169) unä den an der kieinasiatischen

Kûate gegen die Seeräuber errichteten (das. % 181), welche mit den

zu demselben Zweck erbauten mittelalterlichen Aehnlichkeit gehabt

haben werden, die die FelBengi|>rel der neapolitaniachen und sidliani-

schün Kftoten kr5nen. — Ist dies richtig, so wird damit aber keines-

wegs ein Beweis für Longpcriers Deutung' des spanischen Turiregina

als Turris Regina gewonnen; vielmi lir stimme ich Hühners Beden-

ken gecen dieselbe (oben S. 253) vollkommen hei. — Was die For-

mel pi^plus senatujqtie anlangt, so darl hier vieUeii lit dem von Hühner

S. 253 und von Mommsen S. 26211. Gesagten hinzugefügt werden,

dass auch mir ausser den daselbst angeführten Beispielen (h>r Voran-

Stellung des fOfulta bei einer stetig fortgesetsten Sammlung für

diese Fonnei andere nicht vorgekommen sind. Gharàkteristisch aber

für die von Hommsen hervorgehobene Verindeiung der Schfitzung

beider Factoren des Staatswesens seit Augustus mdgen die Worte

des unter der Maske des Saliust schreibenden Rhetors sein ad €ae-

sarem de rep. 2, 10: iyitur tibi plebs souiiui skut corpus animo oboe-

dit eiufiqne consulta extquünr, patres cou^ilio valere decet, populo

pervacanea est calliditas. in dieser drastischen Form hatte die

staatsrechtliche Theorie in der Schule sich eingebürgert und sie

stimmt wohl zu den übrigen Ideen, die, wie ich anderwärts gezeigt,

der unbekannte Lehrer der Rhetorik im Hinblick auf die augustische

Ver&ssung seinen Saliust dem Caesar vortragen lässt.

«

Königsberg. H. JORDAN.

ZU SALLUST.

Was ich früher in diesen ÜlaUeüi (1, 229) und in meiner

Ausgabe über die handschriftliche Grundlage des Sallusttextes gesagt

habe , halte ich auch jetzt noch im Wesentlichen für ric htig. Miss*

verstanden hat mich HerrJob. CasparWirs, welcher in seiner übrigens

schätzbaren Abhandlung de fide atque auctontate codicis Sallustiani

qui ParisÜB in bibUotheca imperiali n. 1576 asservatur (Arau 1867)

sagt, ich hätte die naheVerwandtschaft dieser Hs. (P 0 niit der vonmir

zu Grunde gelegten Pariser n. 500 (P) nicht ^kannt und jene zu

gering geachtet. Diese V crwaudtschuU hat bereits Dielsch coustalirt,

«
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ich habe aber f * deshalb aus der Meuge der übrigen derselben Klasse

nur selten hervorgehoben, weil sie mir nor aus Dietschs Vergleichung

bekannt war und ich ausserdem nur von einer, der relativ besten,

Handschrift die voUständige varia lectio geben wollte. Auch nach

Wins genauen Angaben Ober sowie über die Züricher und Ein-

sidler Hs. kann ich nun nicht zugeben dass ich in der Zugrunde-

legung von P für den Zweck meiner Ausgabe geirrt habe, während

ich einriume dass ich im Ganzen der.Ueberlieferung knapper gefolgt

bin ab dies in einer Ausgabe mit volbtindigem Apparat wird ge-

schehen dürfen. Es galt zun.u list mit Conspcjneiiz einem Führer

zu folgen und die von Hrn. Wirz wirtier anj^M'w iiuhc M»^th()(h; zu be-

seitigen, bald aus dieser bald aus jener ebeiilalis ^'uten Iis. dies und

jenes als *elegauti'r' niifzunehnien. Die einzig sichere ISurui für

einen solchen Ekkkücisnni? , die v o 1 1 s t ä ii d i ge Beobachtung des

sallustiscben Sprachgehrauchs, besitzen wir noch nicht. — An die-

ser Stelle will ich nur Einiges zu dem fridier ilbi^r die Handschriften

des Vatican Gesagten nachtragen: ich habe dieselben snwnt os die

Zeit erlaubte im vorigen Frûlyahr noch einmal revidirt. Zunächst

hatte ich firüher (1, 243) die Handschrift der eisten Klasse cod. Yat.

3325 nur flflchttg untersucht. Die Rasuren und Verbesserungen ha-

lten nur theilweise die Lesung der ersten Hand getilgt, eine voU-

stSndige Vergleichung ist möglidi und insofern lohnend gewesen, ab

auch diese Hs. mit P und den besten sehr genau inbereinstimmt

Merkwürdig ist dass sich auch in dieser Iis. Jug. 39, 2 nach den

Worten senainm de foedere consulebat die aus zwei anderen ü nid-

schriftcn derselben Klasse (MG, v-;!. <iben 1, 244) bekannte iilo.-^se

wiederfindet ittrum fedus quod pi'ijnji'rat cum mgurtha firmum et sie

factum perduraret (so). Von äbniuhom Werthe ist, soviel ich nach

einer Anzahl von Stellen schiiessen kann, die vielleicht noch ältere

Hs. cod. Vat. 1904 in fol., enthaltend Suetons Caesarcs f. 1— 52

(wie es scheint noch nicht benutzt» vgl. Roths praef. p. XXVI f.),

und f. 54—93^ Salluste Catilina und Jugurtha bis Jug. 85, 26 m
comekntkm, am Schluss der Seite. Fehlt so auch das StAck, welches

das wichtigste Kriterium für die Klassiiicirung enthält (Jug. 103,

2 ff.), so kann man doch nicht zweifein dass sie der eisten Klasse

angehört; sie hat Cat. 6, 2 nicht die Worte Üa bnoi u. s. w., Jug. 21,

4 nicht âê confrooeriäi suä u. s. w., das. 44, 5 nicht fmtmehmuvr

neque. Die j^aiize Hs. scheint im 10. Jabrb. vom einer Hand ge-

schrieben zu sein. Sie ist sonst frei von Correcturcn und schliefst
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sich in aJlen wichtigen Stellen an die liesseren ihrer Klasse an. Da

sie früher weder mir, trotz sorgflltigem Suchen, noch Anderen vor-

. gekommen ist, 80 dürfte auch der Nazarianus noch unter den Pala-

tini versteckt sein. Femer herichtige ich noch Gerlachs Angaben,

dessen erste Ausgabe (Basel 1823) mir in Rom früher nicht zur

Hand war. Von denW meliores* (Bd.*2 S. 23), welche derselbe

genauer geprüft haben* will cod. Vai 1731. 1832. 1833. 1834. 1835.

2068 habe ich 1832— 1835 früher untersucht, sie gehören alle der

interpolirten (zweilrn Klasse) und sind mit Ausnahme von 1833,

welche dem 12. Jahrh. gt-hürt, im 15. gcschi ieben. Die Nummer

1731 enthält gar nicht Sallust (vielleicht Druckfehler für 1831, Sal-

lusths. d»'s 1 5. Jahrh."), ebensowenig 2068 (wohl Verwechslung mit

cod. Hrgin. 2ÜÜb, Salluslhs. des 15. Jahrh.). Die übrigen sechs von

ihm angeblich *eingpsphpnf»n' (S. 28) enthalten: Vat. 1843* und

18431 Livius, 1738 Cicero, 1909 Smjton, 1785 Horaz, 3415 Reden

and Briefe, soviel ich bei eiliger Benutzung des Katalogs sehen

konnte. — Was schliesslich die Blätter aus den Historien anlangt

(cod. Begin. 1283), so ist auch nach der Vergleichung meiner Freunde

(s. m. Ausg. praef. p. Vif.) eine genaue Nachprüfung nicht über-

flüssig gewesen, besonders zur Bestätigung einiger zweifelhaften An-

gaben TOD Mannt, Niebuhr und Mai. Einige Buchstabenreste, wie

Col. 5, 20 am Schhiss Ton TB (etwa prae[dam] caednque pe]t€[re\

andere leider sehr undeutliche Col. 6, 2 sind Allen bisher entgan-

gen. Eine genauere Besprechung dieser Bruchstücke, welche ohne

Einr;eh<>Ti .-nii (ii(> übrigen Quellen nicht mOgUch ist, behalte ich einer

anderen Gelegenheit vor.

Königsberg. fi. JORDAN.

SGRAUSPIEiERIN$C»RIFT VON PHILIPPI.

Zu den manrhrrlci interessanten Inschriften, die Heuzey in dem

Stadtgebiet des makeiidnischon f'hiiippi aufgelundt'n hat, ist kürz-

hch nachträglich noch (iie lolgende in Drama, dem allen Drabeskos

von ihm copirte hinzugeliommen die nicht den letzten Platz unter

^) lo den euuiptes reudua des taittUiitit lÖöS, 133%. Die BuclisUbeu der

letzten Zeil« siad lialbirt.

lu. 30
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denselben annimmt Ich wiederhole sie hier mit den unzweifelhaf-

ten Tom Herausgeber vorgescUagenen Ergfinzungen:

cta

s
VTTIEDIVS VENBRIANV
CHIMtM * LATINVS • ET . OPl

LISANXXXVU PHOMISTHOTA * MN

III • VnUT AN« LXXV* VIVOS • 8IBI*£T

B SATVRNINAfi CONIVCI SAIFOf

Der arcMmimut ist hinreichend bekannt. Diese Benennung,

wie ampliilheüit um und andere ähiilicln^ vielmehr lateinisch als grie-

chisch und durchaus dem späteren römischen üühnenwesen ange-

hürig, steht im Gegensatz sowohl zu comoedus, dem komischen

Schauspieler'}, wie zu pautomimus, dem Tänzer^) und bezeichnet

den Schauspieler, der in dem mimus, der Posse die Hauptrollen

spielt^). Auf Inschriften sind archimimi wie arckinmnae nicht sel-

ten^); insbesondere erscheint in dem Verzeichniss deijenigen, die

bei den merkwürdigen im J. 212 von den Stadtsoldaten in Rom ge-

gebenen Aufführungen mitwirkten'), der arekmimus schlechthin

und der archimimm Grmem. Dass jener der orefttïm'miis Latnm ist,

Tersteht sich; es ist in der Ordnung, dass derselbe in Italien

schlechtweg m chimimus genannt wird, während unsere dem griechi-

scheu Sprachgebiet angehörende Inschrift den Beisatz aus«]rrickt.

Auch die Bezeicliirnng yroitmlhota ist nur ilom X naen nach

neu; ohne Zweifel mit Recht hat Heuzcy daiin den locator scaenico^

rtm der lateintBchen Inschriften erkannt^), denn wie (ita^cvp

') Plut«rcb Sulla 36: ^Ptâaxtoç o xiofj^àùç xai 2.6j(}ii ci icQj^ifilfio;. Der

letztere kaon nach deo ZeitverhaltoisseD nicht identisch seio mit dem C. Nor-

btaiii Sorex mcmimmi mag{UUsr) pa^i Aug{usti) fdieis «vtefkHn'ebet poB-

piQeMMheii Sidsf (L B. N. 2300= Orellt 2644). ^ Natürlicli lifaidert nicht»

voo etneii mMm^uu \m AUgeneinen sa a«j(«B Ir^^iw tamieuë prima* ttä

têmfort» (Orelli 2625); «her cm09du» wSrde umd ihn nicht fcnaiint haben.

Dig. 38, 1, 26 ^TnxHfuûpmUnnàntmvdm'dàmimurn Uberüm àaèêotf

was die griechische Uebersetzang wiedergiebt mit oQ^fjui): rj fiiftoç.

^) So erschein! Mch der arei^mimut Faror in_dcr hduinntcn Stelle Sne-

tons Veâp. 19.

*) Orelli 2625. 4760. 6196.

») Kellennanii vig. n. 14. IS = Orelli 2609.

*) Oreili Iii Ib. 2b 19. 2629. Friedlauder bei Marquardt im iiaudbuch 4, 536.
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Idcare, ist fita&tnr^ç locator; während freilich die Bestehuag der

vorgesetzten Proposition nicht recht klar ist (S. 465 A. 1).

Endlich der oß[cia]li8 ') unserer Inschrift heieichnet den Vene-

rianus als einen subalternen Angesteflten; es fragt sich nur tun

die nähere Beziehung. Heuzey hält ihn für einen Angestellten bei

dem StaUh iltpr der Provinz, abnr mit Unrecht, da diese Unterbeam-

ten dor Ppisüu vielmehr als dem Amte augehorten innl nut dem

St.itlhiilter wechselten, also nicht wohl, namentlich in einer senato-

riechen Provinz, siebenunddreissig Jahre in dieser Stellung blei-

ben konnten. £s kommt femer hinzu, dass der unverkennbare

Zusammenhang zwischen der Schauspielerthätigkeit und der An-

stellung des Venerianus nicht wohl *zn begreifen ist, wenn er bei

dem Proconsul angestellt war; denn dass dieser von Amtswegen eine

Truppe nnterhielt, whrd nicht leichtjemand geneigt sein zu glauben.

Endlich pflegen die Subalternen des Statthalters sich, wenigstens wo
sie einzeln auftreten-), mit den bestimmteren und ansehnlicheren

iiezeirhnunfjen der accenst\ Uctores iiiul dgl. m. zu charakterisiren. wäh-

rend sich dt* jeriijxcn, die sich einzeln als ofßnale.s bezeichnen, in be-

scheideneren und grofsentheils wohl überhaupt nicht näher zu deter-

minirenden Stellungen hetinden: so der Untergebeue eines mit der

Purpurverwaltung beauftragten kaiserlichen Procurators^) und der

städtische Snbaltembeamte*). Demnach dürfte auch unser Veneria-

nus sich offiMk nennen in Beziehung auf Philippi, also sich als

einen von der Stadtgemeinde Angestellten bezeichnen.

Was unsrer Inschrift eigentiifimlich ist und ihren besonderen

Werth ausmacht, besteht eben in der Verbindung, in welcher die

Schauspielerthätigkeit hier mit der städtischen Anstellung erscheint.

Nach der8elben war Venerianus 37 Jahre hindurch al& Schauspieler

^) VgL oßcina Orelii 4214.(Ueiuea p. 460) «ad nic&t aeiteo auf dem Thoa-

geschlrr.

Grtit. 422, 7 üetzeo eiueiu Legaten von Aquitaolän officiaUss eiu* pro-

«Mm A^ÊlUmiM «in« Kitae. Vgl. OreDi 3166. Dagegen Mlbat ém ana

Uafreien bastebendea Personal der Erbsehaflssteaer pflegt die Stellaag angege«

bea Ell werdet, a. B. Henxen 6644s e»Mat ä» q^lew AHae «f«(aräf«) XX Aa*

rt^üatium)i ébtûMù daaelbat 6569 vos einem anderen kaiaarliehen Sdaven: la-

ielCerftra «a ofjtdo annonaet,

*) Orelii 2952: Theoprepen y4ug{usti) lü){ertum) proc{uratortm} demkU
n{ostri) M. Jur[dn) Seven Jlexandri . . . provinciae v4chaiae el Epiri «I Tüafao*

iure rat{ionùs) pnrptirantm \L]ysander ^ug(u^ tib{«rtlt4} offitMÜt.

*) üreUi 4üia; officüUi* Naedüarmn,

30*
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des lateiniscbrn Thealers von Philippi ihätig, sodann eine andere

Reihe, etwa 18 Jahre als 'Vermielher'; zugleich war er in der

enten SteUung tmd ohne Zweifel aoch in der zweiten von der

Sfadtgemeinde angestellt und bezahlt. Dies Verhâltoiss ist nur denk-

bar unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde Philipp!, Bürger-

colonie italischen Rechts in der Provinz Makedonien, auf ihre Kosten

eine lateinische Schauspielertruppe unterhielt und wenigstens ein

Theil derseU)en aus fest angestellten Leuten bestand. Dadurch er-

hfilt \\oh\ auch ihr Licht die Bezeichnung diiirjws, welche, auf arcAi-

mimi wie auf locatores bezogen, mehrfach auf Inschriften begegnet^) :

denn wenn, was jinzuiiehmeii nichts hindert, der Gehalt dem Sehau-

si)ieler überhaupt lagweise gezahlt wurde so konnten diejenigen,

die lest angestellt waren, füglich als 'tigliche', uehmlich täglich be-

zahlte und ohuo Zweif<d auch täglich zu spielen verpflichtete, sich

von den nur filr den einzelnen Spieltag honorirten Genossen unter- .

scheiden, — Dadurch ist indes« nicht ausgeschlossen, dass wie die

übrigen Spielkosten, so auch die Ilonorirung der Schauspieler von den

zu derAusrichtung derFeste berufenenSbgistraten oder den sonstigen

Festgebern bestritten ward. Vielmehr ist nicht zu übersehen, dass an

der Spitze auch dieser städtischen Truppe der promisthota oder nach

dem lateinischen Ausdruck der locator sraenkoruin ^teht*). Man

wird das so aufzufassen haben, dass die Gemeinde Philippi uih! hi

deren Xiamen und für deren KeclmuDg der locator mil den einzelnen

Dt« ZUfem Xf^tlfoäw XXIIi «U^raebM dar GrSfte der Lücke
f dtoach

kitte der Sehampieler leiae BahiieiitliKtigkeit im 16. oder 20. Lebeoiijafar be-

goonen nid wire bis u seioen Tod bei den Tlieater gebiiebea.

*) Orelli 2625 : L, AtÜS» Ù, f. PvmpL Etducka», noMiarehSuiim»^ wmmm{ii
tnàROr(tim) adlectOy diufno. Crut. 33i), 6: Fabia M, et Û. l. Ârete archi[nnma]

temporis sui prima diurna. OrcUi 2619 (vgl. Henzeii p. 226): ^ureUo yéu^g:

lib. Plebeio electo localorij d[iu]r7io, scribm et ma\g]itirn perpphto eor{po'ris

scarniforum L[a\tinonpii inconpa[ral>i^f' flHc rrm publ\icarii rc^ jcfiti eorpor[it

supra] svripti t/ianc[ipfx] gregum do[nuiiuntiii\ Jugg. \nostronnii] et

^) W cuu tibrigvos Macrobiuü aal. 3, 14, 13 voo Ilosciut» sagt; tantajud

gratia • « . trt meroedlHik dàtmam da futUeo anSe émarioê sine gregatibuê iobta

aee^erä, so dürfte bler vidmebr aa dea eiaaelaea Spieltag va deakea sola, n-
al da dea Roaeina iabmeinaabnie aaf 500000 oder 600000 Seatenea be*

rechnet wird.

*) Dass der Leber^anp vom arcAimimus zum locator eine Beßrdemag iai»

xeigt sowohl nasere loscbrift wie der in A. 2 angeTnbrte decüu healor.
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Festgebern die Spiel« »»ali acte abscliloss ') , die Sladtkiisi^e also mit

dem Engagement ihrer Truppe mc ied<*r amlrre Llnlenit'hinpr ein

Geschäft machte und dabei selbst einen Heinjj;euinu machen konnte,

wenn gleich die Ursache, weshalb die Stadt sieh auf dasselbe ein-

lîesB, ohne Zweifel Dicht in dem möglichen Owinn, sondern darin

ZU suchen ist, dass es iit Makedonien dem einzelnen Spietgeber wohl

tonst nicht möglich gewesen wäre eine braochhare lateinische Truppe

zu engagiren. In Italien, wo die Verhältnisse anders lagen,- wird ver-

rauthlich diese Angelegenheit nicht als municipale b^andelt wor*

den sein und werden hier die Speculanten, die mà»e^ gregis^ die

Intervention der Commmien überQüssig gemacht haben.

TU. MOMMSËN.

M. POfilPONlüS BASSULUS VON AECLANUM.

in MirabeLla, dem alten Aeclanum, in der kiichc des dem Hrn.

V. Ferri gehörigen Hauses las Herr Dr. Hirschfeld aus Königsberg,

dem ich diese Blittheilung verdanke, auf einem Sarkophagdeckel (der •

daza gehdrige Sarkophag fehlt), einer sehr groJfsenPlatte von weissem

Narmor, die folgende eine einzige Zeile ausmachende Inschrift in nicht

tief eingehauenen, auch theilweise vom Wasser oder aufandere Weise

stark beschädigten Buchstaben:

D -M •M«POMP« BAS$VL0///COR tX>NGINIANO • F • 0*R* I*I*AVVN-

CVLO AMBIBOIVS • fVN

Nach BASsvLO fehlen etwa drei iiuch^t-lhen. Narh cor ist leerer

Raum für drei, nacli avvncvlo für vier liuchstabcn; auch am Schluss

nach ivN iat unbeschriebener Kaum. Der dritte der mir unverständ-

lichen Singdlarbuchstaben nach longiniano ist unten besdiddigt

und entweder b oder r, die beiden letzten ktonen i l f t e gelesen

werden. Für ambiboivs ist offenbar ambuiolvs zu lesen, welche Form

anstatt der gewöhnlicheren AmlriMiu auch sonst begegnet^.

*) Vidleidit ist dutch promùihota m aelaeo wie ^romayM»r, etwa in

4eii Sine, d«Jt rechtlich «1« der eisemtliche hcator der ttldtieehe Beamte end

der factiseh nit dem GeediHk Betraute aar als denea Vertreter hétradi-

tet wird.

L. Varias Ambiboivs Orelli 2866.
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AugeDBchdnlîch igt der in diesemSarkophagbeigeseUteAflclaaeser

M. PompConiiu) BaaBoltis Longinianua ein Glied derselben Familie»

der der Duovir von Aedanom H. Pomponiua Basaulua angehört, uns

bekannt durch seine interessante metrische Grabschrift, in der er

sich bezeichnet als Uebersetzer verschiedenpr Lustspiele des Me-

nander. Da die Gaiiiii dos letzteren ( anüiaLongiuu heisst, so

kann der hier Ropi ilx n* IViglich des Dichters Sohn sein. — An-

drerseits ist der jung* l e Atubibulus, der den Stein gesetzt hat, we-

nigstens ein Verwandter des (lonsuls dieses Namens 126 n. Uir.,

wenn nicht dieser Consul selbst. Letzterer heisst mit voUeni Namen

[L. Eggim L] f. Cor. Ambibulus Pom[poniu$ Lon]gimis Cassiami»

L MoêciHB Bi)s[tumtis]^), abgekürzt Eggius ÂmbibtUw% Er kann

also recht wohl identiach sein mit dem Àmbibôlns iumor unserer In-

schrift, dessen Matterbruder H. Pomponios Bassulus Longinianus,

die Blatter also sicher eine Pomponia, vielleicfat eine Pomponia Lon-

gina gewesen ist; denn dies sind die Namen, die der Consul an swei-

ter Stelle föhrt und die wahrscheinlich von der Mutterseite herräh«-

ren. Der Stammbaum wurde danach sich in folgender Weise dar-

steilen :

Jf. Bwiponnis M, f, M, n*

M, pun. M* ohtL Cor.

Bamdui der Dichter

Ctmiritt Lonj^nct

M* Pomponim

Bassulus [M.f.]

Cor, Longmifh'

Pomponia

Lon^na

L. Eggius

Ambibuluo

oemor

L Egsmt L /. Cor, Ambéur

Iiis (itmtor) Fmponm Lon-

ginvM Ousieoim L, Mamiiu

Bmumus, Consul 126 n.Chr.

'} So auf den Inschrifteo von Aeclanuiu I. R. 1110. 1111 = Uenzen

6006. Borghesis Er^^ünzang Pom[peio] wird mit Pom[itonio] zu vertauschen

•ein, seitdem die Verwandtscbaft des Courais mit den Pomposiern von Aecla-

um fesUtaht.

Mnr. 82a, 2.

Digitized by Google



QUIiNGËMA MIUA 467

Dann müsste freilich die Cantria P. f. Longina, die in der In-

schrift I. H. N. 1090. 1091 als rriesterin der Julia Douina begegnet,

von der tiomaliiiii des Bassulus untersclueden werden. Auch ist

nicht zu leugnen, dass dessen elegante Hendekasyllaben besMf für die

zweite flAlfte des enten Jahrhunderts passen «Is für die erste Hälfte

des dritten« Die Beschaifenheit des Mumcipalamts ^ébt keiee Eni-

Scheidung; denn obwohl Aedannm unter Traian von Quatfuorvim su

Duovim übergegangen zu sein scheint, so gestatten die Altersver-

hältnisse auch nach jener Combination recht wohl das Duomat des

Dasiiuhis in die Zeit Traians zu legen. Auf alle Fälle schien es der

Mühe Werth diese neuen Data zur chronologischen Fixiruug jener

merkwürdigen luöchrjft nicht /uiuckzuhaiteu.

m MOHMSEN.

QLLNGK.NTA MIUA.

Zu den wohlbeltannten römischen Zahlzetdien füge ich das in

der folgenden Inschrift an erster Stelle vorkommende hinzu, das in

Deutschland kaum und in Italien wenig gekannt sein dfirfte:

GAVIA * Q^* F • MAXUCA

feitAMENTO • DEDfr

Der Stein befindet ndi in Verona eingemauert in einem an der Eciie

des (^orso vecchio und der Via ro55a belegenen Hause ;
gedruckt ist

er bei Persico descrizione äi Veram 2 (1821) p. 328. Dasselbe Zei-

chen wiederholt sich auf einem> zweiten ungedruckten Veroneser

Fragment im Hause BaUadoro am Corso:

c\'VM • SOl^o

und auf einem dritten unweit Verona in Colognola in der Villa

Nichesola aufbewahrten und ebenfalls von Persico a. a. 0. puhiicirten;

ex n^s • CLf • t • F • i

Ausser auf diesen drei sämmtlich von mir gesehenen Steinen,

die alle aus guter Zeit sind, ist mir dieses Zeichen nie begegnet und
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auch Borghpsi, der so wie Labus von Pmico über di n W i i ih des-

selben befragt wujch*, scheint es tiKlcruoiti}!; nicht u( kaiiiil zu ha-

ben. Die von Labus und vüu liurgli* h ^ufges(eiheti Ki klarnnu'svor-

srhläge sind nicht glücklich: denn wenn jener das Zeichen im Werth

von 5000 mit subtractiver Geltung nahm, so strht dem entgegen, dass

für diese Zahl die wohlbekannte ZirPor vorhanden, ferner die sub-

tractive Anwendung der hiôheren Zahlieichen öberbaupt nnzuISssig

ist; und wenn Borghesi zwischen diesem Zeichen und der tironischen

Note fOr quater eine gewisse Aehnlichkeit fand und daher fuaier

eentiei zu lesen vorschlug, so haben weder die tironischen Abkür-

zungen mit der gemeinen Sdirift irgend etwas zu thun noch darf

eine willkürlich modificirte, um nicht zu sagen incorn cte Ausdi urks-

weise wie quater cenU'es statt quadiingeudes der ZifTeiiiselzuiig zu

Grunde gelegt werden, um davon abzusehen dnss das zweite Zeichen

nicht centies heisst, sondern centum milia. Ohne Zweilei ist das

Zeichen vielmehr aufzulösen durch quingenta müia. Dafür spricht

dnmal die Stellung, wonach dassellie einen höhern Werth gehabt

haben moss als 100000; zweitens die Form, die augenscheinlich zur

Hälfte aus dem Buchstaben q., zur Hälfte aus dem der Hunderttau-

sendreihe zu Grunde Hegenden Zeichen gebildet bt; drittens und

vor allem das BedQrftiiss. Denn in demjenigen Ziffersystem, dem
das nebenstehende Hunderttausendzeichen angehört, ist dies das

höchste bisher bekannte einfache Zeichen, so dass, um eine

halhe Million zu sclueiben, nichts übrig bleibt als diese an sich S( hon

schwerlViUige Ziffer fünfmal zu wiederholen. Wie man aus glei-

chen Gründen nach Uli mit V, nadi \\XX mit L, nach CV.CC mit D,

nach 00 00 00 Qo mit ho fortfuhr, lag es auch nahe mit dem 111 Frage

stehenden Zeichen die Reihe der einfachen Hunderttausende auf

höchstens vier zu begrenzen. Da das Zeichen somit vollständig in das

allgemeine System sich einfügt, wird man dasselbe auch, w^ennes

. gleich zufSUjg bisher nur auf Steinen von Verona sich gefunden,

keineswegs als ein bloA local gültiges betrachten dürfen, wie denn

eigenthûmtiche Zeichen örtlichen Werths überhaupt der römischen.

Schreibweise fremd sind und insbesondore in dem Pogebiet höchst

aufl'aileud sein würden.

m MOMHSEN.
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Seitdem Sauppe die Inschriften der Hildesheimer Silbergefäfse

in den Nachrichten von der K. Tiesellschaft der W. zu Götlingea

1868 n. 18 S. 375 ff. TerAffeotlicht hat, ànd sie Gegeiistand mehr-

facher erneuter UntersnchuDgen geworden. Dieselben haben Benn-

dorfs Lesung im Wesentlichen bestätigt und nur wenige Nachträge

und Berichtigungen ergeben, die man der sorgflätigefen Reinigung

und der grO&eren Mufse Yerdankt, mit der hier die GefUlie untere

sucht werden konnten. Das Ergebniss der Revision wird im näch-

sten Heft des Philolo^us in einem autographirten Facsimile der In-

schriften vorgcloirt wcnli'ii.

Die 27 Gctaise, welche mit Inschriltrn versehen sind. tr(i{j:»*n

mit einer ein/igen Ausnahme (n. 24 bei Sauppe, dessen Zählung ich

folge) die Angabe ihres Gewichtes. Diese Angaben folgen in der

Art der Bezeichnung demselben Princip, welches ans anderen der-

artigen Inschriften bekannt ist Mommsen hat mnr erlaubt darüber

die folgenden Bemerkungen von seiner Hand einzufilgen :

Ueber die römische Bruchbezeiehnung habe ich in der Kfirze

gehandelt in meinem römischen Münzwesen S. 189; das Folgende

ist theiJs Wiederholung, theils weitere Auslutn iing des dort Gesagten.

Offenbar ist das römische Zillcrsystem , ganz idmlich wie das

heutige, davon ausge^^angen die Ganzen und die Brüche in der

strengsten und sinuiich autfallendsten Weise zu scheiden; und wenn

wir uns zu diesem Ende für die Brüche der durch Querstrich

getrauten kleineren Doppelzahien bedienen, so sind die Römer viel-

mehr den Weg gegangen für die Ganzen einschliesslich der Hälfte

die für den ziffermâfsîgen Gebrauch ausgesonderten Buchstaben des

Alphabets, für die Brüche dagegen von der Hälfte abwärts besondere

dem Alphabet firemde Zeichen zu verwenden. Die sonderbare und

meines Wissens noch unerklärte Thatsache, dass die Kömer ihre von

Haus aus deu Buchstaben ungleichen Bezeichnungen für 1000, 500,

50 späterhin in zum Theil ziemlich gewaltsamer Weise nach den

*) Die loschriften derSilbrr^^enirse von Bermy Bull, dell' Tust. IS.'SO S. 107.

1 10 and voQ Bades bei Zürich Mommsen Tns<>r. Coaf. Helv. n. 242 c. ; eine

Steiniaschi irt von Perrtra bei Muratori 726, 10. Marini Arv. p. 230. Vgl.

C. L t. IV 2030. 2055.

Digitized by Google



470 MISCELLExN

Alpfaabetformeii m d l umgewaDdelt baben, geht wabrschemlicbdarauf

zurück, dass man also in der alphabetischen Reihe m d c l x v i s

und in ihren Fortsetzungen, den gleichen Ziflfern mit darübergesetzteni

Disiinctivstrich für die Tausendo. in (|Uiidratischer Einrahiiiuiig nach,

oben wie zu Itoiden Seiten für (Ik Ilundfrttaiismde einen schar-

fen und so zii sa«;en principiellen (jegensalz {^egen die analphabeti-

bche Bruchzeichenreihe gewann. — Das I'riucip dieser letzteren ist

voUkommen klar: es besteht in der Âu&teUung van sechs festen
T l 1 I T 1

Zeichen für ü' -Ii 4 s tl' im iss, wozu man als siebentes noch im
i

System das Zeichen für ü fügt, obwohl dasselbe in Form nnd Be-

nennung eigentlich nichts ist als das Zeichen für n zweimal gesetst

Die Zeichen und Namen sind bekanntlich ') :

n tmcm «oder— oder^oder^
1

Uq bmaesexttUae "W«]

i _
n iexhila \
iü dimidkt sextula \
1

scriptulum 3

Alle diese Zeichen sind, wenn auch wahrscheinlich grofscntheils

aus dem Buchstaben S diflerenzirt, doch als solche dem Alphabet

') So lehrt uns dies System .Matciauu.s kcuniMi § 27fp. ÎVur das Zciehen

des scriptulum, w 'iv es ilie hnndsehi iitlithe L'eberliefei uiip darstellt '^^^ kann

aicbt wohl richtig scia; es ist dafür dasjfnipc vjuhstituirt, welches in der Regel

auf Inscbriiten für den Serapel steht, obwohl tun h andere FuriQcu sich ûudeo

uod die eigentliche Gruudforia uicht völlig klar ist. Es wäre nidit ohne Intér-

esse ditte fir éea Sianpel vdiltoBaiendeD Zeidwn zusanuiieiiziutelleD ; mAr
me der Hildeiliehiier Gefüfiw Dinentlieh seheiaeo «nfeise dreiatridiige Grand-

rorm zn fiÜiMa, di« danii ans den AnAiDgibocbttsben dUTerattsirt sei« k6mte.

Die spater gaagbare Form oder >, eiafiicb oder qoer darcbstricliea , küaiite

dadordi oatataadea seia, dass spaterhio, wie w ir sebeo wordeo, d|ui Bedürf-

aisa wegfiel den Scrupel von der textula and dem siciliens zu unterscheidea

und man daher entweder die Form der letzteren für die roinpliiirlere des .tcrtp-

fuhim eintreten Hess oder docb die letztere durch VVeglaasaog des dritloo

Strichs vereinfachte.
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fremd und stehen insofern zu den alphabetisch geformlen Ganzzahlen

im Gegensatz. Da jede einen ein für aiieiiiai festen Bnirh bezeich-

net, so licduri'tc es weder lii's Ziisat/.fs eines ExpoiienU'ii noch eines

Meimers. Für wisbenschaftUctie Zwecke unbrauchbar, da die Heilie

nur jdie duodecimalen Brüche und auch diese nnr bis zu wx " X «

auszudrücken gestattete» empfahl sie sich praktisch d>en durch ihre

Festigkeit und Beschränktheit, die jede schwierige Bruchrechnung

kurzweg ausschluss. Innerhall) der bezeichneten Grenzen liess jeder

(luudcciniale Bruch sich durch dieselbe ausdi iicken, so dass nur das

Zeichen der uncia lus zu fünf, und das dei- sextula bis zu zwei Malen

neben einander vorkoniinen konnten, die übrigen Zeichen dagegen

in keiner Reihe ôtter als einmal zur Verwendung kamen — es ist

dies der Grund geworden , weshalb die binae uxiulae ;^'leichsam als

selbststindiges Zeichen in der Reihe einen Plati gefunden haben.

Die Verwendung der Zahlen bleibt, wie gesagt, für die Ganzen vor-

behalten; die Unzen namentlich werden nie anders ansgedröckt als

durch entsprechende Vervielftlt igung desZeichens dereinfachen Unze.

Wo die Brüche auftreten zur Bezeichnung der Quoten des in

Frage stehenden Ganzen überhaupt, wie bei der Angabe von Erb- oder

Grabtheilen, stehen sie natürlich ohne Vorzeichen, wie zum Beispiel

in der von Marini Arv. p. 229 niitgetheillcu Grabinschrift, wonach

drei Personen die Grabstatte besafsen, jeder p • p • wi;, das heisst

pro parte triente oder, nach der gewöhnlicheren Ausdrucksweisc,

pro parte tertio. Verwendbar sind diese Bräche ausserdem bei

Ma&-, Gewicht- und Geldangaben und zwar für das Flächen-

maß durchaus, für das Lftngenmab, soweit es sich um den Fufs

von 12 Uncien bewegt, für das Gewicht durchaus, endlich fâr

die Kupfermünze, während dagegen der Fufs in seiner TheÜung

in 16 Zoll, die sämmtiichen Hohhnafee und dje Silbermünzen, als

vorwiegend Hnter griechischem Einfluss entwickelte nicht duodéci-

male Systeme, mittelst dieser Zeichen sich nicht ausdrücken lassen

und wenigstens für die ratio sesleriiaria und /( /((!/ (-f; ?a analoge, aber

seibstständige BruchzifTem bestanden FJnen allgemein gültigen

Ezponenten finden wir weder im Flächen- noch im Längenmais,

ausser dass den Ganzen die Bezeichnung tirera, pedes vorgesetzt zu

werden pflegt; bei Brüchen pflegt, wenigstens im Lângenmafs und

wo die Beziehung durch den Zusammenhang klar ist, eine weitere

t) Afin. Büuiweiea S. 199.
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Bezdcbnnng nicht zugesetzt zn werden und sagt man x. B. oUhê

qnmcuHcem^ crass^is dexlantem Dagegen pobt es einen derartigen

Exponenten allerdings für das Gewicht und die nrsjjrfmfjlirh damit

zusamiiii'ufallende Kupfermünze in dem Wortr prtnäo, das deshalb

auch zu denen gehört, dir in ijiiter Schrift nicht blois al)gekür2t werden

können, sondern abgekürzt werden müssen^). Es heisst dies bekannt'

lieh nicht 'Pfund*, sondern 'zum Gewicht von und wird daher ohne

Unterschied verwendet vor Angaben unter wie über dem Ganzen;

man sagt ebenso temistmt pando sicUkwn wie fmäo çtcàtfiie

oder quinque ponäo* Die Benennung des Pfundes» welche bekannt*

lieh Uhra ist, wird stets unterdrückt mit der einzigen Ausnahme,

dm« *ein PftmdT nicht ftmdo unam heisst, sondern pmd» lifrrom');

dagegen 'zwei IMiind* ist (lua{s) pondo*) oder gewöhnlicher dupon-

dium und so weiter. Ich kann darum auch Saiippe nicht beistim-

mon. wenn er in einigen Stücken des llddeslienuer Fundes, wo der

Exponent unten einen kleinen Querstri(h zeigt, denselben durch

p{ondo) l{ihras) autlöst. Dem widerstreitet das Wesen des Wortes

und der Abkürzung, die gar den Pfundbegrifl' nicht enthalten, und

nidit minder ^er Sprachgebrauch, der ^otido itéras quattuor statt

^ Ob mao in ähnlicher Weise auch pcsnpl hat t. R. /'unfit/j semüsem voo

dem halbcD Jujreriim. wfiss ich nicht: der Analogie entspricht es.

^) Daüs diese gaazu tiezeicbuuagsweiiio vom Gewicht ausgebt und erst von

die5em auf das Läogen- und Fläehemnafs übertrag:ea ût, zeigt nichts so dest-

lidi wie die Verwenduog voq dupondhan auch für das FuTsBafs (Colonella

3,13,5).

^) CkarisiQS 1 35 ReiL Wendungen wie Gell. 4, $, 7 d^eem fonio Ubnê
sind aabr aaitan, wann nicht verdorben. Bei Festus p. 363 M. wird duoê Ubrtu

fomio^l tfienUin dadurch entschuldigt, dass der altertàûnliehe Aasdrack INm-
tem tertium pondo durch jene Worlc erklärt wird.

*) Festns ep. p. 59 centenas pondo dicehant anliqni referentes ad libras.

Oiiinlilian insl. 1, 3, Î5: et diia jtondn ert in- poiido usque ad nostnmi nvtatem ah

omnibus dictum est et mie dici Messaila confirmât. Offenbnr sind diese For-

men aus duoji pondo nnd très pondo hervorgegangen, wobei libras hinzugedacht

iàl. Damit soll nicht geleugnet werden , dass in späterer Zeil die Bedeutung

das Warles sieh verdeakelt, man pandi» in diesen Verbiadiingett aia Pfand ga-

fasst and mit dem Nantroin des Plnra) eonstrnirt liat, wie z. B. Livina 27, 4, 9:

üma pondo \ 27, 10, 12; quinfußgona pondo; 44, 14, 2: duo pohdo; Gronov ist

wohl na wait gegnngen, wenn er diese nnd Ihnlidie Stellen for verdorben er-

klirt hat. Aber auf VerscUehnng des ursprÜDgliehen und woU begründeten Ge»

branches scheint die letztere Redeweise alierdings zuriickzugehen. VgLScbnei^

der lat. tiraaua. 2, 456.
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fonäo qwiUuor nicht zulSsst. Wenn man erwSgl, dass die weit über-

wiegende Zahl der Denkmäler und insbesondere fast alle sorgfilttig

geschriebenen nichts aofseigen als das einfache p, so wird man in

dem Qaerstrich jener GerSthe nichts erkennen können, als höchstens

eine DilTerenzirung des in dem Werth von fondo verwandten von

dem gewi^hnlicfaen Buchstaben. Zufällig kann der Querstrich aller-

dings nicht wohl sein, da ilci*selbe, wie Sie mir nachweiüeu, nicht

hMs aut den drei Uildesheiiner Tellern (iN. 19. 20} als i und auf

dem Gefiüs N. 4 als D in eingeritzter Schrift, sondern auch auf der

in sorgfaltiger Punctirung ausgefflbrten Inschrift N. 18 (die bei

Sauppe ungenau dargestellt ist) ab J?, ferner auf dem Untersatz des .

Silbergeräths mit den Namen des Proiectus und der Seeunda ^ als

und aufeinerWandinschrift von Pompeji^) als P erscheint; aber wer

Ligaturen kennt, wird nicht in Abrede stellen, dass diese Zeichen,

aiich blob graphisch betrachtet, nicht fiiglich als Bindungen von p

und L angesehen werden können.

Das eben erörterte duodécimale Bruchzeichensystem scheint

ziemlich früh insofern aufgegeben worden zu sein , als die eigenen

III
Zeichen für is n üi des Pfundes ausser Gelirauch kamen tmd man

III
die Reihe einerseits auf die drei Zeichen 12 1*4 äs» beschränkle,

andrerseits. <la liiaii das letzte doch nicht uolil bis elfnial neben ein-

ander setzen konnte, die scripfftla udor sn tpula von 1— 11 mit den

dem Alphabet entlehnten Zalilfii bczeicUnele, svie dies für die Pfunde

hergebracht war. Otlenbar ist dies jünger und entliült ein Aufgeben

des althergebrachten Ziffemsystems in doppelter Weise: denn ein-

mal fiel hiemit der Gegensatz der alphabetischen Ganz- und der

analpfaabetischen Bruchzeicben, zweitens trat damit die Nothwen-

digkeit ein, während das ältere System ohne Specialexponenten

mit jenen einfachen Zeichen und Benofinungen ausgekommen war,

nun wenigstens die teriptula als solche zu bezeichnen oder auch

/.n benennen^). Allerdings zeigt der Hildesheimer Fund — und

ich glaub*' er zuerst — dass dies nicht immer geschehen ist

und man sich zuweilen in dieser liiusicht auf die Stellung ver-

lassen hat; aber es ist dies offenbar iiTegulär, da, wo kerne La

') Marioi Arv. p. 259 u. 343.

») C. I. L. IV. 594 Tal. 11.6.

^) So auf der Inschrift vwn O.stia Orclli 13bi : ar^. p. A/ scrp. /A.
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zen vorkommen, die Bezeichnung dadurch zweideutig wiid^) und

hegiegaei auch nicht in den sorgfaltig in pnnctirter Schrift eingegra-

heoen, sondern nur in den oberfldcfalich eingeritzten Gewichtanga-

ben. Aber andrerseits leuchtet ein, dass die Aendenmg an sich wohl
10

motivirt war. Den liruch 2hh zu schreiben C D 3» zu sprechen s«-

mmncia siciliens acripiulum ist ohne Zweifel weniger übersichtlich als

zu schreiben C 9 VII, zu sprechen semunda sctiphda septem, da die

Operation der Zurückföhmng auf die kleinste Einheit in dem letzte-

ren Fallevereinfachtwird.—Wann dieseVereinlhchung stattgefünden

hat, steht dahin. Die älteren rftmischen Schriftsteller, Cato Yarro

Ifitrurios Columella der iUtere Plinios folgen dem filteren System und

rechnen nach nfciHci und tevtuliu; bei den Gromatikem scheint

eine andere Tin liuii^^ des Jni^^erum überhaupt nicht vorzukoimiien.

Der erste, dor der jit uereu W^'i.sc folgend den sirilirus und die »exlula

%veg\virfl und nach der semn/n i i su^^U irh auf das scnjjO(/<(m greift,

ist meines Wissens Frontinus unter ÎNerva Dass Maecianus unter

Pius jenes System nocli kennt und theoretisch darstellt, ist damit

natürlich nicht im Widerspruch. Was die Denkmäler anlangt, so ist

die Zahl derjenigen, die unter die smunda hinabgeben, bekanntlich

Überhaupt ungemein beschränkt; solcher, die dem älteren System

folgen, kenne ich überhaupt nur ein einziges: die Arvaltafel (Ma->

rini XXIII) aus Titus Zeit vom J. 80. Di< jniigcn, die nach Semun-

den und Scmpeln rechnen, wie unsere Hildesheimer, sind häutiger ;

und dass diese Berechnungsweise bereits im ersten Jahrhundert

n. (]hr. IUI (•('hrauch gewesen ist, beweisen die Griflelinschriftcn von

Pompeji. — So klar im Allgemeinen die beiden liezei( luiungsweisen

nicht blufs sich scheiden, sondern auch als ältere und jüngere sich

charakterisircn, so ist es doch sehr denkbar, dass bereits in augusti*

scher Zeit jene einfachere Bezeichnungsweise bei den römischen

Silberschmieden üblich war, während die ältere in öffentlichen

Denkmälern und in der Litteratur noch überwog. Wohl aber wäre

es wfinschenswerth, wenn inabesondere diese letztere daraufhin einer

p • IUI lönnte danach ebenso 2 Pf. 2 Scrupcl bedeuten wie 4 Pf.,

allenfalls auch 4 Scrapel, und selbst wenn interpun|^rt wird, wie aan wohl §9»

than habet) würde, bleibt die Schreibnnp unklar.

\urh dieser frcilirh snct iiirht stTtpulrt se.r , sondern xin'hmn: nber

tiurchguugig luäst er, so viel ich sehe, die scripula zusanioieu, uuii daraul kuiumt

es ao.
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t

genaoen ÜBtersochung uoterwoifeD wfirde. — Icli will nur noch

htnzufQgen, das« in der spSteeten, vielleicht erst in der chrieitichen

Zeit aacb för die Unzen die Bezeichnung durch seibstständige Zei-

chen aufgegeben uiul, wicfrüiit i boi den Scrupeln, so jetzt auch hier

die numerische Bezeichnung eint] lit unter VorsetzunR dos jiUzt als

Exponenten venvendcten Zeichens d« i numschen Unze -. Diese

Weise, wonach also für drei Unzen nicht mehr r -, sondern - m ge-

schrieben ^^ ird , finden wir auf den £xagiea und sonst in nachcon-

stantinischeu Inschriften 0*

Die einsäen Stocke des Schatzes sind neuerdings gewogen

worden, zwar noch nicht mit der Genauigkeit, dass die Resultate der

Wägung hier vorzulegen zweckmärsig wäre; indess bis die unzwei-

felhaft bevorstehende Gesaniiuipaiilualiou auch darüber alle erfor-

derlichen Daten bringen winl, tr^'iifigen fi'ir die Feststellung der wis-

senschaftlich in Helrachl kininiieiKli ii Mdiiieute aucli schon die uns

vorliegenden Gewichtsangaben. Sie haben vor Allem die zuerst soviel

ich weiss von Friederichs ausgesprochene Vermuthung bestätigt dass

die den Gewichtsangaben vorgesetzte Ziffer die Zahl der Stücke be-

zeichne weUshe unter der Gewichtsangabe begriffen sind : das Zusam-

mengehörige wurde zusammenverwogen und mit der gleichenAngabe

desGesammtgewichtesversehen. Friederichs seihst hataufdie Inschrift

eines in Rom gefundenen Silbergefâfses^) hingewiesen scvt • nii p * v

d. i. tevteUae guaffifor fmdo qumque. Aehnlich ist die Bezeichnung in

der Inschrift 1. B. N. 5 Lares argenteus septem p • ii s : . Die Wägung der

einzchien Stöcke hat nun gezeigt, dass unter der angegebenen Vor-

aussetzung das Effectivgewichl mit dem ui den liischiiften verzeich-

^ Mariai Arv. p. 228. 259 n. 343. Aber in den dtit angefülirteii

Stria von Perofia, dessea Gcwicbtaagriie naeh ueiHer AbM^rift lantet

EX • AVal • P • \ • V, ist obae Zweifel lesen mai patdo äorfytdü

quinqucf aidkt UMeMê quinqUB, «nd da nicbt wobl iiigeB9naie& werden kann,

da« binter poitdo das Zeichen der Einbett feUt, wird aian sieb wobl dabei be-

rubifen nissen, dass der bi«r geweibte Goldkranx der Fortuna — deso so

fifhcint die Inschrift zu fassen — nur vergoldet gewesen ist und somit 5 Scrn-

pel Goldes dafür reicbten. Ganz ebenso ist in der Insrhrift von Corfinium

L H. iN. 535 4 : lunam arfrentem jr. ^ gewiss nur aa einen Ualbaoad zom Gewicht

voa 2 Lnzeii /.u donkea.

ViscunU opp. varie 1 Taf. 18, ] L
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neten überall nahezu zusamnn-ntrillt. Ks verträgt sich mit »lieser Er-

klärung sehr wohl wenn bei eine»» Gcfäfse (n. 5) dm i li tin \ (U i;(
-

setzte« I ausdrücklich angedeutet ist dass das Gewicht sich nur auf

dieses eine Gclafs beziehe. Ebenso wenig kann an ihr irre machen,

wenn mehrfach nicht alle ursprünglich zitsammeDgehOrigeu Stücke

erhalten sind (n. 9, zu der sich ein zweites identisches Exemplar

gefunden hat; n. 13. 14; n. 24.) oder wenn in einigen sehr Ofichtig

eingeritzten Gewichtsangaben diese Ziffer fehlt, während doch ein

Vergleich derselben mit dem wffklichen Gewicht lehrt dass sie sieh

aut eine znsaniniengefasste Mehrheit von Stücken beziehen, soin

n. 19. 2ü und einem dritten identischen Exemplar auf die drei noch

vorhandenen Teller, in 21. 22 auf eine nicht mit Sicherheit zu be-

stimmende Anzahl von liechefri, jedcslalls aber auf mehr als die

zwei, von denen Bruchstücke erhalten sind £s verträgt sich damit

sdiliesslich auch, ^^enn einer von drei zusammengehörigen und zu-

sammen Terwogenen Tellern eine nm em Geringes abweichende Ge*

Wichtsangabe trigt. Zu den beiden Inschriften n. 6. 7 m • p • ni s • >ix

kommt nimlich noch eine dritte hinzu: ni • p • m s • C • >u, welche

auf einem Teller von gleicher Form steht. Bei näherer Untersuchung

stellt sich jedoch heraus dass dieser Teller von den beiden anderen,

die wie in den Inschriften so in den Details der Form unter einan-

der völlig iihoreinstimnipn, in l^^inzelhcitcn abweicht mui im Ganzen

wenij^er sorgfältig und tein gearbeitet ist. Es seheint danach so gut

wie gewiss dass der ursprüngUche dritte Teller verloren gegangen

und durch einen anderen ersetzt worden ist, bei dem dann kleine

Abweichungen in Arbeit und Verzierung nicht auffallen können. Als

man die wieder TervoUstândigte Dreizähl wog, wird sich ein kleines

Uebergewicht herausgestellt haben, und so die um einige Scrupel

höhere Gewichtsangabe auf dem neuen Teller zu erklären sein. Eine

Ausbesserung liegt vielleicht auch in dem GefSfs vor, dessen ge-

trennt gearbeiteter Fufs die Inschrift n. 1 trägt. Das Ganze wiegt

gegenwäiHig ca. 0.4 Pfund preussiscli , während die Inschrift 3 Pf.

3 scrip, römisch = 1,972 pr. angiebt. Die Differenz ist so bedeu-

tend dass man entweder die Angabe auf mehrere (lefärsc beziehen

muss — eine wenig wahrscheinUchc Annahme, da in einer so sorg-

fältigen Inschrift die Anzahl der Gefâlse gewiss nicht weggelassen

') MDHiniscn ^^( I :,t :iuf dic Möplichkcit hio die in dipseo beideu ïnsrhrif^cu

der GewichtsaDgabc voraufgehenden Uucbstaben s H za lesen s{cyphi) h[ulM;ttl)

oder ia ähulicher W eùe.

I
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worden wäre —, oder vielmehr «nndunen wird, daes der Fnft ur-

gprODgUeh eia sehwereres GeflTs getragen habe; lumal da twischen

dam Pufe und dem Schâkhen ein bedentender Unterschied der Arbeit

unverkennbar ist Indesa wird der Zweifel erlaubt aein ob beide

wirklich antik ziuammengelöthet geweaen aeien. Die Wägung der

einzelnen Stücke hat schliesslich auch bestätigt was sich im Grunde

von selbst versteht, dass in den Gewichtsangaben immer nur we-

sentlich gleichvvichtige Stücke /usaiiiinfii^^i tasst sind '). Eliue henier-

keuäwerthe Al>\v»»irhunf!: d;iv(iij bilden mir die beiden Schalen mit den

Reliefs des Âttis^) und der Kyhele im Innern (n. 15. 16), von denen

die letztere um ca. 0,2 Pf. preuas. schwerer wiegt, weil das emblenui

mit Blei ausgegceaen »t. Dieses Blei iat jedoch in der Gewichta^

angäbe nicht inb^iffen, da PIV::*, d. i. 4 Pf. 5 U. riftmiach

2,895 Pf. pr.) nngefiihr dem vierfachen Gewidit der eraten Schale

(4 X 0J18= 23&2) entaprechen; vgl. L Ipian Dig. XXXIV 2 19 ( 3

Cdtu$ . . . qwttrit st' €mhm pomdo argmü fturim reftefo, m rêphm-

ban debeant ut sic appendantur. Et Promlns et Celmis aiunt, exempta

plumbo appendi debere ; nam et emyioi ibm replumùatae assi^nantur et

m raiiones argenti pondvs sic defertur.

Aussi 1 der (iewichtsaiigabe trag^en \'wr (»efafse noch Namens-

aufschriften , deren Lesung nicht ganz ohne Schwierigkeit ist Das

Monogramm in n. 1, in dem Saappe einen }fa(Jpohts oder Mallhu

erkennen wollte, kann aicherlidi nur in Manli au^löat werden: der

dritte von linke vnten nach redita oben gerichtete Strich macht es

1) Ovid. her. Hl 31 Ti^r^'/Wiwta/MfOMWMfv JaMa#Alr«^^
pomdere et artf pares.

') Ich sehe keinen Grund in dem Hi ustbilJ dieser Schale nicht Aftis zu er-

kenneu. Kr ist auf einer (leinme des KiMÜniM Museums ähnlich dargestellt:

eilt Jüiifliog to orientrili.Hcher Tracht steht cu face, im Begriff mit der Patera

iu der vorgestreckte a Hechten auf eine nntoa xur Seite «ogebrachte Ara zu lihi-

reo. Hiuter aeiaeu Schultera kommen die Enden einer Mondsichel zum Vor-

schein, attch tof der Bratt sdMtnt er eise Spange in Pom ebiw HaHmondet wm

tragen. Rms aber bier sicher AttU faneint ist, wngt der xn Miser Linfcee 4w-

gestellte Hebm. Von einer balbmondfiinntfen S^nge ist wohl «nch in 4er In-

•ctoift von Gorflntui 4te Bedel. R. N. 6854 jiUSm anm bmam argmiMm p,s
pogä P. Màriu(*) Pkantra eeo0rtf(o«). Die Mondstebd keoimt dem Attis firiro-

Tvçavpocmà Jlmvd^h^ç so gnt zu wie dem Sonnengott, vgl. Maerob. Sat. 1 21,

9 totem vero sitb jiowitir .^fttmis ornant fistula et inrfçai ebenso ist ihm der Hp-

»tirnte Hut eigen, mit dem er auf dem Relief der Schale erscheint , s Pi oller

Rom. Myth. S. l'A9. Stellt aber d:is Hnjstbild der einen Schale irkiich Attis

dar, so lallt jeder Zweifei an der Ueutuog den anderen al& hybele weg.

HMttio in
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fmzwërelhafl dass eio N in der Ligatur enthalten sei. Der Name

dieaea L MmàSm Bocem iat in n. 2 mit Recht ?on Men wiederer-

kannt worden obgleich in der Ar das GentUe gesetzten ligatar nur

M vmâ L KU finden sind. Da auch eine Andeutung von À fcMt, kann

der Maogel eines iV-Slriches nicht auffaUen. Denn dass derselbe

Mann wie er in der Schreibung seines Cogiioiiicu zwischen und

CT si lnvankte, so auch sein Nomen bald Manlius l)aid Mallins ge-

schrieben habe, ist nicht glaublich. Die Manlier und Mailler gehen

als zwei verschiedene Familien neben einander her und erscheinen

ak solche auch in den Faaten. Die orthographische Ungenauigkeit

der Inschrift kann nm so weniger auffallen als sie im Verglich su

n. 1 sehr fiel weniger aorgßltig und aierlich eingegraben bt und

auf einem GefSMub steht, der sich ^on allen fibrigen Stücken des

Schatzes durdi mangelhafte Arbeit unterscheidet: er ist weder po-

lirt noch Oberhaupt geglSttet, sondern ISsst durchgängig die Spuren

des Hammers erkennen. Es lie<^'l nahe auch von diesem ïiits anzu-

nehmen, dass er ein nachgearbeitetes Stflck sei auf dem man die

InschnlL des ursprünglichen Fufses wiederhergestellt hatte. Indess

konnten ebensowohl Âi beiten sehr verschiedenen Werthes aus der-

selben Oflßcin hervorgehen. Die beiden anderen Namen (n. 3. 4)

hat Sauppe Aberzeugend als M. Aurelius C{ ) und Marens erklärt.

Zur BestStigung bemerke ich dass in n. 3 in der Ligatur ein 1-Strich

zu Tage gekommen ist, wfihrend in n. 4 zwischen S und / kein Punkt

zu sein scheint, so dass einfoch Ifam' p • U=>nm lesen 1st

An der Erklärung dieser Namen als der argenkarU wuaûmiit

aus deren Werkstätten die Gefatse hervorgegangen sind , festzuhal-

ten gebietet die Zusammenstellung des ganzen Schatzes '). Seine

Hauptbestaiuithcile sind augenscheinlich aus verschiedenen römi-

schen Fabriken horv(i]^('<:aiJu,rn, während ein grüfsercs trichtci lnr-

niigesGefäfs nebst mehreren verwandten Bruchstücken eine von allen

übrigen durchgreifend abweichende Decoration zeigt und auf eine

wenn nicht eigentlich barbarische, doch provinzielle Fabrik^ hin-

1) Auf SUbergdlfMa vi» liarliehar Pom «ad Aibeit M&eiet üe Aagala

dM Verfortigen gewSlioIicli gcMcsen zu saia: taéca (UtL IX 1, 7 pbMi . .

.

argentum f^rave ruttid pairU sine ulh nomine arUfid».

5) GeFaftc gallischer Fabrik (vou den Bojern) crwähut Liv. XXXVl 40

P. Cornflltis cofistfl frtitmphavit de Boiis. In eo friurnphu Cnfliris carpentfs arma

si^iiaque cf ivoUa umm s -,tf«cm travejTtt, et vatu aenea GaUtca . . . Aureas

iorque» traiittuUi mtUe quadrmgeiUos êeptwigini» unum, ad hoc . . . argaUi
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deateU Seihst die Ausbesseiuiigeii und die oben erwähnten Erf^'nn-

SHngen verralhen eio SilbergMehirr das längere Zeit in Einer fland

war. Mommsen macht mich danuf «ufinerksam dass der If. in-

rvIvMS C... . der IiiMhiift n. 3 naeb der ^igraphischeii Durch-

aebnitfaregel in die Zeit der Antonine, d. h. nicht frikher als H. Aa<-

reFs Regierung zu setien sei, da Marti Anreîii vor dieser Zeit zwar

natürlich nicht unerhört aber doch vcriiültniggmäfsig äusserst selten

sind. Die Arbeit widerspricht bei diesen und einifjen anderen Gc-

Rfsen dieser Annahme allerdings ni( lit- den groi's>en Misclikessel

dagegen und die Minervaschaie wird mau schwerlich einer späteren

als der augusteischen Zeit zutrauen mögen. Wir würden so zu der

Annahme geführt dass der Schatz lange Zeit hindurch im Gebrauch

gewesen und nur nadi und nach vervoUstlndigt und wieder eiginzt

worden sei. Dass eine solche Annahme die H^tothese eines Zu-

sammenhangs iwisdien Varus und dem Hildesheimer Schatze an

der Wurzel IrüR, ist einleuchtend; d>enso dass auch die andere Ver-*

muthung, welche in dem Schatze ein Geschenk der Römer an einen

vornehmen Germanen sah (Tac Germ. .">), durch die an demselben

bemerkbaren Ausbesserungen und ErgäuiUAgen unhaltbar wird.

Berlin. U. SCiJüINE.

DKH COD£X V£R0N£NS1S D£S UYIUS.

Das kritische Material zum 3. 4. 5. und 6. Buch des Livius wird

in nächster Zeit eine nicht unerhebliche Bereicherung erfahren.

Prof. Th. Mommsen hat nemli«^ Im 1. 1867 ans dem bekannten

voii Aügtilü Mai Uli Anfang dieses Jahrhundert« gefundenen Verone-

ser Palimpsest, welcher ausser Theilen der oben genannten l>ivia-

nischen Bücher noch Vergiliana, Euclidea und einen philosophischen

Tractat eines christlichen Autors enthält, die den Livius betrellenden

Stücke zuerst vollständig abgeschrieben , nachdem Rlume (im alten

Rhein. Mus. 2, 1828 S. 33601), Detlefsen (Phüoiogus lUV 1859

S. 68fll) und A. G. Zumpt {„de Limsmmm Ubrmm mscnf^done

infecii factique iii GalUeis lasu non Lnjabrt suo more /actisj duo mäia Irecenta

quadra^nta pondo.

ZI*
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6/ co(1irf antf'qvtssimo Verottemv' Berlin 1859. 4) einzelne Theiie be*

kannt gemacht halten.

Da die betreffende Abhandlung, gelesen in der Sitzung der Aka-

demie Tom 16. Jan. 1S6S, erst in einigen Monaten veröffentlicht

werden ivird, so dürfte ein Torifttifigea Referat Ober den Gang Jener

Arbeit hier am Platze sein.

Die Abhandlung zerMt in zwei grofse TbeÜe, deren erster den

Abdruck des Palimpsestes selbst gibt, und deren zweiter sich aus-

fâhrlich über die Gestalt, das Alter, die Beschaflenheit, die Eigen-

thûmlirhkoiten und vorzüglich über den Wfrth des Codex den an-

dern Handschriften der ersten D(m ade gegenüber d. h. den aus der

Nicomachianischen Recension stammenden, verbreitet.

Mommsen hält es für môglidi, dass der Codex dem 4. Jahrhun-

dert angehöre; jedenfalls ist die Handschrift um mehrere Jahrhun-^

derte Üter, als die Nicomachianischen , von denen die älteste dem

10. und 11. Jahrfaondert zuzuweisen sind. Danas, sowie aus dem

Bemühen des Schreibers der alten lateinischen Schreibweise sich

mAglichst eng anzusdiKessen, folgt für künftige Herausgeber des

Livius die Nothwendigkeit dem Codex Teronensis in Sachen der

Orthographie, welcher von Mommsen ein i t ichhaltiger Abschnilt ge-

widmet ist, die genaueste Beobachtung zuzu^^ enden.

Was nun das Verhältniss des Cod. Veroiieiibis zu denrn der

Nicomachianischen Recension betrifft, so ist ganz ausgemacht,

was auch schon Zumpt sah, dafs jener nicht aus dem Archetypus

des Nieomachus geflossen ist. Das beweist nach Mommsen sowohl

das Fehlen der Subscription, als auch die an vielen Punkten

scharf herrortretende Venchiedenheit der Lesarten, der folschen so

wie der richtigen, besonders aber der Mangel jeder Dittographie,

wie sie den lf'6rrs NieomaMmü eigenthAmlich sind. Em weiteres

Zeichen des verschiedenen Ursprungs der genannten Handschriften

ist di(»ses: stimmen die Familien der jüngeren unter einander nicht

fibd cin, so pllegt der cod. Veronensis bei diesem Streite den Aus-

schlag in der Weise zu geben, dass <lic Lesart derjenigen Familie der

iWcomacAtOfit fûr die richtige oder die der wahren am nächsten ste-

hende ztt halten ist, welche mit dem Cod. Veron. an der betreffen-

den Stelle übereinstimmt oder ihm nahe kommt
Im ABgemeinen ist demgemäfe das Verhiltniss des Cod. Veron.

SU den iéri NiemadiM bei Verschiedenheit denelben ein solches,

4
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dass er sich in llebereinstimmung zeigt mit der bessern Classe

jener Mhri d. h. dem Vorma^etutt^ Medkeus and Barishius,

Hierauf weUt Mommsen direct nach, was im VorîgeD schon

aogedentet ist, das« dem cod. Veron* und den libr. Nicom. ein ge-

meinsamer durchaus nicht fehlerfreier Urarchetypus zu Grande

liegt, weshalb denn auch viele falsche Lesarten sich finden, welche

tmserm Palimpsest mît den Handschriften der Nicomacj^ianiscben

Recension gemein sind.

Daraus folgt, dass auch di r (lodex Veroncn.<is, obgleich bei wei-

thin der älteste aller erhaltenen Livianischen, dennoch keine solche

Auioi itra für sich in Ansuruch nehmen darf , dass jede Abweichung

von selbst ausgeschlossen wäre.

Nachdem Mommsen so die Stellung des Palimpsestes zu den

übrigen Handschriften charakterisiert hat, wendet er sich zur Be-

sprechung desjenigen, was der Codex eigenes hat Es ist dies theils

gutes, theils schlechtes, und zwar Oberwiegt das letztere, so dass

die besseren ft'drt Nkûmaehiam doch den Rang vor diesem Codex

trotz seines Alters behaupten werden. Es besteht das schlechte

theils in Comiptelen, theils in ofTenharen Interpolationen, welche

wieder verschiedener Art sind, indem entweder das bei f>ivius sel-

tene und deshalb vom Abschreiber nicht Vcrai.iiidene aussi i ordentlich

dreist und meistens ausserordentlich thöricht geändert ist, oder no-

mma propria mit gewöhnlichen Wöi tn a vertauscht odei' auch Par-

tikeln und andere Wörter wilikiihrlich eingeschoben sind.

Andrerseits aber, und damit endet die ganze Abhandlung, bie-

tet unsere Handschrift doch auch an vielen Stellen allein das Rich-

tige und öberführt jene Wni Niemachiani der Interpolation, die bei

diesen um so täuschender und deshalb schädlicher ist, je mehr sie

sich durch Feinheit und relatiTe Wahrung des Sinnes von den

thOriditen Einschiebseln des Veronensis aufs bestimmteste unter-

scheidet. — Von diesen Stellen nun, die der urkundlichen Ver-

besserung nur durch die Lesarten des Veronensis theilhaftig werden,

obwohl eine sehr grosse Anzahl derselben bereits durch Coniectur

richtig hergestellt worden isf, hebt Mommsen zuletzt noch gegen

140 der uichtigstni hervor und unterzieht sie je nach Unisländen

einer längeren oder kürzeren Besprechung.

Von den interpolierten Steilen des Veron. heben wir fol-

gende hervor:

UI 7, 7 ienatus .... od deos fopulum ac vota veriü: tuait . .

.
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iUppUeatum ire; ad id quod sua quemque mala royehani, auctoritate

pi^lfUea tnotati omnia deluhra implent. So haben richtig die libri

Nteoamh,, nur findet sich in ihnen, wie im Veron. die alte Comiptel

publice voeaU für pnhUcaeoocati, Der Veron. bietet die Stelle TfiUig

interpöDert: iunas .... sHfpUeatum in ometmiM» ptAUee vo&U

(nimlich senatus) ; omtiâi tMühra wnfikam* Hier wird iweimal das

selbe gesagt : inssos auclùritatë pnbUca vocat.

V 41, 7 Si oobis in animo esi . . . nec pali haec umnia G alliant

fieri. s schien dem Schreiber des Veron. zu viel, er ersetzte da-

bei' Galliam durch a GaUis.

V 46, 4 Veis non animi tantum in fite«, sed eiiam vires cre^ce-

hant. Diesen Sats bat der Veroncnsiscbe Interpolator bereichert durch

numerui hinter äim und dann noch durch ein dem vnret ange*

hängtes que,

V 5t, 3 GamiUus sucht die Rftmer von ihrem Plane Rom

ganz aufzugeben und nach Veji überzusiedeln wieder abzubringen;

quid enim repeWmns {urhm), quid obmsaam ja? AmiAmi [immähis

eripmmus, si recuperatam ipsi deserimtis? Der Yeronensische Inter-

polator will die Stelle deutlicher iiKJchen, er schiebt deshalb hinter

manibus earn ein, si h i f ibt für rj>5i, was er weglässt, obsidione und

zerstört natürlich so den schönen rhetorischen Gegensatz, der in

liegt

Aus den Stdien, welche der Veronensis aliein richtig gibt, grei*

fen wir nor einige wenige heraus:

m 34, 6 îêgeB perlaiae smU, qui nimc quoquê fonB omn^

publici privatiqne ist iwrk. Diese allein richtige Lesart hat nur der

Veron., die uhi if^en: quae . . frons; letzteres wurde schon ifingst in

fom emendni. dagegen das falsche quae stehen gelassen.

ni 38. 9 mWum q^iicqnam liberae rinita t i. So der Veron., die

libri Mcom.: civilatiSt was schon Drakeuborch und Madvig in den

Dativ änderten.

Ui 42, 4 nunquam u «9110 urtammi comrnktmtes. Die un-

richtige Vulgata ist mumiine, wofür schon Gronov den Dativ vor-

schlug.

m 44, 6 nirghU numum àiacTf sero« ma nakm mrvûmqM$

afpeUans, Die andern Codices irär^*imiiitcm ùmilttrvam mamm-
tam senmmqw appdlans esse. Auch hier haben schon firûher die

Herausgeber seroa sua gebessert und esse weggelassen.
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III 64, 2 Iura frt*6iiiioriiM fkbü der Veron., Aira pk^ die

Vnlg. Der Zusammenhang spricht entschieden fOr das erstere.

ID 65, 6 wrban» qnoque oH» fork owmia tranq^Uia me
vffimßniäs , per diieordias ctoHes exîemo9 toUen annim. So 'die

Vulg. Madvig (Emend. S. 85) wollte das qnoque an seine richtige

Stelle hinler forts gesetzt wissen, nocU besser lâsst es der Yerou.

ganz weg.

IV 12, 9 qui cum nullum momemum annunae fecissei. Diese

Lesart der meisten Ausgaben bestätigt der Veron. Die libri AtcfMN,

haben vor nullum ein unverständiges

IV 13, S rem cmpertam ad senatvm defert* Diese Lesart des

Veron. ist dem re/erl der A'6ri Nkom, bei weitem vonusiehen, da

es sich um eine Ansei ge bei dem Senat handelt So ooiqiGierte

schon Madvig zu Ussing S. XXIL

IV 25, 4 magna dodes hmimm peeonmque pemiek ateepta,

Famem quoque ex pestilentia morbo implicitis cultoribm

agroi um (immtes vi Elrnriam frumenti causa mmnt'. l^urch die ge-

si>errt gedi uckieii, nur im Vci ou. sich liudeüilcn Worte wiiil erst der

erwartete Gegensatz und der Fortschritt der Hiindiuii^' deutlich.

V 5, 4 illud quod proprie ad müüeä pertinet^ quibus boni tri-

imi pUbù stipendium extorquerê voluerunt, nunc consultum repente

vohmt, fHale esl? Dies die Lesart des Veron.; die schlechtere Classe

der Nicomachianischen Recension schiebt vor tl^penOm» noch ein

unverständiges cum em, weiches Madvig in mm Snderte.

VI 3, 8 m prauwMi .... parct di€rMt6iis tmütmu neeprae-

ter «mutfes quemquam violari der Veron. Alle übrigen: iiufmi.

Der Plural ist hiei' allein au der Stelle.

Berlin. L F. FISCHER.

Nachtrag zu S. 383.

Herr Prof. Jacob ßenuiys macht mich darauf aufmerksam, dass

es, *um die Mysterienforscher top Schaden zu bewahi en', i^erathen

sein dürfte, daran au erinnern, dass S. 383, 10 t(p /^v^vix^ ^a^aii

XiyovTt ôià TOvto vedvideg r^ydftrjaap ae sich auf den

dritten Vers des ersten Capitels des Hohen Liedes Salomonis besieht.

Ebenderselbe bemerlit, dass S. 384, 10 die Phrase éç ipa^fién^

Xlfia^at ypeédu aus Plato Rep. III p. 382«' entlehnt ist

R. H.
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DIE ËRZÀHLUNti YON ON. MARÜIUS
CORTOLANUS.

Die Erzählung von den ThntiMi uiul Loidcades Cn. Mamtis Co-

riolanus hat in den rômisclieii Geschiditobiictwra gestanden, seit es

solche als Utterarische Werke gab. Das VerhâHiiiss der Quellen, aus

denen iv|r sie kennen, lâsst sich ohne besondere Schwierigkeit fest-

stellen.

1. Die ältere Erzählung, wonach Coriolanus nach der Kata-

siroplie Ihm d«^n Volskern als Verbannter lolit, bis in hohem Greisen-

altiT dort T«»d ihn abruft, fand si( h Itci dfui iiltcsti'H n'mii-

sdipn Annalisten, dem Zeilgcnossm llamiili.ds O. I'",il>iu»'i und ilir

tbltrte allem Anschein nach noch Atlicus in sfiiiciu .laliilmrh^) ; an-

derweitig begegnet sie nicht. Als ein zweites unterscheidendes Mo-

ment dieser älteren Fassung darf angesehen werden, dass darin die

Kruberung CorioUs zeitlos dargestellt und nicht an das Consulat des

J. 261 angeknApft war'). Uebrigens werden wir annehmen dör-

*) Liviiu 2, 40, 10: apué F^ütm loiige onii^iMmmmn audormn utquM ûé

êêneHvtêm viadtm euniem inuenh; rtjisii cerU hme taepe mm exatta aéUUé

luurpasse vocem muUo miseriim sein c.väium esse. Auch bei Cicero de div. I,

20, 55 und Dionysius 1, 7 1 wird tor Andere BestaadÜieile dieser £niililttii( F«'

bios sh Gcv\iihrsmaun »ngcrührt.

<iiccr<i Unit. 10, 42 lässt den Coriulait dui oü Selbstmord cndifçeu, iiiJcin

er herv ui-hol)l. il;iss Atliciis diiriilier anders berichte; dass dieser ihn iiatür-

]ichoD Todes sterbcu lieüs wie i ubius^ isi uach demgauzco Zuiunumeuhaug ^vgi.

§ 42 mors vui^forù) wahrsdieiolleh. ,

Dies geht ans Livins hervoi , der anch bier wie Sberall inekr Rieksiehl

vf die iUteroa Beridite olamt als Dionysios und die SpStereo. Er sagt $«rade-

züy d«M in der EraSUaDg von Coriolls Broberanjf ter Mams Coriolans den des

comnaDdirendea Consols verdr.Blcelt habe «nd dass nan erst dnreh einen Swines

i l -II g;elanft sei in diesem den Postuiuus Coininius Cousu) 201 zu erkennen. Es

fihle iichinlich dessen i>iame in -dem mit den Lntioem in diesen Jshre abfe-

Ucrmcs IV. |
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fen, dass die ältere Ersähloog, die uns nirgends rein nnd im Ziisam-

menhang Toriiegt, sich von der späteren in eigentlich wesentlichen

Piincten nicht weiter entTemt hat, da Livius diese sonst wohl eben-

faUs hervoi-gehoben haben würde.

2. Üie jüngere Fassung begegnet uns in gröfscrer oder gerin-

gerer Vollständigkeit bei folgenden Gewäbrsmänoern, die für uns

selbsständige sind.

a) Cicero kennt neben der abweichenden älteren auch die Er-

zählung, wonach Coriolan sich selbst den Tod gah, und folgt ihr, in-

dem er sie nigleich mit dürren Worten als Rhetorenerûndung be-

zeichnet 1). Ausserdeln finden wir noch bei ihm^ die Erzâhhing von

dem Tk'aumgesieht, das die Instauration der ludi LaiM herheitührt,

wofür er sich auf 'sSmmtliche römische Historiker, Fabius, GeDiuSt

msbesondere aber auf Coelius' beruft.

b) Livius ziemlich knappe Darstellung lässt die Quelle nicht her-

vortreten, nur dass aus der Art, wie er die Variante des Fabius be-

riclitet, so viel mit Sicherheit erhellt, ilnss (hes Fabius nicht ist.

— Aus Livius gellüssen sind die Anekdoten bei Valerius Maxinnis

1, 7, 4 und 5, 4, 1; fi^ner der ßericht des Ëutropius^) und der-

jenige des Cassius Dio nebst dem des Zonaras, nur dass Dio neben

Livius noch Dionysios benutzt hat*).

i^Mscnen Vertn^ mi dinu gib» hurt, âtu er daauüt wflg«ii Rricgfäh-

nug vonRom abwesend geweten ; er alee (?) werde eswohl eelii,iuterdeeseaFvh-

ruflf IbreiQfl Gerieü erstümt babe.

I) In Bratae a. a. 0., we AttieM adt Beaiebnag auf Gieeres tm der seiai-

geo abweichende Darstellung vom Bade Coriolaas sagt, dass es einmal das

Aecht der Rhetoren sei die Geschichte za falschen (concetsum est rhetoribut

emend'ri in fiistorüs) und dass wie bei Coriolan, so bei dem mit ihm zasam-

mengesteilten Themist iklrs das passende trapisrhe Knde von h'HtaF'chus und

Stratokle.s hinzueriundta sei. 0. Jahns Vcrmuthung, dass dieüc in den Zusaiu-

menhdug wenig pas-jendc Auseinandersetzung zwischen Cicero und Atticus sieh

auf eiue etwa ia den Büchern vom Staat gej^cbeae der geiucinuu \ eri»ion foi*

geude EraKhlung voa Coriolaas Rataslropbe beliebe, ist sehr wabrscbeiaU^

Niebtsdestoweaigér wird ia des m»A den Bmtns geMbrlebeaea LaeUas 12, 42

der SeibatBiord Coriolaas wieder als bisterisebes Faetaii vorfstragea. Vgl. ad

Att. 9, 10, 8.

*) dediv. 1,26.

^ 1, 14. 15. Dass Coriolaous hier im lateinischen wie ia griecbisebea

Text Quintus statt Gnaeus heiast, ist Versehen des Ausschreibera.

*) Dif Ki-rUblunp folpf in der Hauptsache der livianisrhen. selbst darin,

da«S der Vorname (bei Zonare«) (àaaetts^ nicht Gaiua ist und da:»» die dop|i«it«
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c) Dîonjf^os in seiner angemein aiufQbrliclien ErzfiUnng, deren

Weitschweîf^eit er selbst m entechnldîgen nothwendig findet'),

l>cruit .sich für eine einzelne Angabe ^) , nicht um die Abweichung

einzelner, sondern um dif» rpbereiustinimung aller seirn r Quellen

zu bezeichnen, auf ^Lii ituu.^ Macer und (lollias und vicie andere nV

mische Historiker*. Sein Ilcricht lie^t lickanntrrmafsen denji'nijion

der späteren (iriecheu, insbesondere dem A|)pians und der plutar-

chischen Biographie Coriolans, in der Weise zu Grande, dass diese

nicht als setbstständige Quellen zu betrachten sind. jBei Plutarch

geht dies so weit, dass er selbst die von Dionysios begangenen Ver-

sehen in den Namen (Gains Marcins statt Gnaeus'); T. Latinus statt

T. Latinius; Tullus statt TuUius) und die conjecturale Substituirung

des König» Gelon von Syrakus (c. 16) fur den König Dionysios der

UeberUeferang mit Obernommen hat; ja es wird geradezu aUes, was

Plutarch in dieser JJiographie vorbrinjjt, so weit es auf Coriiduu selbst

sich bezieht, aus Üiunysios genoninu a scia*^).

Version über Coriolans Ende wie bei Livius angtMleutet wird: fntßnvlTjq

^ xc.i yr^nâanç «-r /.?«»!'. Aber die Anekdote , dans Marcins ans «Icr Hcutc \iin

iiorioli nur einen lir.uiz und ein Scblachtpterd , ferner einen Gciaiigenen, den

er früher gekannt, angeoonmeD habe (fr. 18, 1), ist aus DiooysiM 6,{)4 ge>

nommea, sieht ans Platareh c. 10, da dieser dea Kraas aieht erwShat. Aadl

CorioIaBS Bewerbnaip am das Coasnlat and später das Angebot der ZarOek-

berafbai^y die nur Dioaysios nod dessea Aassehreiber bertehten, kaon Dio aar

ans jenem genommen haben.

*) 7, 6G.

') T, 1.

In tlnii V'urnainen (inaciis stimmen iihcrein Livius idcnii dir chu* Sicile

2, 3^, •">, wtj C Mareius steht, knnniit nirlit iu Uetraoht gegen drei utulcre tiber-

einstimau ixlt; 2, 3ö, 1, \). 5-i, (»j nebst der Kpitume und Znnaras, Valerius

Maximus 4 (mit Paris, nicht aus Livius), Virtor, GcUius, Florus (mit

Jordanis).

*) Es ist längst, a. B. von Schwegler 2, 24 and in ausfnhrlieher Darl^oag

voB H. Peler (die Qnellen Plutarchs. Halle 1S65) S. 7 îg. mit Recht hervorgeho-

ben worden, dass der Coriolaa des Platareh grSsstentheils aus Dionysios ge-

nommen ist, den er nueh in der comp. A leib, et Coriol. 2 aosdrücküch nennt.

Aber man wird wohl noeh weiter gehen and sagen müssen, dnss in dieser gan-

zen Biofjraphie, abgesehen von einigen darin vorkmnnuiiden nicht auf Coriolan

bezüglichcti Nuti/.cn, Plutarch nicht?? beuutzt li.it als »Icu Dionysius. Seihst die

Jugendeescliiclitc, die Dionysios als ^ioli-he uicht Uat, gebt /.uinirk auf gelcj^i-nt-

liebe Aeusseruiigen desselben: so die Angabe, dass Marcius nach dem frühen Tode

seines Vaters von der Matter enogen worden sei, anf Dionys. S, 51, und dass

!• •
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d) Drei offenbar m gleicher Quelle geflossene Erxihlnngen

bei Valerius Haximus 1, 8, 4. 4, 3, 4. 5, 2,1 — anderes bei îhin

ist, wie bemerkt, aus Livius entlehnt — zeigen die engste Ver-

wandtschaft mit deijenigen des Dionysios, jedoch in der Weise, dass

sie niefat ans diesem geflossen sein können, sondern, so weit sie

reichen, vollständiger und besser sind. Es wird angemessen sein-

die nicht sahr umtlmglichen Berichte bei Valerius mit den cnt-

spreclienden des Uionysios zusanimoii/ustrllcn, um thoils die oft

wörtliche Uebt i cui^^timmung, Üieiiä die gröiäere Aulheuticitât der

valerischen zu verdeutlichen:

er in der Regillerschlacht für Rettuog eines Kameraden den Eichenkranz

enpikigeB habe, auf Dionys. 8, 29 (vergl. 7, 62). Wenn Angaben wie die, daM
Marcius sich im l,n(if« ii, Rinpen und Fei htcn früh ausgezeichnet; dass er sieb-

zehn Feldziige gemacht (r. 15) — %ubei vielleicht von Wrtreibung der Künipc

an gerechnet worden ist und auch die Worte des Dionysius 8, 20, die wie auf

die Begillerschlachi üo auch auf die, in der der ert»te Cou&ul Uel, sich beziehen

laiften, eingewirkt haben k1teii«B — sieh itelit anadriickUch bei Dionysio» wie- *

derfindeD, m wird doch dimm fceioesw egs mit Peler a. a. 0. S. 17 aoipenenfliea

werden dürÜen, dise die ersten sieben Kapitel der Biographie 'ans einem weiter

nicht hekannten Schriftsleller' fenennien sind. Abfeselien davon, dass kann

ein Aotor za finden sein wird, der Plutarch diese Jnfendgeschichte seines Hei«

den geliefert auch nur haben kttnale, ist es geradezu unglaublich, dass er,

wenn er witküch diest' irgendwo so vorfand wie er sie pii'bt, diese Quelle mit

dem siebciilrii (.a(>itel völlis? hri Sfitr ijelegt und sich von da an ausschliesslich

an den Dionysios gehalten haben sollte. \V euu weiterhin Flutarchc. 39die Matro-

nen nicht, wie Dionysios 8, 62 sagt, ein Jahr, sondern zehn Monate um Coriolan

trauern lïsst, weil er mit den römischen Trauerfristen (röm. Chrono!. S. 4S)

besser bekannt war als nanehe seiner Tiuller (vgl. fl. Peter a. a. 0. S. 12);

wenn die sehSne Sehildemag Plntnrehs von den Brsoheinen Coriolans Im

Hanse des Tnlllns (e. 23) ansfübrliehw and maleriseher ist als die dlany«sche

(S, 1); wenn Plntarch den groben Rechenfehler des IHonysios bei der Berech-

nung der Stimmen in dem Prozess Coriiilans verbessrrt , so darf das ebenso

wenig irren (obwohl es manche geirrt hat , z. B. Schwegler 2, 370), wie die Ge-

dächtnissfehler, wodurch der Tullus Attins des Dionysios zum Tullus Amphi-

dius wird oder die Mntter Coriolans Volumniu (statt Veturia), die Gattin des-

selben Vergilia (statt Volumuia) heis5st. — Was Plutarch in der .Schrift de fort.

Rom. c. 5 von Coriolan erzählt, ist auch aus Diouysios, aber uumittelbar, uicht

erat ans der Biographie geflossen, denn der Sprnéh der Göttin bei Dionysios 8,

56: nôXtmç vôfi^t, ywcuxtç yu^atuif âMmté fte lantet hier: oaittç (Jt\

fu nolittç voft^ ytnwüits «ottU (t), xa9iiçvaua4^ dagegen in é» Biegraphie:

^oywiléî fis ^f<r/i^y yvffwâttÇf dtâthtatt.
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Val. 4, 3, 4

Cn. .}far€ins, patriciae gentixadn-

lescensy Anci /vvy/s cfai a (irnge-

nieSy cm Corioli Volsconun oppi

dum vapti sumn CQ^mma adi»-

cermt,

cum editü eoiupieuae fortitudinis

Ofer^HS a Pmumo Cominio eonr-

suU aceurata watime apnd mi-

lita laudahu onmt^Ns dont» mUi-

et agri centum iugeribtis

ei decern capiivorum eleclime

et têHéem omati» e^taj

eentenario boum grege

argentoquc qiwutmii sustinere va-

luiiset dotiaretur

whä ta ki» froÊter mim AoipAüi

acte «Immr oedjpere voimt

Dion. 6, 92

. . . tjv fdv è'éi toi; yévoix iwv

TtaiQixmv , ixaÀéito

ôè râioç Mdgxioç ....

(l'olgt (lie Belagerung md Kr-

stürmung von Corioli).

6,94
coyxaXéaaç 6 IloaroCfnog ùç
ixxhiala» vov arffotdp Mnai»

VW %ov Maçy.tov

éqiatùoi^ avédr^aev ....

èdwQîjoato avfov ïitni^

ûtifiaciv aîxfioXtavotgt ht* i-

àqyvçic) te oaov àv i^spéy-

xw^x/fa ômarco avrôg

xac OTTO rrjç alXrç le/aç

noU.als xai KoXaig a^a^X"
aiç

é Mé^tog . . . lij^

. . . . Kol ht aîxtiolihtpt dç

Die hundert Morgen Landes und die hundert Rinder aUo hat Dio-

nys durch die allgemeine Schhushemerkung über ^andere wwth*

voll« Routpstückc' ersetzt und anstalt der zelin aufgeschirrten

Schlarlii|)t«'nlc, von (Iciicii Marcius nur »Mues annimiut, ciu ein-

ziges gesetzt; im tebrigen ätimmca die Ikiiciite iu jedem Zug.
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Vtl. 5, % 1

Senatus matronarum ordinem

benignissimis decretia (nloi nanit.

Sanxit namque, ui feminis semila

viri cederem .... velmtisque au-

rhm msigntbus novum vitUu dit^

ûTimm adiicit; permùit piioqM

m ptrjfuna eeitt. et maräi «fj

super hf!P€ oedem el aram For-

tmioe multebri eo loco, quo Co-

noimm exoratu fiurat^ /octm-

dam ewravä

tvflmaê eftVmi muMfh tmnnr

laenm^ quùd êêi LoHm via ad

foartum miliariumt eo tempore

cum aede sua consecratnm, quo

CortohuLu/îi ab excidio vrbis mu-

ternae preces reppulerwU, non

tmel sed bis locutum cM$tüU

jMràM(?) hä verbis : Rite me ma-

Htüaaa dêdùtù r&êgue dadkeuth»

Dion. 8, 55

i} ßovltj . . . yvwfiTjy dnedei-

fario Talg ywai^iv

tnaivov %e ànoôéôéad^ai. . . .

xai yiqag om av aîha7ç la-

ßoCaaig fjdtatoy %£ Kai tifiua^

taig âi yvHi^l ßavlioaafii^

âtnQeâç fÂijâefiiSg ôûa^ai

d^iovv ôi iTtiTQfipaê ofpiai

trv ßovXrjv Tvxt]Ç ywaixwv

ïÔQvaaa^a^ ie^ov . . . . fàiif-

toi ßovHj Ml é d^fioç . .

.

Dion. 8, 5f

» , • tè dtjkôaai zr^v yevofii-

nfp Iftiq^dveiav trjç &sov . .

.

oix dllù [Kai] âiç

.... icpd^iy^azo noXlwv rcaç-

ovawv yhkfQ ^aiivQ çùU'i^p

êvawaop tamd fMfwov
'Off/^ ndXêwç ySfitftf ywdhtâç

Auch hier fugen beide Fessmigeii sieb ebne Scbwierigkeit in ein-

ander; die zuent Ton Yaleriiie uigefBbrtenAiuzeicbntingentcheinen

die 'neiderregenden YerleUrongen' lu gein, auf die die Ifatronenw>
achten. — Von ivelcbem Gewihruaunn Valerius diesoi nnd die âbn*

icben nicht eben zahlreichen Berichte') entlehnt hat, ist nicht ge-

>) Vgl. K«Bff io der Vomde f. 23.
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wiss. Ohne Zweifel hdngt er ab von einem der alteren sullanischen

oder vorsullaniscben Aaualistea, ob aber unmittelbar') oder etwa

durch Yermîttelung einer verlorenen Schrift Ciceros oder dor Bei-

spielsammlung des Nepos, ist nicht ansnimachen.

e) Die Erzählung in der Schrift âê virU ühaHrUnu c. 19, so

knrx sie audi ist, ist entschieden nidit ans Uvios entnommen. Aas

Dion]^os könnte sie allenfiills geflossen sein, aber da nichts weder

hier noch anderswo anf die Benutzung einer griechischen Quelle

führt, auch wenigstens eine Angabe bei \ icior seihstständig zu sein

scheint, so wird der tpitoniator eher, wenn auch nur mittelbar, aus

einem alteren römischen Annalisten ge^chuj)ft haben Iias^s er an-

derswo auf der Chronik des Antias beruht, habe ich früher gezeigt

es ist mchts der Annahme im Wege, dass er auch hier demselben

Gewährsmann gefolgt sei.

1) Endlich sind noch Aber das Traumgestcht des Latinius

and die dadurch veranlasste Instauration der Spiele verschiedene

Berichte vorhanden, die dasselbe von der Erzählung von Corio*

lan zu trennen scheinen. An der Spitze derselben steht der-

jenige des Macrobius der den Vorgang in das J. 474 setzt ; dass

dies Datum nicht, vwe ich früher mit AnUereii angeijornroen hal)e,

als verdorben angesehen werden darf, geht daraus hervor, tlass die

Instauration erfolgt ex sfiiiatus consuUo et hge Maenia. Denn einmal

passt es nicht für dus dritte, aber wohl für das fünfte Jahrhundert,

dass ein iMebiscit — denn nur an ein solches kann gedacht werden

— Aber eine solche religiikse Angelegenheit entscheidet; andrerseits

\$h Kempf p. 20, der diese Beautzaag leogaet

^ MoMriig iil es,«ui dirVdakerfelOtiT beiVietarTitasTatnu keiatt,

ia wilehsr Leiuig oicbt Mon ia c. 1% beide Paniliea Bberahistiamim (deoa

dass ia der eiaea 1er die vnvoUstSadige veitretendan Haadsehriflen, étm Laer.

6S, 29 der Voraasw CtUt, k«amt aîcht h Betrackt), «eadera die «ndi wie-

derkehrt in der Biographie des Cicero c. St, dessen Gesekledit « Täo Tatio rtgw

abgeleitet wird. Natürlich ist dies ein Fehler, wie denn alle snostigm liewährs-

mSnaer als Ahnherro der arpinatischen Tailler den Attius Tollias neonen (Si-

lius 8, 406 reg^ia proi;frn>s H TuUn somrm's ab alto [.-fffo?]; Plutarch VAc. 1 etg

Anmov (vii lmdir ^Arnov ùrâyovai) uad die Tuilier sirli ja auch gar

von einen Tttier nicht ableiten kiiunpN; aber es ist nicht Abschreiber -, son-

dern Epitomatoreuverseheo, wobei der bekaaate Name des Gollegeo des Koma-

lus za Gnude Hegt.

') bi dbMT Zritoflftiill 1 & 166.
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spricht dafür, dass ein anderes gleichnamig<*s IMehiscii um eben diese

Zeit gegeben sein niuss — Mit dem Boricbt des Macrobins ist der-

jenige bei Lacfantias^) wenigstens insofmi verwandt, als der Name

des Herrn, der den SrlaTen durch den Circus peitscht, Autronius

Maximus") nur bei diesen beiden sich findet; wogegen die verschie-

done Benennung iIps Baurni, dem das Traumgosiclit erscheint, füg-

lich auf Scineih- oder K|iitomaloriiiti hkr zurfuligcffdu t werden

kann*). Audi fin- lîcrit hl «lt'> Augustinus') dürlh- scüi.^tsl.iudig sein,

da er alloiii dir Spii'le nusclnicklii h mil <leni richtigen Namen aïs di«

römischen lu /oit hue! , auch allein meidet, dass der Senat den vier-

fachen Jiosteuhetrag für die inslaurirten Spiele zu venvenden lie-

schloss. In welche Zeit I^ctantius und Augustinus die Anekdole

setzen, erhellt aus ihren Angaben nicht. — Was dagegen Yalerius

Maximus ^) und Arnobius^, letzterer mit Berufung auf die ^Annalen*,

über denselben Gegenstand melden, ist allem Anschein nach aus Li-

fius genommen.

Die sonstigen Erwähnungen Coriolans, zum Beispiel hei Florus'*)

und (iellius''), sind so all^cniriiier Art, dass es wedei- möglich noch

sachlich von Wichtigkeit lai die Quelle derselben lestzu:>lelleu.

Vergleichen wir die also übrigbleibenden relativ letzten Quellen

miteinander und zwar zunächst die beiden wichtigsten Livius und

Dionysios, so wird man im Ganzen finden, dass sie in allem Facti-

sehen wesentlich übereinstimmen; nur dass Dionysios in semer

«) Riiiu. Forsch. 1,242.

*) inst. div. 2. 7, 20. Kinc andppe âen FartuiiAtcuipel betrcUeatl« iSolir

6, 7, J I kann aus \ alerius Maxiuuis 1, N, l ^'euufuineii sein.

^ AntroDiu!» Ma.ùinus bei Lactaotius ist gewiss Venlerboiss.

*) T. Latiniu ist di« arspräaslicbe Fora, beseoft doreh Livius (mit

Valerias Naximos 1, 7, 4 oder violmeàr Julius Paris) und Ausustinus; T. t^il-

OOS sdirieb Dionysios (nad aus ihn Platarch) io Folge uaiiondifer Auffassoug

der rfiaiscbeii Nomenelatur; I i. Aiinins Laetantins olTettlur darch Lesefehler

{T'iÂTfMf S ^ TI ' .4TIMrS^.

dr riv. dei 4. 20. Dagegen iüt die Krziihluog über deo Fortoaateiipel

4, 19 ohne Zweifel aus Valerius Maximas eoUehat.

. •) 1,7,4.

») 7, 39. .

1,0.

») 17, 21, 11.
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CORIOLANÜS 9

Weise allgemein staatereditliGlie Fragen in die specieUe Erching
vngehftrig hineinneht, nun Beispiel den Senat zn der geriditlichen

Verfolgung des Coriolan vor den plebejischen Gomitien seine Ein-

willigung geben lässl ') und die Krlassiin^^ des icilischen IHebiscits,

das die Unterbrechung des mm Volk i ( (l»Miil* n I i iljuns untersagte,

in diesen Frozess einfügt-). Wnin M;ir( ins Ihm hionys erst nach er-

folgter Verurtheilung in die Verbannung gelit, im Widerspruch mit

Livius und Victor, so ist jene dem römisciien Herkommen zuwider-

Jaofende Wendung wahrscheinlich absichtlich eingefaiurt, um bease-

ren Raoni för die endlosen Reden und Gegenreden zu gewinnen.
'

Siebt man von diesen Bestandtbeilen der dionysiscben Erzfthlnng

ab, die offenbar entweder wiUkflhrlicbe Erfindungen oder docb we-

nigstens willkflbrlicbe Einlegiuigen des asiatiscben Bbetors sind, so

ist die wesentliche IdentitSt der Qneile unverkennbar selbst in den

so wandelbaren Kriegsberichten. Die Eroberung von Ck»rioli znm
Beispiel stimmt in aDen Eimelbeiten , die sehr ausgeführte ErzSh-

long von dein Zuge Goriolans gegen Rom wenigstens darin, dass,

ganz gegen die .sonstige Weise, von einer Gegenwehr der Hönier und

von Feldschlachten iiberhaupt dabei nicht die Rede ist, vielmehr der

ganze Zug in einer Kette von Relagerungeu ''inzelner Ortschaften

besteht; ferner darin, dass Coriolan von Antium ausgehend zunächst

eich südwärts gegen Girceii wendet, und der Ueerzug sein Endziel

findet am fünften Meilenstein von Rom am cluilischen Graben. Auch

die Namen der latinischen Städte, die zwischeninne von Coriolan be-

lagert und meistens anch erobert werden, sind wesentlich dieselben;

aber die Beihenfolge weicht allerdings ganz ab. Die hrianische Dar-

stellung wird in Ordnung sein, wenn man also scfaieibt: tnd» (von

Girceii) dt LaHnmn mam traimmU tmmàûm trmugmmn» Satri-

eum iMigukm Jblnscoiii Corüsfos (wmUa hmc iletmmis oppida) ad-

emä: ind$ lavinium recepü: tum deinceps Corhionm VittÜiam Tre-

bium Labicos Pedum cepù. Denn transgressm^ wie überliefert ist, hat

Livius nicht schreiben können, da von d«'n hier auf^« luhrten StadU ii,

so weit ihre Lag«' In kannt ist, nur Labici au der lalini.^^chen Strasse

liegt iin«l der Marscii von Girceii auf Satricum und Lavinium an der

Küste bin und der latinischen Strafse in ziemlich weiter Entfernung

parallel führt. Wenn man dagegen sich erümert, dass der Tempel der

1) Vgl. röm. Forsch. 1, 239.
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FüTitma MuUebm am vierten der letzte Lagerplatz Coriolans vor

Rom am fünften Neilonatein der latinischenStrafsesichbofand, sowar

es angemessen den Marsch Coriolans gleich von vom herein zu be-

zeichnen als gerichtet auf dieses Ziel, den eigentlichen Knotenpunkt

der gansen Erzihinng, und folgerichtig ward alsdann gesagt, dass Co-

riolan von Circeii ans die latinische Strafse nidit in gerader Richtung,

sondern erst an der Küste hinauf und sodann, etwa über Lavinium

und Bovillar, aul Seitenwegen marschirend gewann. Dionysios Be-

richt läult darauf hinaus, dass Corinlan von Circoii ans Ql)cr i oicria,

liola, Lnhici, Pr^dum
,
Corlno, die Sladt der C.opiolancr (?). Bovillae,

Lavinium au don < luilischen Graiten gelangte und alsdanu wfdirend

der dreissigtä*:iypn Hodonkzcit, die er der Stadt Hess, sieben andere

Städte Longula Satricum Poliusca Cctia (?) Albiatae (?) Mogiilae (?)

und die der Chorielaunier (Corioh?) bezwang, wobei, auch wenn man
von den verdoriienen Namen und den Orten unbekannter Lage ab-

sieht, doch aller topographische Zusammenhang aufgehoben er*

scheint, also auch hier sich nur zeigt, dass der Schreiber in Latium

ebenso wenig Bescheid wusste wie mit den Ordnungen des römischen

Senats.

Zu diesen Momenten, in donen mehr udcr minder bestimmte

Diflcrenzen zwischen Livins und Dionysios horvorln'tr'n . kommt

weitnr rinf f^Mhe von Zügen, die bei hi()n\.<io> >i( ii (uuU-n, Ihm Li-

vius ain r li hlcu, ohne doch dem Gang seiner l)aist«'lliing eigentlich

zu widei-spreclien : so ilie Krxâhlung von den dem Cin. Marcius zuge-

llieilten Hcutegescbenken ; die von dem Streif/ug gegen Antium

während der Uungersnoth; die Debatte im Senat über die An-

klage Coriolans und 'überhaupt die ausführliche Prozessgeschichte ^;

<) Festos V. pMUeOiae p. 242. Val. Max. 1 , 4 (oben S. 6). Der L^ger-

platz Coriolani «m elailtgchen Graben uar am fünften Meilenstein, was biemit

nicht in Witiersprneh steht, wie man öfter gemeint hat| denn die Erziihliin^

Uisst den Zug «Irr Fmnfn von weitem aus dem I-nger gesehen werden (Li\iu.s 2,

40, 4: nisf lUf fritstnutliir ooth', nnttcr tibi enniu.rqitf i-f lih^rt ndsiftit : \Yinn\ .

nuxtç (yiyoi't(j) uml dcit S<ihn der Mutter bis vur dnü La^er entgegen gefaeo

(Diou. a. a. 0.: iiTiitrtàr rf^ ft^^Q^ ngoiXihöv tx xov j^ÛQtcxoç «;tw).

*) Wenn K.W. Nitxsch Im Rheia.Ma8. 23, 610 so weit pehtm behanftcn, dass

Dionysios 'nicht nor den aUg^emeinen Ton, sondern den detaillirlen Gaaffund die

ekMlnen Redner jener lanigesponnenen Debatten* nieht frei eribndea» sondern

seinen Qoelleo entlehnt hnbe» so wird kannJemandgeDoist sein dieseBebanptooy

in ihrem ganzen Umfang sa nnterschreiben. Allerdings die ^amen der einndnea
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CORlOLàNUS

die MeunuBg der Valeria bei Gelegenheit der 1^ rauenge^andtschafl

und anderes mehr. Dass unter diesen dem Dionysios eigenthûm-*

lieben Momenten iwei sind, die sich als Doppeldarstellung der-

seSien Thateadie erweisen, also den dionysischen Bericht bezeich-

nen als insammengearbeitet ans zwei abweichenden annalistischen

Rdationen, ist fcfinlich fon R. W. Nitisch *) angenommen wor-

den, aber nach meiner Meinung ohne znreiclienden Grund. Der Zug

des Marcius , den Dionysios unter dem J. 262 berichtet*), gerichtet

Dicht gegen Conoli, sondern in das Gebiet der Antiaten, unternoni-

nüiHiiitn nicht unter Führung eines Feldherrn % gondern als Plün-

derzug von Freiwilligen, luotivirt nicht wie die gewf lnilichen consu-

lariüchen Expeditionen dieser Epoche, sondern speciell durch die

damals herrschende Uungersnutb, endigend nicht mit der üjrstür«

mnng emer Stadt, sondern mit Hereinbringung und Vertheilung von

Lebensmittehi führ die Darbenden ist dem Zuge gegen Corioli so Y6Uig

iinihnlicb, wie es nur hnmer zwei Expeditionen sein können, bei

denen derselbe Offizier sieh auszeichnet. Einen jAngeren Zusatz

RedMr iied ia aMifereallilMi ia«hw^lfcli yoiIHobjsImdrailtortnQuroiiktn

iiiilMMSn wd M MÊg iÎM w«U iai AUgMMîaen gdt«B» wie Icbb filMifeaept

elgwâidi Me BrfiadsBg d«8 ThfttfSchlîcben nicht Dittiytios Art ist Aber

4ÊÊ»étT Inhalt der Reden ohne Aosoahme anf den Rhetor zarüekgeht, erhellt mit

der frössten Bestimmtheit daraas, dasà nie etwas darin vorkommt als die jedem

Leser f\fn Dionysios nur za wohlbekanuten sUatsrcchtlichco Klägcleica und

Hvpnlhe&co de» Schriftstellers sLlh>i, die scinsoDeaden politisch-histuriscben

Betr.ichtan^R Uber die Comitinicumpeteuz. , iiuê üestätigun^srecht des ScdiU

und dergleichen mthr. Der gauxc ^acbiicbe Inhalt der dionysischeu Redeu findet

«ich wieder in dem erxiUenden Tkell eeinet Werkes, ond dies ist dafiir eotschei-

deid, dies er eie nicht eitldiât, leidere Terrertift hat Weea Nitiseb welter

iift: *d*i8 er Rede« ! greber AixeU la seieee Qeellen bed, jBrkellt «es aei-

»er Aenieenui; (6^ SS), die Bede des Meneides Agrippe Inde ridi in aUen alten

ttitwieB*, so fol^t nir mich aas dieser Aeasserang gerade aragekehrt, dass er

OTSgeföhrte Redea iiberhaapt in seinen Qaellen nicht find, allerdiogs mit dieser

eisen Aufnahme der bertihTnt?«n Fabel v«m Magen nnd den Gliedern, die freilich

so alt ist V, \e die rhniiscbc Chronik iibrrb.nipt and die cr darum anch als 'öher-

liefert auszu^eicbnen sich verpSichtet hielt. <

<) Rhein. Mas. 24, 102.

«) 7, 17.

^ Diii nneh die iltere EfsiUiinK^ wenn sie gleich den Feldhem nicht

nennt, deiA bei der Entiirmnnf CorieKs einen teldhen venrnsselit nnd nldit

etwa den Marchis stttet dam gMnchl tat, geht nicht hlelh ens Livins herrer,

Sendern nneh eiu der Erxiklang Toa der Benleverthiihng, deren Urspriinglich-

hiit Bhr nicht sweifelhaft ist

u\.jni^cü uy Google



12 MOMMSEiN

wird man alleriiings darin zu erkennen haben , zusammenhängend

mit dem Ausspinnen der Prozessgeschichte, wobei auf diesen Frei-

bciiterzu«; ziinickgrgriflrii wird ') untl üiclil oliiic i:ut»Mi «iruinl. Denn

dir Ilal•^tcllung, wie Liviu*j sio ^'iclif, ilass Marciiis urticn ciiifs im

Senat abg^*^el)tMn*ll Witiiiiis des Hoc tivcrralli^ angeklagl sei, ist aller-

dings eiiie criininalreclulidrc Lnniöglicbkeit; es lag einem späteren

recbtsverständigen Chronikenschreiber und tiescbichtsvcrbesserer

sehr nahe damit die Anklage wegen unterschlagener Beute zu ver-

binden^ wie sie im Prozess des Oamillus und sonst vieißltig in der-

artigen Anklagen begegnet. Aber dies spiicht eben erst recht gegen

die Annahme, dass Dionysios zwei Berichte über denselben Vor-

gang falsch vereinigt hat. — Noch weniger Gewicht hat Nitzscha

zweite derartige Aufstellung, wonach Coriolan die erste Anklage ab-

gewehrt li.d)e, dann aber einer zwrili'n von Üecius aii^cslellteii un-

terlegen sein Süll. Nach Dionysios Ma^'cn die Tribinic, an ibrer

Spitze Deeius^), den Coriolan wegen iloi livcrrafh au (c. 5S); in der

Verhandlung vor dem Volke naeh Ablauf des i rinundinum (c 59)

motiviren sie ihre Anklage zunächst mit dem anstöfsigen Votum im

Senat, sodann, da Coriolanus diese Anschukligung siegreich zurück-

weist und die Stimmung der Menge, selbst des ihm feindlich ge-

sinnten Thcils derselben, ent8chie<len tût Freisprechung ist, mit der

Beschuldigung unterschlagener Beute. Augenscheinlich ist auch nach

Dionysios eigener Vorstellung dies nicht 'eine neue Anklage', wie

denn auch vorher keine Freisprechung erfolgt isl, sondern es ist eiiie

und diesj'Ihe (ierichtsverhandlun? auf IN-rducllion mit nn'iirfacher

Mtdivining. wie ilas ja zulässig und licwrdmlicli \\;ir^V Audi hier

also ist von Contamination so wenig etwas wahrzunehmen wie ilber-

haupt in der dionysischen Coriolanfabd. — im Verbältniss zu läviua

t) 7, fi.'L

'Ii 7, (\\ '» <iic Acnderonjî von .ift yjr.i in /ff^'/or zweifellos ist^ ujidffï. Der

Tribun Ci. Sirinius Uellutus vertritt <lit> :iii>s€ri>lti Linke im Colle^j^iuui , die den

r.oriolau krait tribuutcisrhen Spruch:» vnui Felseo stürzeu will, nhne diu Suche

auch nur an die Plebs zu briugeu. Der Trüger der gcnitUkiftercu Ansicht i&l

Dcfins bei Diooy»ios wie i»ei Victor. Als dann das letztere Verfahren stattfindet,

ist es wieder Sieiniiis, der das Senatsvotum vergeblich i^eltend macht, Deeins

aber, der mittelst der Beseholdigang wegen «oterscblagener Beute die Venir>

iheilunf dorchsetst.

^) Ein der römischen Prosesüformen kundigerer ErzSbler würde frciltoh

die vielen Reden für uii<i gegen »nf die vier Anklafetermine vertheilt habea;

nnd Dionysios Quelle mag so erzählt haben.

Digitized by Google



(.UIUOLÂISIJS 13

Iwttrnrhiet Hfgt in keinem der Jingrführli'ii Momenic ein zuiiij;oiul«'r

(liiiml auf ViTschioch nlii il «Nm* Oucllt* Ihm liini unti IMonysios zu

Si'iilirs^cn. Dass defe;>rii kiir/rri' Uar^d'llunt; *sicli zum Tlieil in

S|>riiiigou lortl»f'we«;t*, liai Mtzsch selir richtig i)((iiH'rkt. Ks ist unter

den lM>zeirliuetcn Zügen nicht ein einziger, den ein DarsteJier, dein

es aul' Abkürzung und wohl auch auf Beseitigung tl< ? zum sonstigen

Ton der Annaleo nicht wohl stimmeBden anekdotenhaneu Gi^râ-

gea ankam, nicht fdglich hatt« wegirerfeii kennen. Durch Weglaaaung

zum Beispiel jenes Freibcaterzngs und der daran geknil|»ften Prozeas-

débatte verlor die Erzählung an juristischer Haltliarkeit, gewann aber

an pragmatischer Einheit und poetischem Eindruck. — Allerdings hat

derselbe (îelehrie ') nicht ohne Grund (iewiciit gelegt auf das drei-

malige llci vuiUt i<'ii der Valerier in ih^v (li(>nysis<"ben Erzidiluiig:

nehtniich bei der ijesaudlschaft nacli Sicilli n . ;\u deien Spitze I*.

\ l itis des Pu|dic(da Sohn steht ''^); Ium den Senatsdebatten, an de-

nen M\ Valerius der IMctat<»r des J. 260 sich betbciligt ^) ; und liej

der Frauengesandtschaft, die angeregt \n inl vun Valeria der Schwester

des Pophcola^) und zu deren Gedächtniss ein Tempel dem Frauen*

glück geweiht wird, dessen erste Priesteriii dieselbe Valeria ist').

IHese Erwfihnungeu sehen allerdings wie spätere Zusätze aus; und

wenn die zuerst von Kiessling aufgestellte, neuerdings von Meh-

reren weiter ausgeführte Hypothese ihre Richtigkeil hat, dass eine

Reihe derartiger die Vnltrin Ixti^ilcinlfi» Züge in die römi-

schen Anii;ilt'ii voll Viilcrius Aiitias ciiigele^^ sind, so bewei-

sen sie allenliiii;s , (la>s iMoiiysios i;iitvNe<lcr aus Antias odvr aus

einem Aussclireiber desseÜMMi schöpft. Aber daraus 'i!;t>s sich

bei Livius solche valerische Spuren gar nicht Huden', iuJgi keines-

wegs, 'dass derselbe hier den Anlias nicht eingesehen habe': deim

Uh. Mus. 24, 151. Zum Tlicii dasteU»e «teilte ichan Kiessling «nf de

DioHijsi auctoribuê LaUuä (lö5S) p. 26.

^ V, 1.

ö l.

*) S, 31). Wenn Livius vuu (kr&clbfn Gesandtschaft sngt 2, 4u, 1: ttui-

tronae . . . coeu/U : idpublicum coiisüium an muliebris limor fucrii^ purum inve/tio,

ae fol^ «Urms nicht, dtss er de^ Njunen der Valeria in seineii Quellen nicht

fand; ^er mochte dee Livins GewShnaiann einfach berifhlea,.dass dieVer«

sannnlnng Im Hans der Valeria stattfand vnd diese den Zng xn dem Hanse Co-

riokns nnfSkrle, okue das Metiv des Znsammentretens in bestimmter Weise sn

beneiclinrn.

») by 65.
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14 MOBillS£N

all diese ioscn uiul faiLioseii Züge sind von der Art, tiass sie

bei Livius Behandlung der Coriolanfabel beinahe mit Nothwendig-

keit wegfallen mussten. — Es kann also zwar nicht mit völliger .

Sicherheit behauptet werden, ist aber sehr möglich und selbst wahr-

schdoUcb, das8 Linus and DioDysio« ihre Ënihliuig Tom Goriolaniis

aus demselben Gewihrsmann geschjîpft haben; auf jeden Fall leidet

es keinen Zweifel» dass die Quelle wo nidit in fonnaler» so doch in

materieller Hinsieht wesentlich identisch war. — Dass damit auch

{kber Talerius Maxirous entschieden ist, der unmittelbar oder mittel-

bar von demselben Gewährsmann wie Dionysios abhängt, ist schon

bemei kl worden. — Etwas anders steht es ia dieser Beziehung mit

den» sogenannten Victor. 1st es richtig, was spater wenigstens wahr-

srlii iuHeh gemacht werden wird, dass vr einen ^H•^^)r^lll},'li< lien Zug

der Fabel bewahrt hat, den alle übrigen Quclleu beseitigen , nehm-

lieh dass Coriolanus die Getreidevertheilung als Consul verhindert I

hat, so liegt uns in diesem Âtiszug eine ältere Quelle vor als die ge-

meinschaftliche des livius, Dionjfsio« und Vakrins* Man wird dann

etwa annehmen mfissen, dass der sogenannte Tidor hier dem Antias .

folgt, die drei anderen Schriftsteller dem Macer, dem es gans gleich

sieht einen sokhen mit den Fasten nicht zu Tereinigenden Consul

Cn. Mareius ausgemmt sn hah&L Ahear wie dem auch sein mag,

dafür, dass all diese Berichte, mit Einschluss desjenigen de^ Victor,
|

aus einer und derselben relativ jungen Quelle abgeleitet siiul , fällt

entscheidend Ins (îi wicht, dass sie alle in den oben bezeichneten

Eigenthümlichlveiieu der jüngeren Fassung übereinstimmen, sowohl

in dem tragischen Ende Goriolans als auch in der Anknüpfung der

Eroberung Goriolis an das Consulat des Postumus Gominius welche

Anknü]>fung nach Livius ausdrücklicher Meldung nichts ist als die

recht leichtfertige Combination eines der üeberlieferung nach Be-

dfirftiiss nachhelfenden Geschichtsforschers, etwa des Anlias.

Nach dem G^esagten darf, so weit unsere Ueberiieferung éû
Urlheil gestattet, angenommen werden, dass» seit es eine rftnüsche

Geschichtschreibung gab, die EnShlung vom Goriohnus in allen

Chroniken wesentUch gleichmäfsig gestanden hat. Die nachweis'

) Aaoh 4{t BniUuf vos dem altes P. Sei^iaa Lir* S, 71, étt fäbm dis

SiaaaluBe von Corioli, der er iMigewithnt, im J. 308 vor der Vottivarwlaif
aaaMft, igt in ihreo detAillirtw ZffthliUMHigiifct" aaf das J. 261 als das der Ero«

beniB^ von CoHoIi, gestellt vA ofMbar aat der GorioluM-firsildaaff «st

wickelt. S. Sdiweslar 2, 364.
{
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lieheo Abwciciiungen der älteren Chronisten on den spateren sind

so wek möglich dargelegt worden und selbstrerstindlkh werden

Docb manche andere Züge der jängeren EMUung auf spStere Stei-

gerung und Varüning zurûcigelien. Aber wenn schon Fabins dem
fern Yon der Heimath attemden Coriolan die Worte in den Hand
legte, dass die Verbannung keinen so schwer drücke wie den Greis,

so ist damit deutlich angezeigt, dass auch er schon die Erzählung

nicht, wie man wohl gesagt hat, als dfjire Notiz, sondern in relativ

lebhafter und persöiiiii Ikt Fiühuiig vorgr^tragen hat, Ueherhaupt

ist die Erziihiung &o vuiiig in sich gesrbl<;>srn . so sorgfîdtig und

streng componirt, dass es ganz unmöglich erscheiut sie in wesent-

lichen Stücken sich anders vorzustellen als wir sie jetzt lesen. Seit

sie war, war sie was sie ist; und wie das Gemälde des Meisters in

jeder, anch der schleehtesten und spätesten Copie den wes^ntHoben

Motiven nach unTerändert erscbeint, so hat aneh die ErzMiliing vom

Coriolanns wohl Anknüpfungen und Aendsrungen, abw siemals

eigentlidi Umwandlnngeo unterlegen.

Wie fest nun aber und gleichmäTsig immer in unserer Ueberlie-

ferung <lie Erzählung von Coriolanus erscheint, so lässt sich den-

no( h ( i weisen, dass dieselbe unserer annahstischen Ueherlieferung

von ilaus aus fremd und unter anderen BediDgoogeu uud mit an-

deren Tendenzen selltôtândig entwickelt ist

Zunächst erscheint sie völlig zeitlos. Dass Goriolis Erobermig

erst dnrch späte Combination auf den Consul des J. 261 bezogen

wofden ist, wurde schon bemerkt; aber dasselbe gilt auch von der

^ Meweitorfolgml« AeteittuiderMlBuifist aatürüeh nickt im sUenStiukai

M. Bmiti Niel»akr ead Sckw«^r nui iv den Ergebniss gckoBUMn, dass die

'Sage vom CuriollBBt* ilickt Mofa eine Menge unhistorischer Elemente CAlkilt,

«aa ja in die Augen springt, sondern auch nicht in ihrem richtigen Zusammen-

îianp steht; benk» frenrigt sie in die Zeiten des grofson Volskerkriepes

J'^'ttV «1. St. hillabzurücken. Es liegen in dieser Annahme bi.s zu ciacia gewissen

Mii'&e bereitii die KI'Mnentc deüjeuigeu Erj,'ebnisses , das auch mir da» richtige

scheint, wenn gleich ein solcher Platzwechsel weder die Schwierigkeiten und

Widersprüche genUgeod hebt (wia dann s. B. die der Abstijniiiiing zu Gmeda

li^gtnde Tdbmahl f8r das i. 888 aock weniger passt wie für das J. 263) noafc

aa aiek aethedisek ud Ualeriaah beffcdtigt ist Die Derlaguf dea gMsen Zn-

aauenhangs, wie aie Mar fwstaht ist, eraehelat aeek esck jenen Unter-

aadinn^ nidtt iibeHlfiaaif

.
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GetreideTerlheiluDg , von der Anklage, von dem Zuge Coriolans ge-

gen Rom : in keiner dieser Erzählungen spielen die Consuln der Jahre

irgend eine wesentliche Rolle und das sonst an Namen und Gestal-

ten so reiche Bild weist nicht eine einzige fest an einem bestimmten

Jahr haftende PerRj^nliehkeit auf. Es ist sogar nicht unwahrschein-

lich, dass diis FeUlfn der (lonsulale lür "203. 2G4 lu'i Livius oben da-

inil zusamiiiciilwiii^t, dass dricn Erwâhnuii}» in die coriolnnisrhe Er-

zählung einzufügen war und dic^e dafür keine reciiioii AbschuiUe

darbot.

Aber noch mehr: die Erzählung, wie sie vorliegt, steht in den

wescntliclisten Puucten in schroffem Widersprucli zu derjenigen histo-

rischen Umgehung, in die wir sie eingefügt linden. Has Triuni{dial-

verzeichniss weiss von den Erfolgen des J.261 nichts. JNach der Dar-

stellung unserer Annalen ferner bewegen sich die Kriege mit denVols-

kern in den Jahren unmittelbar vor und unmittelbar nach 261 durch-

aus auf deren Gebiet um Velitrae, Suessa, Antium*); wie Corioli,

zwischen Ardea und Aricia nördlich yon Lanuvium gelegen keine

Tolskische, sondern eine ursprünglich latinische Stadt und als solche,

nicht als laliiiische (Kolonie, in dem Verzeichniss der riemtimlni

des latinischen Bundes mit aulgelVilirl^) , da/ii koiiiiiil in (innsrllH H

Jahre, wo zwischen Horn und Latium dnn Ii S|i. Cassins das ewige

Ihintlniss aufgerichtet ward, von den Uomeru mit stüi iiicnder Hand

genommen zu werden, ist geradezu unbegreiflich. Ebenso seltsam

ist die Volksversammlung der Volsker am ferentinischen Quell da

wo sonst die latinische Gemeinde zu rathschlagen pflegt; man sieht,

dass, als diese Erzählung entstand, der Gegensatz zwischen Latium

und dem Volskerland bereits in Vergessenheit gerathen war.

Redenklicher noch als diese geographisch -militärischen Diver-

genzen ist der Rericht fiber die Abstimmung der Comitien über Co-

riolan. Derselbe sei, so erzählt Dionysios% der einzige hierauf ein-

<) Sehwcflor 2, 863. S74.

^) Dies geht mil Sicherheit hervor ins Liv. 3, 71 ; tm Uehrigen ist die Lsge

des Orts uobekamit.

•
3) Dionys. ^. Gl.

*) Liv. 2, 3^. 1. Vfrl. Diooys. 8, 4.

^ 7.*>4. wiiiiiitdicNN ipderhnlungpnSj». 21 ilhcreiristiuiiueo. IVherlfiischkes

uiigiaul)ii(-li jtc-rvLTiieu V i-r^ucü den iiiiiereu W idrrspnich durch liittM'jH't;Utît»ii

zu beseitigcu hat Schwcgler 2, 352 richtig geurthcilL Aber auch meîo früherer

Vorschlsi; durch AnaudtUiiB x« helfrn beruht sof manf^dhafter Einsicht io das

Wesen der faasen Erzâhla»(ç.

"V
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geb«fide Berklitecstotter, \m mm Tvibua iiDter eiounUzwaDzig frei-

gMprooheQ warden und nur zwei freisprechende Stimmen hätten

gefehlt j um StinmengleiAhheit und damit FreispjreGhung h^rJkisu*'

fahren. Dam biabti ein aiftr Rechen&Uer.obmdtet, leuchtet ein(

4cnn theito'IQIirt die letstere Angabe auf! dw Sttnunverhällaiae

Tan neun gegen drdieha, also auteuie Geeammtsahl nicht von ein««

undawanzig, sondern ven sweiundawamig Beairken, theila ist bei

uni^eMlier Bezirkzahl Stimmeogleicbbeit undenkbar. Die dionyai«

»che Emhluug Ui wahischuiulich ein niathenui tisch wie poetisch

gleich verunglückter Versuch die Erzählung von Cuiiulaü mit den

anu;ili>tischrn Angahen aubzu^ieichcn. Ohm; Zweifel le^^in jene die

Ge^auiitiUalil vou zwanzig Beziikcn zu Grunde und lautelt* so, i\d6b

Coriuiauus ueuu ireisprecheude , eif verurtheiiende Stimmen gehabt

habe, also wenn eine günstige Stimme mehr gefallen wire, in Folge

der bei Stimmengleiehheit.fiir denüekii^fcen entscheidenden Pro-

zessregel Irdigesprocfaen sein würde. Da nun aber die Chronik lülr

die Zeit von 259 bia 367 d. St. die 2aU der Beiurke.]iicht anf zwan-

ag» aondem auf einundawanzig anaatat, .so meinte Dionyçiee dkl Zahl

dar »ir FrdaiirechHng fehlenden Stinuntn um eine erhöhen m
mfissen, womit er frdlich nicht Uofa die Symmetrie der JiMUung
beachftdigte, die dunchana die möglichst kleine Blajoritât erfordert,

sondern auch in einen für die greisenhafte Impotenz dieses Quasi-

hiäiijrikers charakteristischen ConÜK t mit dem Rinmaleins gerieth.

Beseitigen wir die bei Diouysios au^ Ucii Aiiniiit n i inpefögtc Ziffer,

so ersciiejnl die Erzählung, wie sie Dionysius vurgel'iinden haben

muss und die schon wegen der bei ihm obwaitendeu Verwirrung

ikher nicht aia seine IDründung betrachtet werden kann, .ebenso in

aich ges^loMen und verständig wie mit den sonstigen annalisti*

sehen Ansetzungen nach allen Seiten hin im Widerspruch. Denn

einmal hat zwar allem Anschein nach die Zahl der Tribus, nachdem

die ursprflngliche Vierzahl aufgegeben war, eine Zeitlang und nament*

lieh zu Anfang der klepublik auf zwanzig gestanden; aber nicht blofs

hält, urie.schon gesagt ward, die Ueb^efemng, ^i« wir kennen, <Ue

Zahl von 21 für die Epoche von 3591118 967 d. St. feat» aondem es

ist auch keinem' Zweifel unterworfen, dass, seit nach Bezirken ge-

stiiiiiiit w.inl, ilic Zahl derselben stets eine ungerade gewesen, ja

eben dit' Eiulührung der Ali.stiuiiming n;u h lîczirken die Ursache

geviesen ist die Zahl deii>eibtin von zwan^ug aul eiiiundzwauzig zu
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erhôheD, um also Stimmengleichheit zu v«rmei(1on Eine Ei^äbluug

also, weldie die zwanzig Bezirke abstimmen läüst und die Stimme

der Minerva auf die ComHieQ beiieët, für die sie nie in Frage

gekommen ist, steht mit unserer sonstj^n nicht blofs hietonschen,

sondern staatsrechtKchen Knnde in nnanfluBUebeni Widerspmeh;

nnd nicht nritader ist der Preaiess ver den plebqîMhen Tribus im

J. 268 völlig unvereinbar mit der sonst wohl beglaubigten Thntaacbe,

dass die Abstimmung der Plebejer anItagUcb nach Gorien erfoJgt

mid erst seit dem J. 283 in Folge des publiiischen Plebiscits aif die

Tribus fi hergegangen ist*).

Wpiui fornrr bei der (îetreidevertheilung roriolaii bei dem so-

geuaimteu V irtm als Consul aultritt , wShn'inl fliimysios') ihn sich

vergeblich um das (!)onsulat bewerben lasst, und er sowohl wie Li-

vius ihn nicht wegen Amtshandlungen, sondern allein oder wenig-

stens zunächst wegen seiner Abstimmung im Senat zur Verantwor-

tung sieben lassen , so ist allem Anschein nach die entere Fassung

die ursprQngUcbe nnd die zireüe nur daraus hervorgegangen, daas

die MagistnitslBfiel von dem Consul Cn. Maroius Goriolanus so wenig

etwas wusste wie das TriunphaiveneichnisB von der Eroberung Go-

riélis und darum «ine Ausgtoiofaung eiforderlieh ward, wie sie

deutlich genug hei Dionysios vorliegt*)« Prsgmatiscb gewinnt die

Erzählung ungemein , wenn Goriokm nicht blofs als Senator gegen

die unentgeltliche (ietreidevertheilung sich aussprach, sondern sie

vH'liiiehr als Beamter verhinderte; denn nur in dem letzten Fall

küUMte n;ich bekannten iiechlsbegriflen überhniiiit von Verantwor-

tung <lie Hede sein — Gauz gleicher Art endiicli ist es, wenn tiie

Erzählung die Gesandten , die nach Sicilien gehen um Getreide zu

kaufen, an den àteig Dionysios von Syrakus entsende« Üsst, u»-
• . •

Rom. Forsch 1, ÎS8.

') UicstT \V iüei'£[)ruL'h wird ailrnitu^s beseitigt, %\enu, wie Diouysitis dies

audci'ÂWo tliut (9, 40) und auch Livius zu thuit »cheiul, Coriolau iu Curiat-

GonHiM vemrtheiH wiid (RSrn. Forsck.'!»' 18S A. 15). ftaims HSckte iSb jetst

éies vinlaiekr für li^ spÜteN Ftssaof hakM, dt« darauf nsgsht des Fimms

^7,21.
*) M«a beacbte, dass die vergebliche Bewerbnn^^ roriolana vm das CoMalel

bei ihm ^am ausserhalb der Pragmatik der Erzählung steht.

^) Dieser An<;tnr> führte dano später dazu die finiUang vob der ater>

«chlageaeo Beute eiuzufiifeo (S. 12).
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bekfinmcrt danim, der altere Dionysios Y6n 348 (01. 9S, 3)

-*)87 (01. 103, 2) d. $t auf dem Thron safe.

Mit diesen zahlreichen Divergenztui der Coriulanuserzählung

von der historischerf Umgebung, die sie jetzt einschliesst, stimmt zu-

saiiniien, (ia.ss si»- hm Livius, wo die ältiTc Fassung ungeUübler sich

darstellt, selbst âusserlidi deutlich als fcîiuLt^^c erscheint*). Zwischen

kurzeu annalistischen iSotizen c. 33« 3 und c. 40, 14 TerlSuft

jene Erzählung in ununterbrochenem Pluss, so dass selbst von den

Mnf daswiaelien Kegenden Gonrakte» ovr drei c. 34, 1.7 und e. 39,

9- angemerkt and auaaenlem au Anfling der Ertflikiag der Tod

des Agrippa Menenhu e. 3S, 10. U berichtet wird^. Aehnlich,

wenn gleidi in mehr verwiachter (Seetalt, leq^ steh der Zusammen*

hang der onprfingHchen finâhlung auch bei Dionysios.

Ti^eieht noch eittachiedener als in diesen cahlrelchen Diver-

genzen tritt die UngU^it liaitigkeit der Er/ähiiiiiL' hervor in Ton und

Tendenz. Schon die jrewiss nicht hauptisai lilit h aul sij.urre Aus-

sciiinuckung zurückzuführend*' AustÜlirlichkeit der Krzälilung ist in

den älteren Annalen beispiellos. Vor allen Dingen aber ist sie in einer

Weise lebendig gedacht und poetisch gestaltet, wie wir nichts Aehnliches

aus der früheren römischen Zeit besitzen. Das grofsartige lieldenbild

dte vom undankbaren Volke in das Elend getriebenen Consuls, der, ein

nagekefarter Gamillos, an der Spitse des Landesftsindes heimkehrt

um sein Vatarland » terderben und, als dasselbe bexwnngen am
Boden liegt , seinen Sieg und seine Rache der Mutter sur Uebe aus

der Band giebt, Andet seines Oieidien kaum in der griechischen

Üeberlieferung
, geschweige denn in der farblosen römischen Chro-

nik Aiuli im Lin^elnen zeigt sich eine Detaillirung und Steigerung

ni der [)ai*stellini<r, wie sie sonst nicht wieder vorkommt; so in dem

Bericht von den dem tapferen Sieger nach Corioüs Erstürmung ver-

liehenen (sahen von zehn Gefangenen, zehn Hosseu, hulidcrt Hin-

dern, hundert Morgen Landes und einer üanuesiast Silbers ; so in

den dreÜMhen vergebKefaen Ëntsendongen, cuersi von fünf, sodann

') lieber diese Eiit(%fuif urtiidJt im Gaasea dorehaus richtig R. W. Nituch

im rhein. Mos. 24, 153, dem ich auch darin nur beipflichten kann, dasa dieselbe

iricht erst durch Livhis vollzogen ist, sondern dieser die Conolaiitj.'*rr7Hh!Tjnç

mit den nnnitli5ti<ich<B N«CiMfl,die tie fliD«AdicsMO| eioer and derselben ältere«

Quelle entlehnt hat.

' DieSteîlang dieser Pfotix ist datiurt h bediiif^t, das« die Todeslalie in den

Aouaieo sleU «a Schla«s des eiozelaen Jabre^bericiiU üteheti.

8*
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aaéh drossig Tagen tau i«hn Consulareii, endlich nach drei TagMl

d«r sämmtlichen Priester; to in dieaKriegfseschiefateo, die nit ûneo

febfareicben Orteoeineii weit »dir deiiBericfateii eua den wnnitiBchen

imd sieiliechen Kjriegeo gleichen «Is den einsilWgen nnd ebferieeor

sen Netisoi der ^testen Stadldironik. — Durch die ganze finih-

lung gdit ein romantischer und hnmaner Zog» vor, allen Dingen shfV

eine Frauenhuldigung , wie sie ihres Gleichen nicht hat vielleicht in

der gesaminten antiken Lieberlieferung. Dass der lapfere kneger

keine andere Siegesbeute aniiimuiL als die Freiheit des gelaiigenea

Gastfreniides; dass die unbarmherzige xVuspeilsi hunu des Knechts

als Liuleitung des fröhliehen Volkslestes vor den Aug«'n (hs höchsten

besten Jupiter dasselbe ungetaliig niaclit; dass der verbauute Körner

nicht blofs zu den Landesfeinden geht, sondern geradewegs das Gast«

und Fhlchdingsrecht heischend niedersitzt am Heerde des feindlichen

JiänigB, das alles sind leheadige Bilder und poetische Motife von

tiefster Wirknng. Vor allem aber wenn im üebrigen die r&misehen

Annalen in ihren älteren Beatandtheikn dorchaus den Sats beallti*

gen, dass die Frau nicht der Bûrgersàiaft und dem Staat angehirt»

sondern dem fiause und seibat Franennamen in den Alteren Bestand»

theilen derselben so gut wie völlig mangeln , so ist diese Stählung

umgckelii t das Werk eines rümiseheii i rauenlob. Ausserdem Helden

selbst sind die einzigen persönlich darin henortretenden Gestalten

seine Mutter Vetuna und sfine Gattin Voluninia als die Churföhre-

rinnen der römischen Matronen. Es ist ihre eigentliche Moral, dass

wo die Wallen versagen und die Männer verzagen, die mulhige Va-

terlandsliebe der Frauen Bettung bringt in höchster Noth nicht

indem sie Krieger spielen, sondern indem sie ganz sind, was sie sein

aoUen, Gattinnen ond BfOtter. Und al» ewigesDenkmal dieser Frauen-

that bleibt jener Tempel tot dem esqniliniachen Thor dem Frauen-

glAck gewidmet und nur auginglich für solche rßmische BhefiraneOt

die nicht mehr als einmal vermählt gewesen sind').

Der rehitiv moderne Charakter des Berkbta tritt fieoier adir

^ Aiuser dM BerlditMi ühar Goriolu fsdmkta dtstes Tenpsls Fsttas v.

Pa««itUo p. 242 { TeiiuUiM do aoiiog. 17; Stnrnift «AAea. 4, lH. . he Gidt

kSDB er kmu» beiaatsod« Rolle fes|iicin baiiM; wedv di* Tspsgn^s*
die Kalender gedeuken dieser Kapelle, obwohl Diouysios (B, 55) Jeu 1. B&a. all

den Tag des trfUaOjiÜM», deo 6. Juli êh.éem d«r ttinwaihmiK d<w ÏMipcla

verscidiatt.
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tallich lümr in dar B«riGkiiohl%«iig spil« G«Miicfae md for

an«n in der HfinmMhnBg grieehiMAwr ËMlgniiM, ja griMshMier

Etymologien* Ton fieinamen, die von dem Namen der etelMerten

Sfidt dem Eroberer beigelegt werden, fhidet eicfa in uneeren hierin

sieber £tiverläji8igen Ânnalen kein äheres Beispiel als dasjenige des

Consuls (Ip8 J. 491 M. Valerius, der von der Erobern ni; Mcssauas den

Beinamen Messalla .-»nnahin '). Die Kunde griechischer Dinire zeigt

sich in dem ilmeiii/it hen hnkannter griechischer Namen, des hiony-

sios von Syrakus (S. ^i. 1 9.), desAristodenios Ton kynie^), weiche beide

keineswegs späterer Äusschmücknog anzugehören scheinen.— Noch

bezeichnender aber ist die Verknûpl'ung der Eraähhnig mit einer

gneehiieben filjmologie. Da» V^Utsfeet, im welehem anoh dieVoJe-

ker enöheinen and achimpllich ausBewieeen den Krieg g^en Rom.

nnler Goriakns POhrnng beginnen, wird dnrcha» dafgeateUt als oIDv

anf beeondere Yera&laaanng mit nngewlrimlidien Znritotangen èr-

nenerlea; md die Terantassung der Emeacraag, daae vor dem De«*

ginn des Festes ein Sclave unter dem Folterkreuz durch die Renn-

hahn gepeitscht worden sei und dieser Festanfan;: das Missfailcn des

Jupitpr errept liaiie, gehört alleiii Anschein iiHcii zu den urspräng-

liclien r.* staiulthpih:n der Krzähiung^). I^rr Ausgangspunct ahor ist

wohl ohne Zweifel auch hier, wie so oft, etymologische Aciudogie:

man sachte für die imtauratio ludorum nach dem historischeu Aus-

gangspiinct und zugleich nadi r-'wvr I j kiärung des f^ameos und Cand

sie in dieser Anekdote, wonach die erste instauration den Namen

empfing éfeo zov axav(gov*). Allerdings ist der Zusammenhang hier

frfih Verdunkelt und die Wnndergeschichte, die hur auf die erste

uberhaopt vorgekommene Inatauration liesogea iip rechten Zuaam-

Mm. Fmeb. 1, §3.

S) Liv. 2, 34, 4. Diooy». 7, 2.

^ Man liMclito die Aafllimiff dei Fabius bei Cicero de div. 1\ 26, 69 nad

IKcrn sj.)^ 7. 71. Die fioch nonarlich von iNit/ < |i im UheiD. Mas. 'I i, 153 ûti-'

gestellte Ansicht, dass das Tr.iumfcsieht des Lalwiius ein in die Coriolaaiafe

•ijvütrr rinf;erii(;t6s Ütättk «fli, iü£ mit dar Lage der UeberUeÜBrang aieht m
verein ijfcen

Audih uckiteb hervor^fchobcfi wiiii ilir«<« l'liAnioiopie ireilirb nttr bei

Marrui)iu9 sät. 1, 11, î>, ^ie es scbt;u4L auch Vuiio, tier sie ebenlalU vei wirtt.

Abef/aMT 'Vaa ihr ausübend ist die Erzübliuig oach Jblatülehmig; und Ziel be-

fraifliob nad das Motiv, daaa das *ub fiw^ eaeii da» Selavaa saaiehal 3a?

•taaratioa berbaîfûbrt, ül allaa YeMioaea dar Bfiählnafigwaiaiaairf i
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OMBliftiig encbettt, apiterhiD «af eine sieht genügend aiilgeUiiK

Weise <tt spitem InsUiuratiiNMii in Besiehittg gebradit w«trdeB ')»

Dm» die Enählimg yod Corioknu» freindâitige Elenteale in Mi
anflgenommen und anderweitige Berichte der Anaolen sieh ange-

eignet haâ, kenn man in Allgemeineia niclit sagen ^). Nur etwa den

Bericht fiber die Sendung wegen Getieidee nadi Btmrien, Campaaica

und Sicilian kann den gleichartigen aus den J. 321 und 343 nachge-

bildet sein ; bemerkenswerth isl es allerdings, dass bei dem letzteren

Jahre Liviut; ebenfali^j der lijiUislülzun^ der sicilischeo Tyrannen

gedenkt und hier allem Anschein narli ui dpr Thai Dionysios 1. von

Syrakus gemeint i&f^). Aber von weit gruläerer Bedeutung ist es,

dass die Erzählung selbet in ihrem staatsrechtlichen und juristiichen

Inhail als Wiederholung erseheint. Unsere ältere UeherÜeferung,

namentlich lo weit aie den Proieaa betrifft, iat dnrohana Iliologiacher

ond exen^ftlificatoriacher Natur. So stellt der Proieaa dea Bentkt
die eiate Anwendung des noch von der WillkAr dea Beamten abhln-

gigen Pfovoeationqiroseasea dar; eo derProieae der Sohne dea Bra-

tna nnd ihrer MÜwhnldigeii denjenigen vor dem Magistrat w dem

Eriaas dea valeriachen ProvoeaünnageMttea; so enJbcb der Proieea

*) EidCu^ tritt der tlte ZnsimmeDliaos bei Livivt 2, 36 md IKmiyiiot 1,

68. 73. hervor; aus dem letzteren (6, 71) wird nai auch schliesaen dSri*eD, diift

in der Chronik des Fabius die hidi Hotnani in dieser N'erbiodnng r.oerst aaf-

trateo. Dagegen iinter^rhpidpt Coelius bei (iicero de Hiv. 1, 25 eine erst« In-

stauration der Spiele i^ e^eii l.riterbrc«"hung durch plüt/iirhen Kriegslänn und

eine zweite wegen der Ptit&chuug des Sriaven; vermnthiich weil dieser Ainiaii^t

das in der ursprünglichen Erzählung ohne feste Ankuiipfnng an einen be&tiuiui-

ten Krieg uftreteDde Siegesfest ShDÜiA wie DioDysioi 6, 10. 7, 71 u die

RflgillenebUielit (255 oder 256) uliDÜpfte «od diese der Zeit nach so weit so-

rüeUag» dass «ae eiafaehe Inatanratioa aidrt geaügead ersokiea. Maerolnas

a. a.SO. bringt gar den Vorgang in das J. 474 der Stadt; wovon der Zusaanea-

fcang freilich nicht klar ist. Die Spiele, auf die diese Erzählung sieh bezieht,

sind nfltürlirh Hie ludf Rornmiî Rhein. IVlus. 1-1. 83); wenn Dionysios 6. 05

dafür die Int ins -h<n \ ilcnus 1, 7, 4 getgea seine Qaeüe (LtviBs) die plebi^iseliai

nennt, 50 snnl li is «utorische IrrtbHtner.

') Die parallele zwischen Dorioian und i hemistokles findet sich z\%ar bei

Geero aelirfaeh ; aber es scheint doch nicht, dass die Berichte über diesen lüer

«MaeolMel eingewirkt hitlea. Platareh nag bei «aiaar KnMiag voa Corio-

laaa Aaawaaieraag dtvva eiaige FiaMlstriefce aalasawea labea (Sehwagter

370); aber es ist das giaiebfiltig, da PiàtMh hier fir aas ibarbaaift is Wag^
liril kommt.

*) Liv. 4» 5A. aahwiglar I, a«7.

\
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dit CoiiolMwo db» SmfrarCiÉm w der VenaanUiiig der Vtolw

fw dwen RtBwAfinfcnng dmth di» sw9ili Tefahi. ÂHedNeeEnâbt
lungen bezeichnen prägnante Momente des alteji Crimina]recht8 und

stellen den Verlaut tiee ilechlHhautlels so in den Vordergiund , dass

über den, richtig auf^eCasst, alten und hncliüt witI!i\ idlen Kern die-

ser Darstellungen kein Zweite! i)ieiht^n kann. Hier ii^n aber tritt

der bemerkenswerlhe Fall ein, xwei ganis gleichartige l'rozess*

geschiekteii vorlMilden sind, beide die Vidlgewelt der (nMicjiëclMii

Volkgrcnammlung wukm Gifiitalprozeesen derPaUricier oenetatirsftd

nad ioMfem den Sela der smêU Tifieiii eiliJfiraid nod eiiklaitcttd,

dt» die GipitalgefMktaiiirfcfil fortan Dicht' der PMm, emidem alleiii

dm mmtimm cenMitt lostehen tolle: ith meine den det Ciw Hat*

oint Goriokinvs ^tom J. 168 ud den 4ee Kaeeo Qninflii«» ?om 1 103.

In beiden Fällen ist die Anklage capital der Angeklagte Patricier,

dit; Ankläger die Volkstribune» die entscheidend«' Versammlung die

plebejische; in beiden Fi^llen weicht der Angeklagte dem Todes-

urtheii durch das Exil atis. Nur das ist dem Tr^zess df»s Kaeso eigen,

dass die Fragen über die Zuldssigkcil di a Exils und die damit zunaui-

menhängende über das Recht durch Bürgschaftstellung sich der Ver-

haftung wäimad des Proiataes zu entziehen darin scharf und aus^

ÜUiriidi snr Sprache komaMa Wie hiem diaae £nfthlang aioli ala

die atmngero and jnritlitcb ronfligticliereseigt» to jat alo «nch into*

fem aMfagemftllMry ala der Proaeaa det Kaeao leillich und aacblicb an-

atauBenkingt mhdem tenmtUiaohai Antrag auf Renaion dee Land»

raditif alao die poliliaek «fcbligito Neneinng dettekben, die Anf^

liébuDg der plebejischen Capitalgericfate, daduNii pataend eingeleitet

ward, während der I'rozess des Coriolanus auch in diesem Punkt

ausser der ihm ytok Kechtöwegeu zukonunenden histomchen Ver-

biodnng steht

JFaaaen wir das Geaagte auaammen, a» eiaduinl die £raMing
_ •

§m«Ml ^Mmi «Mü. Ums Dteyii«»4fiy «4) dk AaUai« amf «i^ig« Ver-

beaaeag ffkhteii lässi, ßllt eatärlieh ihn zur Last luA Nnift wohl damit zu-

MMMo, das» er 1ha aieht «bweaend verorthailea lauea wollte (& 9)« üebri-

gens ••«'hfint »»« erht z»t sein. flsH hrisst dfr nr^priinpli<"heu Erzählna^r Anzugehö-

ren, (lass der Tribua zunach.^i drobi wt g^ru \ ri Irt^ung^ der sacro&aiu Ini Aeililea

den Coriolantis von tarpcifichen Fe!?iPn >iurzeii zu la^^scn 35», Malaiin aber

aaf Bitteo gcmâlaigtcr Mäuuer ëich bc&Umuieu ïduéi vun diesem sti eu^tea V er^

fihfM abzoseheo uiid eiae Verhaodluag vor Her Plebs za gestaUea.
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Yon CoridaiMs «te «in ersl spftler In die TOinMiea AwMleii tSn^
Hi^m irod danim kl «Ueii StAckim dMsfdben ungleichariigos mid

widersi»iH*ch«»ndes Einschiebsel Wrnn jene Annal«'n, itn Allgfimetnen

genoniin» n, nus dor MapistratstaM hervorgegaiig<'n sind und dir drn

cin^' liifii ConsulaN'n Ix'igeffigtoii Notizf»n. jf» hrdu i wir hiiiaulstei-

gen, immer dürftiger uud nebensächlicher erscheinen, so haben wir

dagegen hier umgekehrt eine Ton Haus aus zeitlose niiGliweishch erst

spät und auch dann nur Uieiiweise in dasFastensclMfln eingefAglefir*

ittilimg mit glänzender pmonenreicher Du^UoDg, mic ÜMft nofd»

lirtiflcher Pragmatik, aber MIkh ohne ZweiAil aaoh m «ncr lo

dam poeliaehen Werth im nmgakalirlea VarhUtiiiaB atelieiKteD kiit»*

riediea Germghaltigkeit. Wemi ifgeaé eine, 8(> »t es dieee EnÊtu»

]mig, die dem Verdaelit erweckt mrspnlnglidi der Pamilientraditimi

anzugehören tmd aas den GeselileehtSBagen ihren Weg in die offi-

cielle Stadtchranik gefunden zu haben ; und es sind Spuren vor-

handen, die diese Verniuthung unterstützen und näher 1 estini-

men. Was Cicero') andeutet, das« die FAIsrhungen insi»eson-

dere \on den plebejischen Adeisfamiiien und deren Anknüpfung

an den i'atriciat ihren Ausgang genommen haben, dazu liefert

die finilüaMg tob Coriolan den lebendigen ComnMOtar. Es sind

streng genommen nnr drei römische (jipeschlechter, die darin mit

Beetiramtheit'herfortreleii: die Marder « Velnrier «nd Vohmtnier)

nnd es kann meht 2aM «etn, das die Ikfoier sa den flUealen pkn

bqfiaeben AdebgeecUeclitem gehflren der ante Gonanl disMt

NaiAens andet aieli im J. 397 die Vetorier umi feinmnier aber

au den nidit sabfareieben Geschlechtem« von denen ee im fiinflen

Jahrhundert sowohl patricische als plebejische zum <îon8ulat gelangte

Zweige gab^). S(»nnt ist der Iiiii ilt der Kr/nhiung recht eigetiLiich

eine Vcrhen Iw'hung der iilt hepst iieu .Nobililat^) und zwai' durch

ÂnknûpfUDg deiseiben an den Patriciat', man versteht nun, warum

^ Urat 1e, es. Mai. Wmék U ^U,

^ V||LiirageB4irVaitriarfiB.FmlLl, tllT, iriifta iir Tilnaaiinr *ir

& tto.

*) Wenn (!n<< Auftreten der V;ilcria, d«r SettwMter den Pnplirnla, tn den

theo Bestaodtbeiifn der Ertililua^ grehHrt, wts fretlicb »elir zweifelhaft iat($ 13),

so würde das mit <irr plfbeji^rhcn Tf^n<?fn7 Arr Krrähinnp sirh wohl vrrtrafffo;

dcoo von allen patrtcisciieii ist dies das anmeiaiea der Plebs sicli xwtei^de

CeacWecbt.
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(^Di lolanus »»ingplnlirl wird als Oi. Marcins •patrieiae gentis ndulescens,

Ànci reyis clam jtiotjemes AIh i nuXkt Uïoïn v\m Vrrhrrrlirhung

des pU'hojisclinn Adels ist dir ' Snijc von Coriolaiuis', sondfrn «vich

eiuü Verherrlichung der IMebs selbst und ihrer politischen Heciite«

die.ài«r b»£ ihrem Höhepunkt erscheinen nnd in einem Unifhug» deo

die »pfltiere durch die zwßli Tafeln festgestellte Reehtsordniing we-.

fiMitlich -bMciuBftiilt ImL Winn die römischen Annalen im AUg»-

n^iMA To&r Mridtrn geprdnet und t«d padricMiem Ma« füM

sind, 80 darf die EnShluiig von CoriolaR als ein pleb<yiadiaB £in-

achiebse] betrachtet werden, nicht älter, aber aoch nicht viel jünger

ab die zweite llälfte des fünften Jahrhunderts^, entstanden Yor dem

Anheben der eigentlichen Schriftstellerei , als die Stadtcbronik im

Schofse des jetzt seit dem J. 454 beiden Ständen angehorigen l*onti-

ficalcoll oui Inns ^ ihre erste Htd.Hi cniidinu-. Dies ist die Zeit des

pvrrhl-dipn oder des ersten punisciieii Ki k l,! -, als die alten ständi-

schen Kämpfe noch lebendig in den Geniüthern nachzitterlen, als in

der neuen plebejischen Nobilität die Anlehnung an den alten in) mer

noch beneideten Geschlechtsadel mit dem Stolz der siegreichen De-

mokratie sich verachmohk Auch steht diese Ëraahhing nicht allein:

in denen von dem ersten Consol Junius Brutus*), von dem Schutzpa-

') Val- Max. 3, 1, 4; vgl. oben S. 5 und iibcr die sonstigen Mnrrier der Im»-

oigiiïett röm. Forsch. ], 104. Die beiden Söhne des Coriolanas, die in der Hei-

Mtth svrilolhtoibeD (Dioo. 7, 67. 8, 45), sioé oliae Zwtfifel daifMtaUt wordta

als di« Stumvilter der spStereo Marder, die frih ia nehrere grofse Feniliea

lieh getkeilt haben. Der Voraane Gaaeoa Sbrlgeas kenoit s|Niter in dem Ge-

schlecht nicht vor (vgl. indeii Liv. 6, 1).

') Das zei^die Benennung Coriolanus (oben S. 21), um die die Erzählnag

sich von Hans aus dreht. Die gewöhnlich anfpestollte Erkliininp, (l«,ss Cnriolanns

ein alter Beiname fier Marcier pewexr-n inifl d-iraus die Fabel vob der Kinnahme

Coriolis eulv^ickclt sei, ist an sich v^cni^- ^iMuhüch. da jener Beiname iti keiner

Weise weiter zn belegen ist, fiihrt übrigens chrt»nolugK»ch zu keinem wesentlich

anderem ErgebuiüSj den» bevor xNaiaea wie Mesiialla üblich wurden, konnte man

4eeh nicht fS^ieh auf teldie Diehtung verfallen. Aach aenit aprieht viele« da-

fSr der EnÜhlnng kein hSIterei Alter beisnlefea» wie smi Beispiel die darin

henrerlretende Verwiachnny des Gefensaties der Latiner nnd der VeMier

(& 16)*

*) Unter den znerat emaanten vier pleb^laeben Pontilees war C. MarohiB

Rati In s Consul 444.

*) Dabei ist aach das Auftreten der Vitellier und der Aqnillterxaheachfen;

Tfl. r6ni. rorseh. 1, 105. 107.
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26 MOUMSEN CORIOLAmiS

trm der Bmeni and Laitiner hn dritten Mrimndert 8p. GMns
waHen dieselben Tendenzen der plebejischen Nobilitit theils 8i€:li

an das Patriciai anzuknüpfen, theils ihre )K»litischen und socialen

Be8lit:lmngen historisch ru idonlisiren. ^Vpr in diesen Erîtillilun-

ffpn nach pin^'m sogpnanntpn geschieht lirlieii Kern sucht, wird aiier-

dings die >iufs taub hnden; aber Ton der Gröfse und {lern Srhwung

der Zeit zeugt die Gewalt und der Adel dieser Dichtungen ^iiiAbe*

adndere derjenigeii von Gorioliiiiis, die mdit «nt Shakeipein ge»

echaflénliit
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VARIA.

I. Galenof ui Protreptico cap. 13 Swê fth dç niè&è» %m mmà

aat^iç rjâf] yêyovev, nri êè nal h ttètoig, oîç aüwtvüty nèêepéç

ilaiv a^ioi Xà/ov fi(x3-oiT' av tl ôct^yrjaalurjv i/nlv tov fiv^ov

hiBÎvov Sv twv ovK dfinvaofv dvôçwv tig èvretpai^ trreai du-

àxsvaaev. l'azt, ôè oirtoç. n Jioç ynûfttfj nâac to7ç ^t^ôotç

OfAOvoia %ai xoixovia yf.vnito nçoç tov ßiov^ (àç%ov tv Oliß^

ifitf wjçma fÂij fiôpo» dpiP^dianovç %ovç àytùviov^évovç xakéiv^

àXXà xai rtaatv inetWQéfnt» %diç ^(^iç bIç to ataâiop fjmetv,

ovdha £r wfà^tmai^ tiftai axê^pâ^^êo^u h fié» yà^ ÔoiUp^

élk* ùèêi tmv^àfp^ *H(fOiikiovç riç èXéq>avzoç r/ Uoyfog iaxv-*

QÔteçoç av q}a>kitj. olfiat ôè on xai tavgoç my^ij at^fp^i^*

09tat, xai opoç (prjoi À.à^ ;inöi si ßm'lerai içioaç aihnv tèv

ovùç otL TTciyy.Qâtiov vixrjob note avâçaç' eîxOiJtr âè xai

fiQùkrj oivfimàç èvixa àyxijiijç, nâw xaqtéruaç ovtoç

h fwàifç èaià9Uan)ai d^hjnxi^p ïoxw ov %iSv wd-çtajtl^

wmp ûvactv aa%r}^<h(ûv, non nulla in his eaiendavL iciibebatur

«nim tiç atéâtûv fjxuv Vv^ quod ferri non potest: putavi 1*

iMendvn eeie. tun îàS Ik* «I fiaéknm iglaaç offendebat

partIcuJa inepte postia : Homericam est qnod scripei XâS nM* de-

nique in tertio heiametn» âvw^q^ç in èmrj(to^ Mtanduia esse

vîdit TbonuM Gataken» Adv. mise. post. cap. 3 p. 420. sed ideni

Gatakeruii cuiu totam uaiTatioitem vei'ëibus includere studuit mirum

Digitized by Google



28 HAUPT

est quot quantisque erroribas peocaverit non poMunt omnes car-

minis vprsiculi certa arte reciperari, sed licebit tarnen dicere quales

fere puteni tuisse.

ei Zr]vèç yviifirj O^oig ofiövoia yévoiro

nâatv TTQoç ßlov, tog %ov 'OlvurtioKOv mjçvna

fiij fiâvov dy&Qwnovq iç dycovia/ÂOvç nçoxaléia&ai,

näaiv Sè Ç(poiç èniiQianâv iç mdâi* fjusiVf

ovâév* av dv-^çwTCùnf âo^d^œ ati^p&ijaw^i,

h fUp yà^ ôoXixoîaiv vnéQtmoç saaetai ïnnoç^

dix* ùv fiijv fror« «dSfr rtç dtp* 'HçaMovç èlégHxy^^g

iaxvi tjè léovToç vnéçreçoç x« fpon/êUj.

ôifi OTi -Aul tavQog nvyui] aTt(fî^}ja6i\ ovog âè

Acff FQtaaç Ttoèi, avrdç tV taioqtrj noXvnei^ui

yqdipei^' 6&ovvsKa fcayxçâtLOv vmrjoé not* avÔQas'

scitum est quod ad jtostrema verba WiUetus p. 145 adacripsit» *in bac

Olympiade nil taie halwt -Corsinus/ iJlad w Ttûè^t daKijtoçsç,

a^kiot apÔ^t poeta ita dixit «t aignificavet nerity did à^Àupaç

qui a^Xâoi eaaeDt aimiliter in boc Bonitte et alîî hiatnint et ipae

Galenua cap. 11, auftanxifç fâ» ciw vfiêiaç Svanta ^^an^ fd(

oèÔh Six» yévoç d9'luihâifé» iavi wm à^ki]itûy, Saw* thié-

twg av Ttg étffoi eé^pvùiç ài^fuxÇea&ai, tehf dS-hjTtSr nçfoa^

ayoçev^énotv , tj dnà %ov d&lrjTOV trjjy ftçoarjyoqiaiy taiv

à^kiMv iaxfj^érwVf rj xoivuig dfKpOTiçùtv TLa^dnBQ dno Ttrjyrjç

jijg d^kiéwriToç (ûvùfiaaiuévtjy. ubi vereor ne (.alerius tv$v

'.d&Xt^TÛiv arro tov d&Xtov Tigooayooevà^évTWV vel simili aliqno

modo sci'ipserit. oï dip' 'H^axXéovg qui dicü sint olympiontcae

ezpoBiiii ('ohetos in Pbäottratam tn^i yvftvaarixijg p. 75. quis ille

peeta fuerit cuius nomen Gaiemu non dicit investigari non ndetur

poaae, niû qnod mi ainile ert aeqoaleni eius fiiisse. similiter M-
Uns sa 11 nomeo ontitlil vm dicil omfeiia meus, ûvk èftû^9Ç «i»-

II/ TatiiMis cap. 46 tàSta oSr Mtr» IW ii ntâ fivotij^iw9

fit%aXaßwi¥ néi %àç naçè fvaai ^(ftjOKeîaç âaxipdaaç âiè <9f7-
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up ro âêùSt äHw ti élkax^ âaifM^ itmnimQayiaç hunra-'

anhêiç nQoyfimwéumm^ è^pxmhif ywéfttafoç èÇtjtotm Sti^

wç6fr4f» làhf-^èç è^ev^Tv àvvîopmi. roerito Lobeekiufi A^aoph.

p. 197 ioprobat ttov ai iiav n^à^tiov èjtccvr^çrj^ivijv -lo iiào<^j

sed quod scrib^'iidum ei videtur to oI^x^ veri caret simUitttdioe.

Bou caret, opiiiui . %ôvv&iêoç.

m. Ad Eun(>i(lis Audi'oinachae versum 17 hoc schoiiuu ad-

aaiptam est, 017x0^0 valut naâia' nhjotôxtoça, yshova.

aéfxoa^^ ^ Cobetu: liber Marcianos «nrM^) o^o^<t, Sri

xéçjtgt ôUyçaipov Tàç irâUic* oi «^on-ag« l4ké§mâ^oç ôi if

àan^QiÇ fi àltéfatç. Alenndnun IKnâorliiii SfilMfianim t i?

p. 968 inler «criptom lettuUt iauno Maœdo inteUegendus est, Phi-

Hppl llius. MUB Aitarae vibis Aleundrlae formam farina discrip-

tMD 0886 narrant Strabo xwn 6 p« 792, Plotarchita in Aleiandro

cap. 26, Arrianus m 2, lasuu apud Stephaniiiu Byzantium in l^ls-

^dyô(j€iat iiide<jue («(uod Bernhar<l\ iirn in^^ii) Eustathius in Diunysii

V. 254, liiiius l'ariâ ia E|>ii,t)int' liln i \ aleni ^iaxiiiii 1 cap. 5. Curtius

IV H (î, Aiimiiaiuis Marcelliiius xxii IG 17, Pseudoeallißthcues 1 32»

Itiiterarium Âlexaodri cap. 49. factuui id me propter inopiam

«^ff Y^jS «ive cretae dicunt Strabo Plntarobua Jason Paris, orx elvw

Sf^ v^¥ yfjf¥ knty^ipovaiv ArriannSv ponifiam calcia fuisse Ammi»-

nns, pnlferem deftiiaae Itinerariiun, caosam rei praeterit Pséudo*-

odUatïieniaap a^kis Curtiiu narrât moram ftiiaae Maoedonnm uft nrbta

firtniiie mum polenta daatinarent gypai nanm in diaoribanda aadl-

ficii forM conmemorat Marcus diaconna in Tita Porphyrïi episcopi

Gaeensis, rjv èè nfMn^e^jfàfievoç 6 éyloiç JIoQcpvçioç è hti-

0Konoç ^Fov(p7v6v tiva aQx^itxtova trjg *Ayr16x01, niatov

ttfôffa 'Aai èftiazrjfiova , ôi' or /.ai to äfcay Ttjç oWoôofitjç

etekeié-^. ovroç Xaßcov yiiiiov ^arjjusKaaato fijv ^iaiv zijg

àyiaç ixKlrjaiag xorà %o axr,fi(x tov nefxq^d-évroç axaçlq)ov

VMO ^€oçikaa%Q%i^ç ctvyovatrjç Mvio^iag. qui oançioiç

Akxandnm in daaiinanda urbe uaum ease narret novi neminem,

neqiie Migia x^<^ ûa simili re roentionem fieri memini. scholii

autem ilbi vaiba àtàf^wfif» %àç nèUtç ai a^g/uftug

nm carent mendo: nam absurde eoBroemorantiir aj^orvflc non

dubinni mibi est scribendiun esse oî àqxitéii^wiç.
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iV. iflinatiue} BekkcruB in Schedis Homerim p. 28t ^od
04. m 483 et 540 IcgHar i&9i^t» 6* ^f§iw ën^w tiuaàoê

pttkhre expUc«! dooelqiie apud AkiphMnem Ep. nf 5 iâh^ «er*

êépip neQinarüit •! iêéifoé ftnv xmà toß fiffiyfutwoç icavtf»

Xevat ^éovToç tùv vâaroç recte se habere neqae opus esse Ut

àkiyov aildiiiui . j ara îamen illa Iciquendi ratio est. uude non inutile

erit aliud dus exenipluin adfrrrc. l'au-nariias iv 17 8 ot dè ni^oç lô

àvàkniûtav nâv ftaçôvnov iyévùvto èrttpçovsç, xal aua vno

trjç âu^ôâov rijç kutcc atpâç lûty IdffyLÛàiay èiaçàaaoyio, worê

Paucn addo ad Paosaniain peninontia.

I 21 7. 0* de ^viganeç oï Xivol iia%ù^otç (ih ùiù% éfiolwç

»naç ài éfûioSmaf, parvennm est «ai fitmUftêifùt» we^bm»-

dum eese tunafiiaÇ/à^MOt, GodolMua Hermaiiiiiu oHm me docuit

I 40 1. Icnrf &è h TtéXêi x^'^^, wi ac^t* tfiMÔôfirja»

Oaayéytjç. nulla causa est cur Pausaniam putenius tam inepto ter*

iuone usum câsp neque gcripsisse fjv Cfpioiv.

î 44 8. Trjv fièv t)ij Molovçiâa nét^ot Aev%ùi>éaç mai

llalaiiioyoç i€çàv ïfyijvro , tàç Se ^rra Tcrvrriv vo^ltot^tv

èvayétÇy oti noi^itttàv a<piaiv 6 ^Kelçùiv^ o/iôootç tah ^éimp

Ine^yxo^^^ V^Ui oçâg ^alu90t», non ceog^mml

^ytp^9 et vofUÇffwWt nnque per §e rede didimi est (jffjt^^* scri-

beadom est ^ppftat, habet hoc P^usamss ni 18 1. 6, iv 5 5, vi IS

2v X $ d et seepins etiam.

VI 4 11. htnmnip âi vnè «rrcmmr ht ÂjhêooS nvd h
UfABi^av dçixàfitwoç noàMtiaç tmépfn», Sç ruA fMkà tt;^#

SjUa iç tifttjp. 9onbe ffolnêiaç T'ert^fi nai ftMÂMe,
V. Seneca Ep. 53 1 2 ecce tea mayna , habere inbecillHatêm ho*

itnnin, sennitatem dei. incredibilis tm philosophiae est mf (mnem fOT^

tuiiam tnm relmiUmiln/ti . nulluni telum l'n corpmt eius si'(fe.t: mtmün

eat, solida : quaedam dtifatujat et velui levia tela laxo sinii elwUt, qnae-

dam Uncutit et t» etun usqm qui miserat resjmü. postquam fûrliiUa

Tis ema telis coupsrats est adparet q^midam ita dici it Beccggario in*

teUegaatnr tels. q«o fit ttt «ffstio inepte perturiietur iUo vikitMb
isfa. neque opene prstiam Ihdmus si têla delemi»; nam mn rsel»

dicitnr philosophia eliidcn» quaedam tela velut Sf ievia esseil. pettf»

net autem nsfni ad tosam bane imagittem telonim laxo sinn elmorank

quae cecte constat si emittimns feeài Istor nihil tarnen omittendum
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MM puto, »ed ita scribeDdum, fiuuääm éêfat^H fthiti evitalaiflso

9im êkuHt. GatuUns in ullimo eanriM cMirr» iitt Icia nia um «oC«

Mmm Mifthi. v«rbo 4|Hod eil rtyni noiilitor aiqiu Sencca utUur

UicMMii IT 482, ilMii fuH atwivnm ttrie», mt grmMu Ucta hmMim
fimun twumt $k wmài ttta BufuH, Don fii|pt id diügentisHiDiiiD

G«MMnin in Thiniio*

Seneca Ep. 123 7 ifnmes tarn mubn habent qui crpittiUina ti

tmtnina et cadata mapioinm uiulicum mimi portent: lurpe est vid^ri

pds habere sarcinas iutus quae tuto coiicuti 'pommt. iia libn: seii

iMuretus totm oinii»it , quud iiisubum e:»se intellect, auperfuenmt

qui rorsug adäciscerent : quo» induxisse videtur Schweighaeuseri

reeUu» pleruiuque ged hic pravissimum iudicium. verum non satin

en «olof iUud detere, sed Mfibendum potiiLs twrpe «tl vtdêriêu te ha-

im MfflAia« tnl« quae ctnmtf jwniit cNtniunnt lilmriut oom d»»

pravalo mbo oomMtnni naqie so« ioo» repmit eoAtni «rrofis

gnaere alia a|Mul Senaoan turbata mat alias demonalrafi in Taeiti

IMalago cap. 29 cum scriplnm esset hmm féMU M errtrjh» H
fte Imerf jfofân «t niÄ» «iiM ànimailiir, racttasmie PnteeJums

et virides delevit, quippc quod intallegeret nihil esse nisi male scrip-

tutu tt rudes: falso aliud quaesitum est

Sent ! a Nat. quaest. m 20 8 omnis uqnarum stantmm clantarum-'

ÇMé natura se yitrgnt. nam m eis quibws cftrsiis est «oh pomtnt vitia

çonmure^ quue &ecHHda vii defert et exj^rtat , iliae quae non emittuiU

fmâqmi mêedit magù wimusve aeshiant. more »er» tadwem êtrur

mmtaqm el maiufrßgonm nèiqm sûmHa aar mlâno trahit, nm tmiiim

lowywüft (hanqM^ têd trmtquHhm ^u»pm pinotfiwifm pwigwMr.

inepte dicitur nantfraifmm reUqua äbttäm, sed paene etiam inepCina

mu/ragonm reUpmi ätKÜkt, quod ex Eiasnni naigiDe priimim a

MarcAa, dciade a multia rseepHun esL scribemhiniestcadaMniifni*»

wmfÊfut €t naufragiofan rtHqiia wlmSUa.

VI. Tacjlui in Agricola cap. 22 nec Agricola umquam per alios

ye^a avidm intetcepit , mu cetuurio neu pmeftctus mcui i upium facti

te^em habebai. âlisurduiii esse avidm Peerlkanipius vidit, st'd eniett-

dationeiu non repp^nt cum id in tnvùtta niutanduin esse crederet.

nanifestum est Taciturn aoripsisse tm Ajfrkola umqmm per aim
gdÊta Uvidus mtereepU.

. Tacitoa in Diak»go cap. 26 cêtmwm ti amim ep<mo ilh et per«-

C. ^ffiflMAt iißßfttim amt L Cnui mäUtritätim qmrn- aeiMMras ifoa^
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cetuuù aut ttnnüus GMonù: aäeo melim fat oratorem vel hirla tug(k

nukt&rt fàam fucatis et wmrHrùm vMlibiu insignire. ueces^ario soctr

bendam cet, quod miror dodumbi vkUsse^^iMteo ^melius est oratitremi

Ml hlrlam logun. Miura pmm fimiHt ü w$r$trkiù v$$iAm ior

ligniri

In eodem Dialogo cap. 32 postqnam demoMitniUiin eet «nto-

BBin debm onmibiu utibm inBtraotun csse sic pergitur, quoi adeo

neglegitwr «6 horum tmponm éi$érth «lin ût/Hm&mê«mm ttä f«a~

que quotidiani sermonis foeda ac pndmdu vitia deprehendantur , ut

lynorenl leges nee teneant senalus coiisiiltn, iu$ duitatis nitro deiideant^

taf^knitae veru slndium el praecepUi prudentium pemlnn reformidenl.

depravata est ca scrnionis pars iii qua ms habet optimum apogra-

phum, reliqua tus. oon d^fueruat ^ui depravata corrigere studerent,

naque tamen memini prolatum ease ipied ?eri «saet simile, nain

qned Ualmiiia tni vei tks in huim muAandvio enecanauit metiaaaana

eat alierum commentia, acd addiUur Tocabufaun eerte moo. neceaaa-

riuB* neqne ^ptm acribeBdum eeae pnlo: veraor enSm ne Tadtns

potina ijpaa aoriptunia fuiaael ai îta intendere tolniaaet ütM aemo«
nia nolionem. mihi nulla perüaae videttir ayUaba, aed exialiino es

oplimi (^xemplaris Htteiis haec esse facii^nda, f«( m ocfiemtfriit <pMH

luiiiviscuüKjue cütidiani sernijonù foeda ac pudmda i üia deprehendan-

tur. uimirum Hcripserat liliraiius ali(|uis cormmmqnumque, e\ quo

eorum vis quoque proclivi errore f;«cluiu est. contm pro quorum

scriptum iA>niij'nialiunt quae Lauhiuauouâ docuit Lucr. p. 220. ne-

i|ae quomque aotiquissimts tantam inacripttoaibua proprinm «st.

mm est autaoi niniiiiqi iünd gwNumtniMNMRtMe, sed eanveiiit leaihae

•ratioQi

VII. In EvMidü Ep^ i It p* 23 Sim. baeo Jagantar, d9mkd

nM, aaliifafMi'dMmej)lm«tfmi fticanh'fole penoliMiiffprmr «TIOih

dm àUqwmdû fia» mmemem.>«InNimNM tt foederà raacrAaliB*

apad 6i!|ieltiui p. dl aetipUHn' est ém mSd «i.in maffgine dmiM
meC scribendum potius mt d&mmi mt. idem domini mi restiluen-

diiiü est Ep. VI ^^3 j). Ib4 Su jii., dounai miy saliUem adunilfDitissnnam

f^ddeng dmm quaeso quo animis mstrts qiiod me »ublevarf posnü m

spiret. tum vi 34 p. 185, dommi mi, Mdnlalionem reoerentme vestrae

fkniuimam dicens deprecor ut suggestionem portitorü., homims mâ^

gnalp tutcipiatis audüm* denii|ne ¥U 10 p. 197, dmùiimi, udtOßUo^

um phimrimam.diûnêrûgo ut yrimum pr» «tjomIM araw rfi|Wa

MAii iegtlar dawÉn un, aad niait fionuüitts basffMIaa ndbiftosi
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t 25 p. 38 reote scriptum est vohte, mt imim. iv 20 p. 137 kgitiir

dêmini mi, ipiod in émmi mt mutaDcliiin est si coostitit sibi Enno-

diiis in pronominis usu. qiiamqiuiiii non opus est ut constitisse sibi

putemns. certc Solviaiius Hassiliensis dixit quidem Ep. 1 p. 193 Bal.

mi dtlectissimi, Ep. 7 p. 208 mi dommi venerabihs , sed idem Ep. 1

p, 194 mi dvtassimi nc dilectissimi mei. lulius <!ii|)ii( linus (si is scrip-

tor f>0 in Uoniuuu» (a|i. 14 nacrati rommiluofm, immo ttiam mi con-

secrami. sed diu aille lios sciiptoifs eadrm vocati?i j)liiralis tonna

vma est Petronius cap. II6/0 mt' mquU 'AosfMtos, n uegqtiatore9

estis, mutm propositHm aUmlque vitae frmmdhm fÊMirUt^ Tulgarem

dioendi consuetodinem adgnosdmus. quae quam antiqua fuerit

ignoro. scriptum quidom est spud Plautum in CisteUaria nr 2 8 m^

ftomàiei, mt sps(liiA»rss, sed vereor ne msî restituendura sit. quqipe

rede decummi hi Tenus Bacdyad,

çNamne I» man^èi» lAi«t' «l^ire oßUjfi hk otle <M$
e^rt^lem» vM ee sit ne$ciö, nisi, nt opinor^

loca haéc circilér excidii imhi. mei hàmme$^

mei Èpectatôre»^ farüp indinum si quis

vidit, si qnis earn (ihsiHlerii qjmve

sustiilerit el utrum hdc anne iliac iter instilerit.

mutavi an in oitfM, servandum autem duxi dreäer producta ultima

syUaba pontum, qoamquam et addi posse au ante exeidit videbam et

Ritschelinm memtneram Prolog, ad Trin. p. glxxti aUter do boe car-

mine iudicare plusculumque ingenio hignî.

* Vin. Symmadius in Laudibus in Valentinianum n S de barba-

ris munnnentum a Valentiniano eonstruetum formidantibns et ad-

mirantibus ita compicuam momiwn dign^Btem tforio interpretantvr

adfecht ut adhuc diu indicare non posftint utrum earn mirah magis de,-

hemU an vereri. absurdum est adhuc. dru, lu tjiu! successit Heindorlio

cnm (p. 21) scrihendiiiii osse putaret adhunc dkm* Symmachi est

ut adhuc diiudicare nan possint.

Einsdem laudationis cap. 19 Haius baec dedit, Mt vrrtvtis êx-

mnSbm wm okftfêiiowi ma pumiHir, me r^ftHüim eoidiimdimmh
Amui jOaut ftrtt prammtoi, easaturat gnflmim gtoriftim fartumta

inMuu. iM«s ûMr» cwn Msrfii: sf fuo mag» cogmucmmt hélXa

ixigiy patkikHTh H 0 bwhsrk arma iramferri, a Malo additum est

sAisto. atqui nibil adidendum erat, recte enim baee dicta sant,

afurr cum liberis et, quo magis eognoscerent helJa eaigi\ paiiebaris si d

harbaris arma tratuferri. quod ad coiiioc^itionera verbi quod est
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paliebaris attinet satis est ea conmemorare quae Ni{>perdeîu8 ad Ta-

cîti ÂBQ. 1 35 adscripsii ne a Symmadii qmdem mbguIo eînamodi

fttrixinmi tniectiooea abliorrere itno dooebo exemple. AmbroeiiiB

de inatitatione Tirgüds 17 (112) mm jimatfe velamm «Ait, nmvàimm
cufrmit fmdkkiam «Ait ne» tmtitrm, tmplîdfêim enta «ait vimmu
eohmibeê, quod antea Naius acripsit haud placet ferire pra$ifent99

sententiani praebet qualis requiritur, sed minus congruit tutu LitUris

quas membranam habere (licit, appacü ferire praetrentui. vercor au-

lem lie Maius horum veri^iuim litteras non rrrie dispexerit: nam m-
sidiantm plane nequit inteliegi. verum tortasse adparehit membra-

nam adcuraUuB inapicienti: interim conicio Symmaclium acripaiaaa

Alf mrMà tmtMnitm nxm obrtfHimi via fuatritur nec rtftnHiiat €mM
anaa. panim plaeet /mna pneventoa.

Hex liaec aecuntur, iwiiio v&Sm oàmMm tonUeta ffÊenfUMUa

ânamacîoa igm pnfuUUui etl. in codifie eiiImM eat: acribe mlnîk

Cap. 20. oplonf t^inenrê meturibus prius pace qitam Umite. ä
yUa Hhi in oHo mêt a9ta$f prem fon&m Hthàitsmi, qmdqnid in- .

teriacet ornando iungetis. recte Heindorlius intellexit scribendum esse

orando. sed miuus pioliahilia protulit in proximis, quae Maius ita

scripsit, accesm, ore, rogans luta runstu/iitur. latere haec videntur,

accesm ore toga res tola coiisumeiur. Hejnduiiius scribendum con-

mii accflffu ore rogando UUa res comummabitMr: sed rogando non

aptiim est, eum ad AJamannoa tautam, non item ad Valentinianum

pertineat; contra aptiaaimum ioga, id eat pace, comumättr aotem

put» Symmadiiim ita dixitae ut idem fere vellet eaae acproiigabitnr

Tel fiiietur.

In Lattdibna in Gntianum cap* & acribendiun est ii ftiai mUri

Zeuxia diseoloribna ttrit haee $peeianda digenrti, §i quiÊ

ÀpelUus imitator illud caekste indicium veri simili adfectu artis am-

maret, vimrml pusteri vix credenda miracula. ubburda sunt (juae

Maius dedit, quis mihi Zmxydis coloriis ceris haec comitia spectanda

(liyt'iyrel? non potest ferri ista inlerrogatiu : quare sf m initio addidu

turn Maius codicem dicti kaUere Memydû et TiUeri tiaj»ere eolarî^na»

liine ukro fit quod peanL

bi Oratkme pro patre cap. 9 Maiua acripsit rmmvtnaeondiBi»

fofMù imiB toU inviiim fdkMU inhebmt^ mon trnk*

fijniMttec; aêmoém MäamMei Mnia McMfNr» ^««a vim non rmtr-

vM àai ffmäiHt, requiri ntervuvä ipae intellexit. wmerMfi rede

aeDpaÜ» sed non recte admoém: hoc enim lauguet , ad aMgrijiMfMrt
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autem adiciendum erat quud oppositum esset gaudiis. ex cod ice haec

protulit, anpm mirabiUs m se tmm haberUur, sciibo pauUo ante loit

m&ûûMi félicitai» trohêbmii quM mon mbr^^muet ^eramnis, uusera-

httes MMc habmÊtuir fM§ tUa non tomwnü kü pondus, codicis Uliid

«t w «ul «MW est ad minkilei olim adscriptum aut fortm} ni$ cum
mgnm Tel aemii €ooiiiii|^dmn: certum est turbasae hie aut Uhrai-

riam anl Mainm.

IX. Quintiiianas vi 3 96 narrât Ciceronem versu ex parte mu-
tato usum esse in finii qui, cum antea stnltissiums fsse! hubitus, post

acceptam IteiyilUaiem prtmus sEuientiam royabatur, 'heredüas est quam

vacant sapeniiam! pro ilh 'faciinas e$C non nego facilitatem, id est

svxoUayj referri posse ad sapieutiam, sed hoc mirum est quod <4Uaia

hoiniiiea vocent sapienüam dicitur esse focilitas: nam ad homines

vniFccse refera iUiul vacant putoqiie generalem habaisse versieiûam

scoteiitîain et proplerea notum foiase mwp» slmUem proferbiL

oeque com numeris congruit fiuHHao, nisi puCamua CÎGeroneiii plus

matasse quam hoc imum quod Quintilianus indicat verbum. itaque

cum fn ISiffo Amlimiam» scriptum esset faUdUUt ab altera manu

rectissime inde factum est félicitas, et numéros iustos et perspicuam

sententiam hic versus habot, félicitas est q^uam vocaui sapietUtam : hoc

enim dicitur, quae prospère cédant hominibus adscrihi saepe sapien-

tiae cuidam eorum, sed istam sapieuHam nihil esse iii^i Ii li( itatrm et

bonamfortunaiQ. Menanderin ComicisMeinekii t. iv p. 212 navaaaii^a

vovv l'xoireg* ovdh yàç nkéw jiv^f^ni^as povç ioviv aXXo

w^g ti&x^f ^^'^* tovTû fofwfia ^uop aise wovg, multa si-

nüliter et dicta aunt et dicoDtar.

PauDo aliter quam ab aliis nuper lictum est îudioo de eis quae

apod-Quintiliamtm legnntor 1 4 8^— msâms eaf ^ûloai u el t Iftferoe

soNMs: nm onim tk opUimm dkimm ut opinmm: el in km ntgm t

pkmo neqwe t auMur. inepte ojrifmm comnemorator, quod ab optimi

vocabulo nou sono tantum i litterae, de quo solo agitur, verum pro-

ducta etiam vocali distat. sed non probo quos novi conatus emen-

dandi neque quod in iVnibrosiano aliisque quibusdani libris uou uyi~

mum, sed optimum, et antea optumum, non optimum, scriptum est

quioquam habere videtur utilitatis. existimo enim simplidter opinmm

tta mntandom esse at Tocem habeamus cum Toce quae est oftimum

secondae el tertiae syUabae litteris et mensoia plane congroentem,

sed differentem i littene sono. scribe igitar immi mim sk opHmum

dkimm ut ocimum.
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X. Apud Glaudianum Mamertum de statu aDimae iit 9 haec le-

giontur, quoé fiümmm cm, guoe Uurfuotat baJtuloinm mMmifu
lûjfOlKrni eagvlfeitaé ittfkxiùniu ut refieximBi* laniia Rutgenins Venu-

siiianuii lectionam cap. 16 batulorùm, qnod mtallegt neqnit, in ba-

HÜonm mutandum eaae censuit iBterpretatnaque eat hoc Toeabulum

ita ut Tenas et arterias significari putaret, qnas Graed dyyela dlcnnt.

defecit t iiiiî subtile, quo minime carehat, iiuiirium. manilVsturn est

Deque a harlhio piaetennissiiin s( rilM iuluii! esse hotnlomm , iii e>t

intestinoruni. lexica banc vocis siguiiicationem igiKHMii! , sod mon-

strant cam ex botelli vocabulo facta Italorum budeUo, Galloruui

ftoyau, de qnibns Diezius dixit Lex. etjm. p. 03. ignorant autem

lexica baud paaca similia. notum est qua significatione Itali dicant

eaniifo, Hispaoi eaOoo, Galli cft^, sed jgaoratiir Tulgo eadem signifl-

catione eaptimm dixisse saecolo post Christum quarto Infimn Finnt-

cum Math. Tin 27, vkakiû wma pan §agltktrti tS in koroscopo fuerit

hwenta kamines f9dt mtam g&iom deformes ct^Hooe ridMoique,

M. HAUPT.
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BBÜCHSTÜCKE VON DEN BAUBECHNUNGEN
DES EREGHTHEIONS.

In der Sammlung der archâologiscben Gesellschaft zu Athen

befindet sieb eio bisher noch nichl bekannt gemachtes Bruchstück

der Banndmiingâi des Erecbtbeions, welches dieselbe im J. 1865

Tan Herrn 6. Fbilippides erworben bat IKe beigegebene Taftl bie-

tet eine Copie dieser Inscbrift in halber LiniengrAfte des Originals,

die ich nach dem Stein selbst bergesteUt und mit Hilfe Ton Papier^

abdrücken revidirt habe. Einer Abschrift von Kumanudis die sich

jetzt in PiüL KirchhofTs Hduden befindet, veidaakc ich die rich-

tige Lesart am Anfang von Z. 29 die ich auf dem Stein selbst

nicht erkannt aber nachträglich iti den Papierabdriicken bestätigt ge-

funden habe ; ich erwähne das weil sie von Wichtigkeit für das rich-

tige Verstäodniss des Zusammenhangs ist. In die Tafel sind nur die-

jenigen Hndistabenreste aii%eiioiiimeiit welche ich Ittr ?olikofli|iieii

sicher halte.

Die Platte Ist links ToUstfaidig; was hier fehlt ist mir dnidi fie-

stolnmg der Kante mloren gegangen ; auf den anderen drei Seiten

ist sie gebrochen. Wie viel oben und unten fehle lâsst sich nicht

feststellen. Dagegen geht ans den rechts au Z. 8. 9. 10 erluilt* ncn

liuchstabenresten hervor dass die Inschrift in mehreren, vermutJilich

in zwei Cohimnen geschrieben war und dass die jetzige Breite des

Steins wenig mehr als die Breite der ersten Columne betrJigt Die

Oberfläche hat stark gelitten , z. Tb. dnrch Verwitterung und Ysr^

stobnng, z. Th. besonders auf der nntem Hälfte, durch Abnntsung.

Der Stein scbeini an.denen m geh((ren die von der Akropolis berab-

gsstOnt imd unten gdegeatlich veibant worden sind; vieUdcht hat

er als Thürschwelle gedient



38 SCHÖNE

Der Schriftoharakter und die AnordnuDg nach Columnen stiinint

mil den ûbiîgen auf daa Erechtheion bezüglichen Steinen Aberein.

Mit dem Inventar des Baus aas OL 92, 4 C. L G. 160 hat das neue

BrucfastAck gemein dass die Buchstaben nicht reihenweise geordnet

sind. Die Zeilen (9. 10. 15. IS. 19) welche sich mit einiger Sidier-

heit vervollständigen lassen — es ist keine Zeile unverletzt erhal-

ten — , schwanken in Bezug aul die Zahl der liui libtal>en zwischen 27

und 29. Etwas weniger scheint das Bruchstück Ranir. 87 ^'ohabt zu

haben, welches vei umllilich auch zu den Erecht lieioiisrecimungen

gehört, und gleichfallö uichl atotjtiöov gesdirieben ist, ebenso wie

das kleine im sog. Häuschen am Ërechtheion befindliche Bruchstick

welches ich unten mittheilen werde. Die Bruchstücke der Rechnun-

gen mit (noipfiàif geordneten Buchstaben haben deren nur 23 auf

der Zeile bei gleicher Breite der Goiumnen von ca. M. 0,20. Was die

Formen der Buchstaben betriflt so ßllt an der Schrift die Kleinheit

der O ^ und 0, auch der M au£

Das Bruchstück enthält eine Rechnung fiber das was für

Steiuarbeit vermuthlich im Lauf einer Prytanie pezahU worden ist.

Wahrscheinlich trug dieser Abschnitt (hc Ueherschrift Itd'ovqyi-

xov der dann wol eine allgemeine Bezeichnung der Steine um die

es sich handelt foliole. IMe Arbeiten weiche genannt werden, be-

stehen in dem Versetzen {ri^ivai) und Bearbeiten (^Treç^aÇco^i)

von Steinblôcken, welche z. Th. nur durch die Angabe ihrer Dimen-

sionen bezeichnet sind, ti&émi bedeutet hier augenscheinlich nicht

oder nicht Mob dass die Blöcke an die Stelle die sie Im Ban emnefa-

men sollen, gebracht Caulgebracht*) werden; dies scfaemt Tidmehr

siff Mâf^as ay€w und iwxipoQtßbf zu sein (Bang. 56 A 5. 0. und

1st Sadie von étrùvçyoi, nicht von Xt&m çyoi ^) ; auch wflrde es

überflüssig sein dafür genaue Maafse der Blöcke anzugeben. Viel-

mehr begreift nd-tvai das Einpassen der Blöcke in die Mauer, das

Autemanderschleilen der Stöfs- und Lagerllachen und die Verdübelung

Diese Bi^eDthömlicbkeit kehrt wieder an dem Bmcbstack bei Rao^. 87.

') Allerdings erscheint einer der bei der Atisarbeittin g der SSnlen iuf der

Ostfront hesrhâttiMÎPn Steiiiinc tioa, Tévx()oç iv K^ d'u^f-TjVttitp ohoyv iuch outer

den vnov(>yoi; und es ist i^enigsteus wuhrscht-in lieh dass auch die Steimaetzen

Kr}<ftoô^tii(mç h' ^xnußtavtSmr ulxulv und 2^irÖQ(i)v Sifiiov mit den inov^yoi

Kepbisoduros uod Siudruu ideatisch siud. ludess ein SteiumetzeageàUfe

k0iaC0 wma er keiae benere ArbelC fiiii aatirllA mdi eiimal ils Haadhigv
iMfddiiUgt wtrdM.
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der Steine '). So heisst es C. 1. G. 160 A 41 von dreien der weissen

M;h tuiii li^'ürchen des Frieses, welche mit eisernen Dübeln an den

eli'U£.iiiib( hon Sii ui angesetzt waren, itéx^tj tQia. Dass n^évai alle

die erwähnten Operationen unifasst, geht auch daraus hervor dass

«ich an das 'Versetzen' unmittelbar das ineQyàÇ^ai^aL anschliesst.

Der Ausdruck begegnet schon im Inventar C. I. G. 160 A 37. 86

wo fiöckh bemerkt: ' ineçyàaaû-^i de polùndi labore intelU^

Màlkntt fwU htmd dubie\ Indess es ist bekannt und an den Honn-

menten vielfoch zu beobachten daas'As Glätten der Mauern,*das ist

das Abnehmen des WerkzoUes und das Poliren der Aussenflldie

aus guten Gfflnden erst naèh der Vollendung des Aufbaus Tor sich

ging und oft schliesslich unterblieb. Damm ist bei der Aulbahme

des Inventars die ganze Südmauer, alle o^O^oaidiai u. s. w. noch

ungeglättet. Für dieses Glätten ist xctra^slv der stehende und

eigentln he Ausilnick Rang. 57 A 61, wie für »len Zustand vur der

Glättung dxaid|£(7704;. Der Ausdruck kneqydteüd-ai besagt nun

allerdinp wol weniger und bezeichnet nicht die letzte Vollendung

der SteinÜäche durch PoUren, sondern ein einfaches Glattarbeiten

oder feines &(toen (CSiarriren). Indess zeigen die Monumente dass

audi dieses an der Aussenseite der Mauern erst nach Vollendung des

Aufliaus TOiigenommen wurde und es ist nicht ghubfich dass man -

hie?on in diesem FaUe abgewichen sei. Viefanehr werden war zu der

Annahme geführt dass das ïyreç/dÇctr^^während des Bau$ geschehen

konnte, vielleicht uiusste, und dass es von dem xorrafcty verschieden

sei. Der Preis dafür wird nicht wie der für das Versetzen (Z. 1 1. 16. 40)

nach Stück, sondern nach Tetrapodien herechnet, welche fast durch-

gängig den Längeumaafsen am ganzen Gebäude als Einheil zum

Grunde liegen. Von einer in dem neuen Bruchstück vorkommen-

den Ausnahme Z. 8 wird unten die Rede sein. Dass die hier bezeich-

nete Arbeit sich nicht auf alle Seiten der Quadern beziehtt geht

schon eben aus dieser Art der Berechnung nach Tetrapodien, d. l

>) Diaie geMUtbt varaittelit eiMmr i^t Blei iinfasonener Wbel , y%\.

Theo. 1 93, 5 ^nf^Koiofmifiivoi f4tydlo* JUao» Mtl h rofi^ iyytino$ Oiêfff^

9i^àt àU^louç tà IMcy (Imv^î) mA /Miifii^ âëâsftiimt xmû die iMchrift

BpUa. 8763» Au. Ml' iut 1865 p. 324 Z. 13: [ft]6luflâoç . . . roiff [ä)ßOfiois

7tS[v] Uùtûv Tov ßtt&Qov. Böttiehar ÜDtersarhungan tnf d«r Afcropolis S. 59.

Ao die .\rbeiter wird bei den Versetzen der Blöcke natfirlich niu* die Arbeit be«

zahlt; Hlei, Ki^en q. s. w. werden Hilter den wn^/mta anfgefUhrt §tmmtm aein;

Anng. 67 B 3biL
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eiluig nach dem Längeninaars hervor, da die Blocke nidit im Lan^n-

maab allein varüren. Dieselbe ist überhaupt aar möglich wenn das

iTtsQyoiÇea&ai sich auf eine (oder awei OQrre6pondû*ende) Flächen

bezieht von Einer constanten Dimension. Die in der Anmerkung ')

gegebene Zusammenstellung der in <lem DruclisLnck vorkommenden

Maafse zeigt starke Verschiedenhuicn im nâ^oç wTdirend das i ipoq

oder nXâtoç durcligaiiLi^^ n= 2' zu sein scheint. P.mnrh würde die

^Bearbeitung' den Aussentlächen der Steine gegolten haben, w enn vxpoç

wie unser Höhe die perpcndicuMre Dimension der Steine bezeichnete.

In Being auf das Inventar sagtBöckh C. I. G. I p. 273 : '/lig^xoff eiT

Hhm âinelwn jwr U»^ßh»äinm parieHs, ftlâtoç per forietm mms-
oenum, ftfSxog s. ^^og esl aUUvdo ad feirp0ndkidwm\ Dort sind die

Maafse nämlich nach ft^xoç itXdwoç ndxoç angegeben; nor zwei

Mal tritt ^ilJog ein (A 24 and B 97) nnd zwar scheint es das erste Mal

allerdings für Ttâxoç zu stehen ; das zweite Mal jedodi TertritI es

ganz sicher das uldiogy da das ticcx^S daneben angegeben \>ird.

Ebenso in dem vorliegenden Bnichstück, wo in der Regel fttj'Kog

i'ipng naxog l>r;mcht sind nnd nur einmal Z. 25 nXdtoç, augen-

scheinlich für vxpoç eiulritt. Ob in dem Inventar die liezeichuungcn

der Dimensionen durchgängig nach demselben Princip, d. h. mit

Rücksicht auf die Stelle die der Stein im Bau einnahm oder einneh-

men sollte gewählt sind, scheint mir wenigstens zweifelhaft, Dass

^^foç in zwei Bedeutungen auftritt ist kaum abzuweisen; und auf-

ßllig ist jedesfolls die Endieinung dass ohne Ausnahme /linxoß den

höchsten, nXaxoç den mittleren, ncixog den niedrigsten Werth be-

zeichnet. In unserm Bruchstück hat die Böckhsche Erklärung wofern

man vipoç für 7ikd%oç ôubgtituiil, sichere Geltung wenn sie gleich

I) Di« dttreh Coiyeetor ^efeodeneu MaafM tteheB in Rlanoiern.

Zdle MXOÇ ndxoç

t w m
4 m 2 1

6 [4] 2

9 2 'À

14 4 [2]

21 [21 2 1

25 2 m
29 8 2 1

33 4 121

36 141 m iiy.i
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unserer Ânschauuiig wiUei^pricUt. lieLur Uic Ü^Ueuluug vou ^fjïioç

kann kein Zweifel Dass aber ndxoç föi* das was wir Höhe,

viffog für das steht, was wir Dicke oder Tiefe d. i. Breite des Quer-

iduttttes nenim warden, selgt eiae Vergleichung der MaaÜM mit

dettflE der erfaaltenen BantheÜe. Dem oonstanten vtfnç der Quadern

von ^ eiilepiicfat die dvrdigebeiide Maumtlrke der beideii

Seiten und der einet voiluaidenen Zviedienwinde, daher dienXMot
C. I. G. 160 A tl. 96 ale ^itot o^; ôlnoâsç angegeben sind. Quadern

von 2' Höhe dagegen ivümmeii iü dcu Auliiahmen Ue« Gebduties so-

viel ich äehc iüiuht vor uud es iniisstea ilurer Uüch eine nicht ganz

kleine Zahl sein. Die Hohen der Quadt^i ii varilren viehiielir in der

That zwischen % l , 1 % : ^' hoch sind die Stufen der östlichen Vor-

halle und ihre Fiurtsetzung auf der S Seite; 1' beträgt die Hülie einer

gauen Reihe von Blöcken welche im Innern auf Nord- und Südseite

gewiBeermaieen die Schwelle der Wand beseichnen: in der Aaftiahme

der athenischen Commission 4 die zweite Schicht fiber dem
piiüsohen Stdnban iv^of 5 die zweite Sdücht über den piräi-

schen Quadern %\ 1%' schliesslich ist die Bshe aller ein&cherJlauer*

pünthen wie sie audi C I. Gr. 160 A 12. 97 angegeben ist

Da die bearbeiteten Flächen nach Tetrapodien nur berechnet
,

werden konnten, wenn eine zweite Dimension constant blieb und da

diese constante Dimension nicht die Höhe der Quaderii öuudern ihre

Tieie o<ler Dicke ist, so kann sich das Ine^yätm^at nicht auf die

Höhe der Quadern d. i. ihe Âussenseiten der Mauern, sondern nur

auf ihre LagerÜächen beaiehea. Es ist also, was sich schon oben als

wahrscheinlich ergab, vom %mofyû» welches bis nach Beendigung

des Anfbans Terschoben wurde, dwchans verschieden; und wenn

d L G. 160 A 35 derPoeten: III hfumohttSm S^ra [iâu] isuqyé^

ostf^os nicht unter den èMttdimna mi aqäßdmn steht, so ist

dies insofém ganz richtig als offenbar an diesen Epistylien nur die

obere Lagerfläche noch nicht ausgearbeitet war, und somit wie schon

liückh gesehen liai liie umnjttelbai diuaui erwähnten schwarzen iMar-

morplatteu des Frieses auf sie weder aufgesetzt sein noch ohne

vorgängige Bearbeitung aufgesetzt wercieii kt imiru. An der zwei-

ten Stelle wo das Wort im Inventar vorkommt, C. I. G. 160 A
84 ff. iÔBt, jovg lid-ovg tùvç OQoquaiovç %ovç ènl fwv aoqôp

ineçydaaa^ai avtad-ey bezieht es sich zwar nicht auf Bearbeitung

einer Lagerfläche, aber doch auf eine horizontale Fläche, die Ob^
fläche dreier ?on den vier gro&en DedtsteineD der Keffenhalle, welche

Digitized by Google



42 SCHÖNE

bekanntlich eine Neigung nach S haben um den Ahfluss des Wassers

zu bewirken (s. Stuart u. Revett IS. 531 D^rmst; l^ötUcher Unter-

suchungen auf der Âkropolis S. 203; U^eatMiiità tijç inl tcS

'Bffêjfiiiov imir^foft^ lUvaS 6) ') mà nvar hat sick dieee tar-

beitniig ohne Zweifel audi auf ein aorgÜHigeB Charriren beadirtakt

Daas die 'Beaibeitung* van hier die Rede ist, weder die Anaien-

Seite der Quadern noch die SteftllSchen betrilR» erscheini nach dean

Vorausgegangenen sieher. Es bliebe jédoch denkbar dasa nicht eine

sondern beide Lagertlächcn darunter begriffen wären. Indess ist

dies aus zwei Gründe ii unwahrscheinlich: erstlich zeigt eine Be-

trachtung unserer Inschrift mit grofser Wahl scheiniichkeit dass die

Länge der versetzten Blöcke gleich ist der Lange des bearbei-

teten Stückes (=14 Tetn|KMiien), dass also nur Eine Langlläche

jedea Biockea in Rechnung gezogen ist. Zweitens ist nicht abzu-

aeheii warmn man die Barheituiig der Unterfllche von derjenigen der

SteftlHIchen g^rennt hitte betraditen aeUen, da dach alle drei mit

deft Kanten anf- oder an die 'Nachbarqaadeni angeaddiffsD werden

und diea redil eigentSch sur Yeraetiiuig dea Bioekaa gehflrt. Oie

obere FUehe dagegen auf weldier vemiuthlich wie auf den Auaaen-*

Seiten ein WcrkzoU stehen blieb, sorgfaltig glatt zu arbeiten war eine

Arbeit die nicht sowohl die Versetzung des Blockes betraf, als der

folgenden Quaderschicht zur Vorher*'! i u 1 1 diente und gewiss erst vorge-

nommen Avurde, wenn einr 11t ihe von Blöcken neben ( iniiiidrr ver-

setzt war. Dass man diese Glattung der oi>eren Lagerllache übrigens

nur mit dem allgemeinen Namen incQyd^saä-tti, nicht mit nmaiet»

beacichncte, ist ganz correct da aie nicht in einer Pelirung besteht.

Die verseichneten Arbeiten scheiden eldi nach den Theilan daa

Iknea ni dem aie gehlren in drei Gruppen. Ke aweite demIbeB«M
eingeleitet mit den Worten Z. 20 inl %Ç n^èç toixtp

VO0 ßiüfiov, gana entaprechend der fir die Miche Verhalle Biing. 67

A 9b gebrauchten Bezeichnung, wo mit Prof Kirchhoif zu verbinden

ist Tciv xiovwv twv ii^oç éû) iMv y.atà loy fifûfiàw^). Die dritte

Gruppe beginnt Z. 28 f. ifti %Ç nf^àç BoQiw %oi%(ff. Von einer

DftM die MuTm sich auf jedeo der BlSeke beziehen oad eben desbalb

die Jkarbeitna; der guiM obérai FHiehe gellea mesi, bat Vra Qaaat (das

BrecàlIfliiMi an Atben S. 116) feselMB; es acheiat dtsi BSckk selbst diese ve»

der saiaiaia abwdcieede BiUiraag gebilligt habe t. «Ma 8. 101

«1 V|^ Anh^Mt. imS. 37.

9
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vierten sind nvr die Eingangsworte ehalten Z. 43 êni ttp toixt^.

Da die iweRe Gruppe die OsUvand, die dritte die Nordwand betriflt,

•0 iiedarf es keinefe Beweises dass die erste deren Ueberscbnft nklA

eriuHen ist, sidi tnf die SQdwmd, das am Ende Mdende StMaof
^e Wesfwand bezog. AvgensdieiBiiQh wird an allen Hamm an*

^'leirh gearbeitet, vermuthlich in derselben H6he, so dass man den

iiau ringsum gleicbmäfäig förderte. Daher ist an jeder Mauer ein

anderer Steinarbeitcr beschäl ti^ t ; an der Sfitlmauer Simon, ein

Melöke aus Agrylc der bei der Kiuinclirung der östlichen SSnlcn in

der von Onesimos angeführten Arbeitergruppe wieder rrst hrint;

an der Ostasauer Simias, Metöke aus Âlopeke der bei jenen anderen

Arbeiten an der Spitze einer Ooppe steht; ebenso Phalakros Bür-

ger ans Plaiiia. den die Arbeiten an der Iforiwand lagef^ien sind.

WaltfseheiiiBGh waren die Aibcitna an SOd- und Nordwind YerhAt-

aissMibig zn ansgedefeiit als daas ne mit denen der Ostwand Mtten

gleidien SdiritA taahen können. Danrai bat an der lettteren Pbn-

lakroe ffir das èneçyéÇêa^t einen Gefaitfen Z. 4S nnd an der SOd*

wand , wo ausserdem noch einige vielleicht schon in der vorher-

gehenden Prytanie versetzte Blöcke zu bearbeiten waren , wird die

Bearbeitung der von Simon versetzten Blöcke von einem anderen

besorgt.

Man darf sich die Arbeit für eine Prytanie nicht zu gering vor-

stellen; Simon erhielt nach dem geringsten Ansatz migefShr 93 Dr.,.

hätte also täglkih ca. i% Dr. verdient; dasjenige welcher die Bear-

beitung der Blöcke anf dar SSeitebesnrgte, bekam allein 49 Dr. Der

Ban ist in einer Arytanie nngafihr aoiiel gi^Srdert worden als eine

(htaderaohicht betilgt, denn 14 Tetrspodiea kommen derliQgn sincr

Langseite nahe; indess sciheinen die versetsten BUMke nüskt im Einer

fjangreihe sondern z. Tb. über einander gelegen zu haben.

Die Stelle welche die in der Inschrift genannten Blöcke im Bau

einnehmen genau zu bestimmen wird vielleicht demjenigen gelingen

welcbpr das Gebäude selbst darauf untersuchen kann ; leider hat es

mir während meines athenischen Aufenthalts au Zeit gefehlt die In-

schrift so wie es dazu nftUg gewesen wäre dorchznarbeiten. Wo
nngefihr aber die Quadern zn suchen seien» ergiebt sich wie mir

sdieint schon aus ihrer Höhe (ndxoç) : wenn die Auftiabmen nicht

trügen, so kommen Blöcke von Y und 1' Höbe nur im unteren Theil

der Mauefn, im Unter- und Kryptenbau tot, wo ich ihre StaUn cibea

angegeben habe s. S. 41. So ariditt sich auch am Ehaatan derttr

Digitized by Goc^Ie



44 SCHÖNE

eine ànuhl Quadern der Söd- und der Noidmaaer gebrauchte An-
druck àvtMjftma^ in dem man wo) einen mit den drriftoçoi

C I. G. 160 A. 22. 26 vci Nvaatlteii licgrilT suchen darf. Es werden

St^'ine sein die gegen aiulere Steine oder gegen eine Wand gesetzt

oder vor sie vorgesetzt werden. Diese avriS^jucna werden einmal

Z. 8 sicher, wahrscheinlich auch an einer zweiten Stelle Z. 32 sds

IZnveAfixa bezeichnet Da bekanntlich das ganze Erechtheion am
pentelischem Alarmer besteht so wird dieaer thirfhgäugig in den In*

achriften ala Material alillMhweigeiMl veniugiMtil midiiiir aaEimr

Stelle de» Intenta» C L 6. 160 8 95 envihiit» wo die 2/9w JZv*

wÜMmoi für den fimfiog tov ^uijkov veneiduiet werden. Dort

lisat aich dag leiclit dahin erUflren daaa der Altar jedesfUb noch

Theüe ans anderem Material hatte, vielleicht eine Basis aus eleusini-

schem Stein oder auf seiner oberen Flache eine feuerfeste Lavaplatte

wie sie z. B. auf dem Traverlinallar des Venusteiiipcis in l^oaipeji

aufgele-gt i^t. Am vorliegenden Orle wird man eine ähnliehe Veran-

lassung vorauszusetzen haben: wenn am&ij^ata wirklich eine Art

von Verkleidungssteinen sind, ao werden aie Jlsmleixct genannt

aein im Gegensats ?on Blöcken aus anderem Stein vor den^ sie ete»

hen : nnd awar tiife auch dies anf den unteren Theil dea Bans tv,

wo mefaifoch Marmorblöcfce vor dem ?erdeekten Kern der Fmida»

mente, den Qnadem ans piräiadMni Oeatehi stehen 0- Wenn aich

die über die Leaung van Z. 13 unten ansgesprodiene Yennothnng

bestätigt, so würde die ausdrückliche Erwähnung des Penteiischen

Marmors hinreichend erklärt sein.

1st die eben dargelegte Ansicht über die Stellung der verzeich-

neten Arbeiten im ganzen Bau richtig, so ist damit die einzig mög-

liche nähere Zeitbeatimmung der Inachrift gegeben. Wenn wir die

darin vorkommenden Blöcke dem unteren Theii der Maneni aunt-

scbieiben haben, ao moaa denn Venetnmg noihwendig wenlgatene

in daa Jahr vor Anftiahme dea Inventan ftUen, alae apiteatene Ot9%
3, ja es wird fialkidit nodi ein latar soricksuseken sein; denn

<) V^BttMar iratanadnasMiaaf dar Akrflpaliaa47.ftC 191Mt
211. 214. 21jk ht boMrka caksaatlicb daia 4tr Tm dar atttaliciwa C«uda-
äoR 1 29 fknt BariditM für dan vwwftMrtaa piiüMih«ii Steia var darH Seite

detSreelitheioof g^bravchtaAoidnick JUvfuvi| aaok aragrledilicbllirSelatt, Ak-

ftll voD SteioarbeiteD ond dgl. gekraaciit wird , der Ausdruck der Conaini»*

also in der Sache mit Bötticher's Wahrnehma«;«! S. 216 oiareiMliiBirt, wen
äi aaià dMMud ^«ka rfahtts erkürt kat.
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wenn in der Weise wie es dieses Bruchstück beadireibt, fortf^e ?)rbei-

tel worden wäre, konnte ein Jahr nicht genügen um den Bau bis

tum Fries su bringen. Damit iLommt die Erwähnung ?on Arbeiten

auf der Ostmaner überein; denn Ton denen konnte wenigstens so

nie hier nicht mehr die Rede sein nachdem der Ban soweit gefttr-,

dort war als bei Anfiiahme des Inventars der Fall war.

leh lasse die Inschrift in Minoskefai folgen und knüpfe daran

einige Bemerkungen, hauf^tsächlich zur Begründung der vorgeschla-

genen Lesungen und Ergänzungen.
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A. Arbeiten an der Sùdrnauer Z. 1—^20.

1—3. Die Länge habe ich auf 4' angegeben weil dies die Lücke

gerade füllt und der Preis nach Tetrapodien berechnet wird. Die

Dicke (v^of) iat vielleicht viermal so hoch als die gewöhnliche, m 8'

anzunehmen, wie sich ans den geiahllen Preisen ergeben wird. An
Anfang moss die Angabe des Ttdxog weggebrochen sein wenn sie

nicht aus Versehen weggeblieben war. Z. 2 ist P ein Ueberbleibsel

der Preisangabe. Im Folgenden und in den anderen Inschriften pflegt

dieselbe an dieser Stolle nicht in Zeichen soiuleru der Deutlichkeit

wegen in Worten ausgedruckt zu werden; indess kann man an dieser

Ausnahme kaum zweifeln. Die Anzahl der Tetrai odim für welche

hier gezahlt wird, ist Z. 3 deutlich erhalten, es sind drei ; von der an

Simon gezahlten Gesammtsumme stehen JJJ fest; der Preis für

die einzelne Tetrapodie muss also höher als P ^ Nv^esen sein. Da er

aber nicht überstehen konnte so müssen die beiden ZahlenJP
und JJJJT gewesen sein. Bei diesem ersten Posten ist nicht wie

bei den folgenden erat das Yenetsen der BIMe mit Angabe ihrer

Maafte, dann deren Bearbeitung verzeichnet, sondern wie die Art

der Preisberechnung zeigt, nur die letstere mit den Naaften; wahr-

scheinlich waren am Anfang der Prytanie einige in der vorhergehen-

den versetzte Quadern noch zu bearbeiten. Der ungewöhnlich hohe

Preis der Arl)eit macht es wahrscheinlich dass wir es hin mit

Blöcken von gröfserer Breite als die anderen zu thun halM U , vi( I-

leicht mit Wandsch wellen von 8' statt 2' Breite. Bei zweifnisi^rii

Blöcken wird unten /. 19 die Bearbeitung der Tetrapodie mit Dr.

besahlt, d. i. mit Obol für den Quadratfub. Berechnen wir nach

diesem Maabstabe die Arbeit für Quadern von (4' X S' =) 32Q
Oberfläche, so ergiebt das 14 Dr. fïkr das Stück oder die Tetrapodie,

und dass fflr die grttfsere FUche ein verhihnissmaftig höherer Preis

gesahh worden wäre, ist sacfagemälk Quadern Yon diesen Di-

mensionen sdieinen am Falb der Korenhalle Tonukommen.

Der Rest dieser Gmppe Z. 4fr. scheint zusammencugehOreft.

Die Herstellung vuu Z. -i ibl ziemücli i»icher. Am £nde vuu Z. 3

*) Sdiwitl« Dttdb. SV Bewifceilnig mwà Aabrtigesg m BÉvaucUM-

gen S. 194: 'der Akkordprei« pru der zu bearbeitendeo Flach« wäekst Bit

der Gröfse àmtXbnkf da grofae Fliidi«R achwieriger «bM la bearMtaa dad
ala kleia«'.
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sollte mw.die sa ft^itog fehlende Zahl der Fobe erwarten ; denn dasa

diese Toransteht ist nicht ohne Beispiel, vgl. C. L 6. 160 À 95. B 16.

21. Von der oben als wahrscheinlieh gefiindenen Summe JJJJH
sind dort noch JJJ erhalten; dann folgt eine Lfleke Ton ca. 5 BndK-

Stäben, dann Reste eines J und eines Buchstaben der ^, ui^

allesfails auch IM gewesen sein kann. Da wir in J ciii Z.iiilzeichen

nicht voraussetzen dürfen, so wird man sich für JA entscheiden.

Wenn nun von der Lücke vorh<îr noch zwei SlellfMi ffu' auf-

pfhon , so kann hier höchstens noch die künseste i< ufsbezeichnung

JlllO] .i/.r^[2f gestanden haben: sechs Buchsta})en lassen sich allps-

fi»Us in die Lücke unterlmngen. Es ist indes« noch eine andere Lö-

sung möglich. Z. 4 k&nnte sich âiftoàaç anf ft^nog und d^pog %vh

gleich bexiehen, wofür ich freilich kein Beispiel beizuhringcn Termag,

und am Ende von Z. 3 der Name der Blöcke gestanden haben. Die-

ser hfitte attf'-do(s) geendigt und könnte nùôsç gewesen sein. Ich

weiss £ee nicht zn belegen, indess sind die Ansdrficke der Ban-

sprache so oft vom Körper entlehnte Uass man eine am Fufs der

Mauer liejreinlc Quader recht wol frovg genannt haben kann. Kür

die an sich sehr' Ungewisse Vermuthung spricht der hier piulzlicb

eintretende Accusativ des MascuHnum oder Femininum, der freilu Ii

am Anfang der dritten Abtheilung Z. 29 fl'. wiederkehrt. Die Zatii

der TCfsetzten Blöcke über die ich unten eine Vermuthung begrün-

den werde, ist ungewiss da nicht einmal der Gesammtpreis feststeht;

es scheint dass dem J noch ein zweites voiherging. Das xweite

Obolenzeidien könnte auch eine verletzte Interpunction sein.

Z. 6 beginnt mit vtffog êlnaâoç fi^^oç» Weiterhin aber sindnur

die Buchstaben PYund achliessUch derPreis l+///(TieUeiciit H-ilil,

doch ist der letzte Strich unsicher) erhalten Hier fällt zunächst der

Genitiv älftodog auf, den ich niclit zu erklären weiss. Sodann ist der

Haum hinter uîj/.og su km / d iss immüj;lich da IMatz finden k;iiin was

dasstehen niüsstc. Denn schon der >ainc dessen der bezalil! wurde—
die Buchstaben führen auSl^lfnovi l4y]çv[l](r(7i

] o^Ji /.rn rn) —
lulil dieLücke vollständig. Weder für das Maafs der Länge noch für An-

gabe der dritten Dimension bleibt Raum übrig. Eines der Maafse fehlt

gdegeotfkli auch sonst; das erstere aber ist unentbehrlich und könnte

nur durch einen starken FlAchtigkeitBfébler weggeblieben sein.

1) DiM var dea ÜMMteaanlckMi eiekt Mck andata fastiedM kabra

dnrek 4i« £iig%k«it d«i ftanai ao get wie gewbi.Hm IT. 4
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Z. 7ff. werden Blöcke aullsefillirt deren Name niigend nn-

ventflmmelt erhalten ist; eine Veigleidiung der Reste Z. 7 und

12 zeigt dass er âniSij^ettct lantete. Was man danmter etwa

verstehen k9nne babe ich oben S. 44 za zeigen Tersacht. Dem
Namen folgte ohne Zwôfel die nähere Ortiiche Bezeichnung, welche

sich nicht mehr herstellen lâsst, ausser dass am Ende von Z. 7 Prof.

Kirchhoff sehr wahrscheinlich atoSg ergänzt hat {vieil, ivro tijg

aroàç;?). Der Ausdruc k kommt im Inventar (]. 1 (i. 160 B 49. 73

für die nördliche nqdazaoig vor ; wie aber für diese die Bezeichnun-

gen nnéataaiç und azod abwechsein , so konnte atod gewiss auch

von der Eorenhalie gesagt werden die sonst ngSavaatgi^ TTQogtifi

KatQoali^ heiast. Es folgt Z. B die Angabe des Haterials und der

Grftbe, deren Hentellnng sich selbst rechtfertigen wird; dann Z. tO.

Ii der Preis für jedes Stück. Die Zahl der Stücke II Ist Z. 12 deat-

lich erhalten; der Preis der im Gauen geiahlt wurde, war etwas

hôhor als 5 Dr., da Z. 12 hinter Reste von Obolenieichen erhal-

ten sind, also mindestens 5 Dr. 1 OboK und kann 9 Dr. 5 Ob. nicht

überschritten haben. Den Preis für jedes Stück haben wir also

zwischen 2 Dr. Ob. und 4 Dr. 5!^ Ob. zu sm hen. Wie deovatav

zq\^U war der Werth in Form einer Subtrnction mehrerer Obolen —
dies zeigt der Rest eines N vor diovaiov —, von einigen Drachmen

angegeben. Der niedrigste der möglichen Werthe ist also 2 Dr. 4 Ob.

(3 Dr. — 2 Ob.). Es ist zugleich der einzig mögliche; denn die Zahl

der Drachmen endigt auf -opy» kann also nur t^tmv oder %9t%a^a9

gewesen sein und ?on diesen lâsst der Raum nur das erste zu. Dies«

Summe zweimal genommen giebt 5 Dr. 2 Oh. und in der That sind

hinter Reste zweier senkrechter Striche zu erkennen. duvxiiSv

scheint ausgelassen gewesen zu sein; der Platz dafür fehlt und dass

ION Best der Zahl sei, i.st nicht zu bezweifeln. In dr:r That konnte

es l)ei der Wendung welche gebraucht ist, unbeschadet der Deutlich-

keit wegbleiben.

Z. 121f. ^TC^a àysi&7](Àata mit näheren Bestimmungen,

von denen ich %âv %ùX[biv] das freilich auch noch anders z. B. %èv

ft5A[twJ gelesen werden kann, nirbt zu erklären weiss. Für das

Ende von Z. 13 werden wir durch den dritten Theil der Inschrift

Z. 32 if. wo dieselben Posten an der Nordwand, freilich noch tranri*

ger verstflmmelt, wiederkehren» auf eine Yermuthung gefSUul Dort

scheinen Z. 32 änt^fiowa .... HtnÜMxdt Z. 36 weitere àpwt-

^(lawa genannt zu sein; darauf sind eine Zefle weiter £e Budi«
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Stäben AIBOTO erhalten. Man kann die Vermuthnng nicht abwei-

sen daas Z. 13 ilie Buchstaben BOTO, die auf âm^^ata in un-

gefahr der gleichen Enlfernuiig folgen, Reste desselben Wortes oder

derselben Phrase seien. Man denkt zunächst an ein Wort wie Xi&o-

xnj.iuv Xid-OTonia h^oiöfiog und dgl.; allein ich wüsste sie in

dieser Verbindung nicht unterzubringen. Seil » st verständlich knnn

man aber auch lesen Xid-ov jo , . . oder Xi&ov %ov

,

. . Sidier zu

entscheiden ist die Sache nicht, da Z. 13 allzusehr ruinirt ist. Vor

WrO ist lunâchst eine Lücke die für PI ausreicht; die Toraiis^

gehenden Zeichen sind ijiSNAI^» Von diesen kann das erste attch .

Rest eines das zweite T oder A sein, doch ist das erstere wahr-

scheinlicher. Es liegt sehr nahe Aîyivaiuv Xl^m> zu lesen und

darunter den jetzt sog. pirSischen Stein (nach Ross arch. Aufe. I S. 88

A. 2 der nw^oç oder inûçtvoç lid^oç der Allen) zu verstehen. Dass

er auf Aegina verbaut uiirde ist bekaniit (Hoss ib. 1 S. 243, Dodwell

Rei.'ie iiberti. V. Sickler II 1 S. 20), oh er aber auch dort bricht sveiss

ich nicht zu sagen. Wfire es der Fall so künnte der Name an der

Gattung gehaftel haben wie der des Travertin und der Puzzolaoerde;

denn dass Athen den Stein von Aegina statt aus dem Piraus bezogen

bitte ist nicht glaublich. Das Ganze kannte etwa gelautet haben:

àvti^ficera ir^d^ tcv Aiyivalav U9cv tcv vnd

Z. 14ff. Die HersteOung der Haa&e ist durch die Analogie der

anderen Stficke und die Buchst^henreste begründet. Schwierigkeit

macht der Preis. Dass es sich wieder um einige Drachmen weniger

einige oder vielmehr, wie o vor Ô£ovawv zeigt, weniger einen Obol

handelt, erhellt aus sicheren Spuren. Die Zahl der Drachmen aber

miiss s( lion des ilaumes wegen wieder j^ivjy gewesen sein, Dass hier

füi- jeden Block 1 Obol mehr gezahlt wird als bei den vorhergehenden

PjOSten ist durch die wesentlich gröfseren Dimensionen der Blöcke

gerechtfertigt Die Zahlen auf Z. 17 sind nicht unverletzt Von der

StOckzahi ist nur /// sicher erhalten; davor ist eine quadratische

Vertiefung im Stein die unmöglich nur eine Hasta enthalten kann

und ihrer Form nach auf ein P schliessen lässt; ^ ist unwahrschein-

lich. Ist nun 8 die Zahl der Stücke, so wire der Gesammtpreis

8 X 2V^-= ^àH-ttll cine Zahl, auf welche die auf dem Stein

vorhandenen Reste genau zutreffen.

Der Abschnitt schliesst mit der Zahlung für Bearbeitung der

Steine. Die £rgän2ungen ergeben sieb ungesucbt aus den erhaltenen
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,
Spuren und werden weiterer Aecätfertigung nicht bedftrièn. Ffir

die Zahlen liegt eine Bestätigung darin dass sich auf Z. 42. 43 die-

selben Werthe IienniagesteUt haben ehe idi auf diese Uebereinstim-

mnng anfinerksam geworden war. Auch ist der Spielraum den die

Spuren des Steines lassen, sehr gering. Auf Z. 18 kann man nur

scliwaiikL'ii zwischen JIU^ JPII unti JJII. Von diesen Werthen

ergiebt aber nur der erste, mit nmltiplicirt, ein Product das auf

die in Z. 20 erhaltenen Zahïenreste pnsst. — Welelies sind nun die

mit tairta angedeuteten bearbeiteten Blöcke? Die letzte Zalilung für

Bearbeitung ist die auf Z. 1—3 verzeichnete gewesen. Von da ist

nur von Versetzung von Blöcken die Aede und wenn ich in èfctQ'-

yé^^iu richtig die Bearbeitung der oberen Lageriläcfae erkannt

habe, so ist kein Zweifel dass unter venfra alle die Z. 4—17 aufge-

fahrten Steine zu verstehen sind, dass diese also 14 Tetrapodien

ausmachen. Yon diesen kommen 10 auf die Antithemata; denn die

beiden «rsten obgleich nur 3'^' lang, werden wir für voU rechnen

dürfen. Die beiden ersten Posten müssen also zusammen 4 Tetra-

podien ausmachen. In dem zweiten dieser Posten scheint nur em

Biociv genannt gewesen zu sein; daraufführt der wenn gleich räth-

selhafte (lenitiv ôUtoôoç und der germgc Preis von 2 Dr. 3 oder

4 übolen. Die Länge dieses Blockes ist nicht bestmimt ; indess kann

man sie, gleichfalls des Preises wegen, schwerlich anders als zu 4'

ansetzen. Es würden also für die Quadern auf Z. 4 und 5 drei Tetra-

podien übrig bleiben: der Preis der fär das Versetzen dieser Blöcke

bezahlt wurde ist sidier mehr ab 17 Dr. ; vielleicht war er wesent-

lich höher da vorJ Spuren enies anderen ^sich finden und audi der

Raum, wenn der Wohnort des Simon mit den gewöhnlichen AbkOr*

Zungen geschrieben war, vor J noch ein Zahlzeichen verlangt. Dazu

stimmt, wenn die Länge dieser Blöcke zu 2', ihre Zalii idso auf 6

angenommen wird. Freilich bleibt der gezahlte Preis auch dann noch

sehr hoch und ein Uebelstand ist, dass die Summe, mag man nun

17 Dr. 2 Ob. oder 27 Dr. 2 Ob. annehmen, durch 6 nicht thedbar

ist. Ich sehe jedoch keine andere Möglichkeit der i^j-kiärung und

Herstellung. Dass die hier verrechnete Arbeit nicht an Simon son-

dern an einen Andern gezahlt wird, zeigen die Spuren des Namens

am Anftng von Z. 20. Derselbe scheint aufKPOl oder wahrschein-

lidier lOPOi geendigt zu haben. Im folgenden würde £^£0^10/:
d. L |y KiM(vtf^ dUitoGwfi) dtm Raum fÜlBen und den eriudlenen

Spuren entsprechen.
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B. Arbeiten an der Ostwand Z. 20—28.

Die Arbeiten werden in drei Posten an Simias bendiit, zuerst

zwei för YersetzuDg ?on BMcken, dann ^er fltar deren Bearbdtung.

Die Herstellung im Einzelnen unterliegt manchem Zweifel. Z. 21.

22 wird das Maafs der Länge ôlnoôa gewesen sein; wegen der

Engigkeit des Raums könnte man hüclistens noch an rgircoda den-

ken. Anzahl der Onadern und Pmis sind Lis auf nutzlose Reste ver-

loren. Z. 24 wird eine nähere ürtsbezeichnung der folgenden Blöcke

enthalten hahen ; eine einigermafsen sichere Herstellung dieser An-

gabe wird der Zustand des Steins kaum ermöglichen. Z. 26 zeigen

die kleinen Reste von Buchstaben vor <&in^ dass das Maafe des

fvéxoç auf -Ta endigte; ich babe deshalb rçi^crjloMrra geschrieben,

welehes den Raum flQlli Z. 27. 28 ist die EigSnzung m^onro-
êiaç . . . / wd ^^urv nicht zu erweisen, aber in hohem Grade

wahrscheinlich. Man wird anzunehmen haben dass von den beiden

Kategorien von Rlöcken die eine, wahrscheinlich die erste, eine un-

gleiche Zahl von Quadern zu 2' entlialten habe.

G. Arbeiten an der Nordwand Z. 29--'43.

An der Fr^rlnzung von Z. 29 könnte irre machen dass fast un-

mittelbar hinter OTOj welches ich als Hest von ßogiov loixi^ he-

trachte, im Stein eine runde VertieAing, einem 0 ähnlich, sich zeigt

Indess scheint dies eine Veiietzang des Steines zu sein die zufiilUg

diese F«nn angenommen hat. Soviel icb sebe gestattet Raum und

Zusammenhang keine anders nls die Torgeschlagene Lesung. Daas

die folgenden Arbeiten der Nordwand die ^fste Yerwandtschaft mit

denen der Südwand haben, ist <^>en bemerkt und durch die Anlage

des Baus bedingt Z. 29. 30 habe ich die Maafse im acc. plur. masc.

ergänzt, erstlich weil in JLoàiaiovç das o der Eiulung z. Th. erhalten

ist Ufid an nur einen Stein wegen der Rente auf Z. 31 nicht gedacht

werden darf, sodann weil der llaiim bei oxTCunodag und âinoàag

es zu fordern schien ; vgl. oben zu Z. 4. Z. 32 kann die Zahl der

Quadern deren Maafee durch die Spuren der Inschrift sicher stehen,

nicht über //// gewesen sein; wir werden unten sehen dass ihrer

ennuthlich zwei waren. Z. 32 ff. scheinen die dnt^fima und

hêça ènt^tiOKtt wiedenukehren; ich habe deshalb audi in

ItEtiTS nicht ehie Zahl sondern einen Rest von BamHsiml er>

kennen an mtaeo gegfaiubt Z. 34 mnss der Engigkeit des Rnnmes
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Dach die Zahl der Drachmen wie Z. 2 in Zeichrn niigegeben ge\><v

sen sein. Z. 39. 40 gestalten die Ut berbleibsel der Schrift <Ue vor-

geschlagene Ergänzung die mit den oben gebrauchten Wendungen

übereinstimmt, nur kann hier ÔQaxfiwv nicht gefehlt haben. Da die

Zahl der bearbeiteten Tetrapodien Z. 42 ziemlich aieher steht, so ist

kaum ein Zweifel dass am Anihng Ton Z. 43 noch ein J zuzusetzen

ist Dass am Ende von Z. 42 ttai aws^yt^ (oder ifvp9^yotç) tu lesen

«ei, bat Prof. Kirchhoff gesehen.

Wie die vferzebn Tetrapodien sidi auf die einsefaien Posten

vcrtheilen ist nicht mehr festzustellen. Das Wabrscheinlichste ist

wol dass die dvrid-^fiaza wie oben zusammen 10 TetraputUen ite-

trugcn, da&s also von den achtfûisigen tiuadern Z. 29 nur zwei ver-

setzt wurden.

X Ich schliesse hieran noch ein kleines BruchstAck einer Bau-

rechnong aus ungefähr derselben Zeit das ich im sogenannten Hiiia«

eben am Erechtheion gewahr wurde und auf die freundliche Erbiub-

niss des Herrn Evstratiadia mittheüen kann. . Es ist auf der Tafel

unter n. II gleichfalla in halber Gröfse abgebildet Das Fragment

stimmt mit keiner der Erechtheiottsnrkunden in der GrAfse der

Üuchstaben und den feinen licsonderlieiten ihrer Form überein;

auch der Inhalt gicbt keine sichere Handhabe für die Bestimmung

des Baus auf den es sich bezieht Indess da es in die Zeit des

Erecbtheionsbaues gehört und auf der Burg gefunden ist, bleibt die

Vermuthung dass es sich auf diese beziehe die nächßtüegende und

wahrscbeinUcbate.

1 • 0

2

8 0 a 9 c it

4

5 : hH* : IH^ .

6 <no [ß]olao

7 . . oi^éov [t€]v/£L :

8 %]à ^vXa . ini . .

9 . . Qotv dvQiv ; ii

Î0

Die erhaltenen Reste sind leider so gering dass mir nicht ein-

mal vermutbnngaweise die HersteUung bat gelingen woUen. Z. 3

wird jeder zunächst an "oéai^ und an eine Prjtanicbeaeichnung
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(lonkrn. Indcssf^n ^\phi es noch eine Reihe ebenso wahrscheinlicher

Möglichkeiten. Z. 4 der letzte Buchstabe kann nur ^ oder ji ge-

wesen sein ; ich glsube auf einemPapierabdmcknoch einenschwachen

Best eines Querotriches m bemerken. Rechts davon ist noch eine

Spur eines unteren Querstrichs, eher von S als von B, Z, 6 viel-

leicht .... â\6tw. Der dann folgende Buchstabe scheint Pzu sein;

alJesfalls könnte er auch für B genommen werden. Ob am Ende der

Zeile 0 oder Q stand, ist nicht mehr xu ci keiuieii. Z. 9 ist der erste

Buchstabe ziemlich sicher als Pzu erkennen. Vor demselben sind in

derBruchflâche unsichei olleste einer i^lajs ta, ebenso iuiiEiide vonZ.10

undeutliche Spuren eines l und alle zu unsicher und zweideutig

als dass ich sie auf der Tafel hätte wiedergeben kdnnen und mögen.

Berlin. RICHARD SGHiME.

Nachtrag.

Herr l*r. Kniilcr ni Allirn h.ii ilir <,iiîc irohaht ^in KypTii[il;ir dos

auf der i alei uiilei a. 1 gegebenen t aesimiles mit dem ^Mem selbst

zu vergleichen und mil' unter dem 9. April d. J. folgendes als Resul-

tat dieser wie er schreibt vom Licht leider nicht begünstigten Nach-

prüfung mitziithcilen.

Z. 12 s\PX^O'\\Piy//////PTB^AMT ..MATA
Z. 13 TONX^YP r?ArNAIC..OOTC wonach der

vorgeschlagenen Ergänzung Alyivalav Xl9mf nichts entgegensteht

Z. 23 am Ende.
.^.^ H5 AN

L 21 OOOITON . TTuu.JOYM mit der Bemerkung:

'sicher ist TulOYM, vieilcRiu ;ia. Ii ^n3Y'

Z 32 33
ATA:////^//^PENTE! ,

T N.TLTP
Z. 36 OEMAT/^M
Z. 37 OHOOT(V^///%nOI
Ausserdem macht midi derselbe darauf auftnerksam dass, was

mir entgangen war, ein dvtld^tjina bereits in dem Bruchstück eines

nacheuklideischen Iva utcaiiU actes bei Rang. 775, 17 vorkuinint: €]iç

to m*Tl^r)U(t ... . Rnncr.'^l'ic crkîfirt es /<vr f y^i^vr i is n ris QU

sühst/Uu-t' I! nur uuifi'. I jih ii Aiiliait lüT die iJeutung gicht dcT Zu-

Bumnieuhang leider auch dort nicht»

Balle a.g. E. S,
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DÜEI VON E. MILLER EDIKTE ORPHISCHE
HYMNEN.

I.

EIS BiLdTHN.

rfFQOtii], Bctvßcüy (fçvvïiL xal loxtcuqcxy

ftârviaf ^Ix^nnv^ üxvldxatini tê ttctvâa^uhu^

thoSiUt %çi%dQ€ttfe ^aeagfoçêf ftOQ^ivê ü9/iinf,

WiotpovTjf XtSara\ aèêavaia, ftMfioQip8f

10 ôev^^ ^Exérrj, tqioôÎtij nvçlnvosj qxxaftas^ Ij^ovacr,

nal T* eXaxeç ôeivàç y.èv bôovç xcr%«?rc?ç 6* èTtinofiTtds'

%dv 'Ey.âiav oè xaXiîi oùv dnoq}i^ifiti'Oiaiv aoi^/ott,'.

xcl' Tivsç iqQcSùJk ^âvor à/vaïot xai aftaiÔeç,

aygta ovQtÇovjeÇt i^l q^çeai ^(nov tx^y^teg,

16 oi ô' dvéfiwv ecâwlov l'xoyteç [deQd-edjje]

itérraç vstèq >ieq)alrlÇf âç^Xiai^e âè %6y yXvxvv vmm»,

faiâé Ttors ßUqxxqov ßlefdgi^ xvUmov ènél^ot»

fud nifolMovca fdxiox* in* ifioiç 7tqo9iùi(oun iro^^mi,

êafUWfâyri t/wjf^ im* ifi^ tpiXàrrjtc wd evvjj.

dXkà av c3 'Ey.drr] TToXvmvLts, ntzçâiife xovQt^f

Xùieoa\ IXéo^aiy d/,ujàg çpvXaAÙ xal ènu/ni.
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^6qßa^ maiwpv i(^êaxtyàl vêficvro aw

80 /ionuXh ftaaxàlhD tpvovKina ßat»&OQ€oßa^ayqa

Xïjd^ofuvrj ttKiiûv Te avrrj&eiiiç te TeKOVTwv^

y.ai fJTvytovoa xà nolX' àvôqiDV ytvoç tjàè yvyai'KWV

35 €Îç tô^e Tov ^

fioî: jjtô^a], fiovov tfi' l'xovoa 7iaqia%ia^

nokwMfVfiÊ, nvôtdoiHfa.

40 ipkéSa¥ êatMiM^i^ nvç^ ^MPf^ * * * *

iç^* vdétw \tQafé9tç mal f^ç ntal an^aww

Das vorstehende vui Herrn Miller in den Mélanges de Littéra-

ture gn cque p. 442 neb*. den beiden folgenden llyinnea mit der

Ueberschrift 'Ilvnine à îl^ate' hernusgogebent^ dediclit ist nichts

anderes als eine au IlecatR gerichtete Beschwörung des Dichters,

die Göttinn solle das abgewendete Herz seiner Geliebten ihm wieder

zuwenden. Die Anrede ist, vie bei Theocrit und Vefgii in den be-

kannten Idyllien gleicles Inhdtes, eimig und allein an die G&ttinn

gericbteit (nirgends aa die Geliebte), allein hier und da mit barba-

risch klingenden wd nnverstSndllehen BannsprQchen untermiacfat»

ähnlich dem bekannten ÀhiAâttèra, Dmies dardaries ûêtataries^

' Uuat hanat Äuaf , nnd wie dergleichen kauderwelsche Zauberfor-

mfiln mclu- luögei gelaulrt liaben. îS, Cato de K. U. 160. und Pli-

nius 11. iN. XXVU, 4. MiL .ihnlichen, ge\viss (^hvn so wenig ver-

ständlichen Wörern leitete der Aes( liyleischc Lhov seine Beschwö-

rung des Persrkünigs ein; daiicr er fragen konnte v. 637 tj ^'

ttiei fiov ficniaivaç ßaailtvs ßäfißOQaaa^ipt^
\
Unogvdnaifai'

ola öva^qod ßctyiim et;

Der Teif des Gedichts ist grauenToll Terdoiben and an fielen

Stallen win^s dem eindringendsten Scharlblick nicht gelingen den
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verdunkolirn Sinn mit einiger Wahrscheinlichkeit zu entrathseln.

So wird sich gleich der erste Vers, der indem Cod. so geschhehen steht

schwerücfa mît Toller Sidierheit hersteUen lassen. Doch babe idi

ersucht durch UmstelluDg der Buchstaben und Yerwandiong des

ersten T in P und des sweiten Tin X ehi sinngemfifses Epitheton

zu gewinnen. Dergleichen Umstellungen gehören zu den Besonder-

heiten der Handschrift, aus welcher diese Hymnen enlieiint sind.

So steht I, 4. vata = c; l a. 10. tqlo%lôl ~ iQtoâÏ7i, 24. eXo-

fiat = Xéofiai. 35. r« nolV — to nâv. 35. ^iw roi^ — tov

'jMof. fnovov jUfi ôè =^ iinroy (3' efte. IL 27. nôjcpvçe = tcvq-

qjOQB. ni, 26. xa^azüiöioLai = y.azu)fiadfoioi. Dagegen

scheint Juim^ ^ fudicvaa, die du über Pione (Aphrodite)

obherrschest, unverdorben zu sem, eine Bezeichnung der

Uekate, welche durch den Inhalt des Gedichts roUkommen motiviert

ist Ganz unwahrscfaeinlidi ist das ron BIillerau%enommene ali^t^ç

^ Mtâiovaa, la trùU Mtdoum, als wäre MMüvaa für Midüwa
eine beglaubigte Form.

V«. 2. ITêçaeit] Bavßoj q)çovvr} (q)(vvt]) « «ffî î&xéctiçct.

So Miller für Tleçala Bavßtu q)Qovvi%^ ioxiaiqa. Allein dass

Ileratc eine Kiute i^ni innt sei, ist kaum paublich; richtiger möchte

sein (fqvvin xai io'/taiQa. q^çvvlÎTiç iit gebildet wie axvXoautiÇf

ein Beiwort welches Hecate in den Orpb^chen Ujnuien führL

Vs. 3. ddafiétùiç vor Miller.

Vs. 4. ôfÔ€vx\ ^ysfiéyt], àyvà, vipavxtPé xov^. So habe

ich von Miller unterstützt geschrieben für iqYmovtjvara tpvxav%9m,

Miller hatte ^yafiâmj x^m^ ^^^m Termuthet; allein die Um-
wandlung des wna in xçag^çtj Ist nicht wabndieinlich.

Vs. 5. xJlv^i êut^evSctaa ftélaq xAvroC Idâéfionoç, Die

LSnge in rikotov schfltzt MiUer auffidlender Webe mît Orpheus H.

LVDIf 2. xlvré fnov svynfiévov. Es xXttvw 'AôàfiavToç oder

xlvTov dôafiavTog zu schreiben, letzteres mitVergleichung von

FrojH'rtius IV, 11, 4, aim semel infenias vitrai uni [umra leges, non

exoralo stnnl adumnnle viae und Carm. Sibyll. Il, *M. d/neilUroio

xoft ixçç^/.TOv dàuiJ,ayTog Akù^ga ftiXmqct nvXioi nxalvtetzov

atf^rto. Mit xAtToç dâafiag vgl. xÀvrôg o^^^bei Hegemon
(Athenaeus XV 693f.).

Vs. 6. > ^jiçtafu [à^ Kai 9t(^ fu iniinoms t^fl^ fuyiani^
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âtj ist von Miller eingeschoben, derselbe vennuthet nQÖa^iv für truég

fie. Vielleicht wird man vorziehen was ich vermuthet habe:

Va. 7. fnvXénawd oder t« Bliller. mtvXanayaiif Cod. Etwa

awXlijyop9f 8. Apollonius Arg. IV, 829.

Vs. 8. slvoôia %Qi%ÔQavt, MiUer stvoâirj zçixéçrjrê.

Vs. 9. Die Handschrift hat as nahj skkoqiovaliueioaaavdreia.

Miller gegen das Molnini /.ItjCco a* kXloqi6y\ lw6taa\ avôvaiij .

OB xaAcû, das gefren alle Frohabilität in ytlijl^w ö* verändert ist, habe

ich gestrichen, nbcnlicss Xioeaoa für hoetaaa und atär^vaia für

avdveia geschrieben. Beides sind von Macedoiiischen Monatsnamen

{).(7)oç und avôrjvàîoç) herzuleitende Beiwörter der Hecate, wie

H. Maury richtig bemerkt hat. Das erste kehrt Vs. 24 wieder, wo

die fldschr. loiaaa hat ilkoqf6v9j wird dnrch Tbeognis 11. ^(gwefii

&iiçgfwtj hinreichend geschützt, nnd was soll hier Ç?
Vs. 10, t^iovlôi Cod,

Vs. 11. xal ^ ilax^S ôs$pèç f*iv êâovç, x^^^^Ç ^*

Tto^rrdg. So war ffir êfti noftndç m bessern; iTtinofiJirj ist wie

Inaywyi] das eigentliche Wort im (iiese Sache. S. Huhnken zu 1 i-

maeus p. 115. Lobeck Aglaoph. p. 222 sq. Für xot eXax«^

(Miller mal %£ Idx^g) Cod. KaitsXaxeg.

Vs. 12. ^Exäzay oi Miller, ^E/.âtav ye ( oii.

Vs. 13. àyvaîoç eine uiige\N ähnliche Form für ayvôç.

Vs. 15. Ol àvéf^iov Miller, ôiôeavBficav God. Was aber sind

das für Mächte, die den Winden gleich über den Häuptern der Men-

schen schweben? Sind etwa die tf^ivanawoQäg gememt, Ab«r die

Lobeck Aglaoph. p. 754—760 gehandelt? Ib. habe ich àe^eiijTê

ergänzt, weiches der Yen und der Sinn gleicher Weise verlangte.

Vs. 16. itéiftiç étssQ %Bq>alrjg tijç ô . . àipalw^èâ'eâvTif'

tûv rod. Miller rtavreç vrteç KSçaX^ç àtpeXéa&ai tov yXvxvv

V7i}'0>', was ich zum Theil aufgenommen halie.

Ys. 17. AiXXmov, Miller xvXXiOTÔVy was ich ebi ii >o wenig

verstehe. Der binu erfordert ein Wort wie xoHi^tov oder ovy"

Vs. 18. TßQnia^ta schien nur für tuaéa^ta erforderhch. Vor

diesem Verse muss einer ausgefallen sein.

Vs. 19. el ôé Tiy' äUjo» IAom^' h Kohtinaiv xarwiàUf&ai.

st pum aUum jrMidwü ut mm sinu comäiMt So habe ich für

^OiS i» wlrtcSg xa%aK9Uf&a$ geschrieben; ungenügend Miller

Digitized by Google



60 HEINEKE

h TtoXnoiç Sç ntMéutraL ^sng wMe aaf Heate za beridien

Min, was nnmOglidi ist.

Vs. 20. htêlvw und hnuna^h^ vor MîDer.

Vs. 32. dafivofiéyrj roT Miller. Ib. ywx^v babe idi fOr ^pvxij

gesetzt lb. ^tt' ^^^?
Vs. 23. dkXd avy"î Ib. für xorça Miller xot-(»i^.

Ts. 24. iMsaa'j tXéofiaif àhjaÇt (pvXcrxà xcrt ^ttiotiL So

habe ich tien Vers gebessert, der im Cod. so lautet hkaaa eXoftai

ahaog <pukaxa y.at ko/ttj. lieber Xtosaaa s. zu Vs. 9. dkojdg mit

kurzem CO scheint richtig zu sein. Dass Hecate hierein Beiwort erhält

was eigentlich der Demeter zukommt, kann in dieser Zeit allgemeiner

Tbeoerasie nidit befiremden. çvlcmij (oder ^lAa/) heisst Hecate

auch bei Schol. Theoer. n, 12. Wenn nicht zu sdireiben ist üluag

gnfldxa, HAterinn der Tennen. Für umij habe idi intml
gesetzt So biess Demeter bei den Sikyonem. S. llesychius s. t.

Vs. 25. n€çaeq)owj Miller ; derselbe bat â'êà eingefügt.

Vs. 26. ßov(p6^ßrj Miller. Cod. ßovoqipoQßi}. Das übrige habe

ich gegeben, wie es in der Hdsclir. sieht.

Vs. 29. ne^lßovXe, wie nê^iq^v^ habe Ich für rcvQißovls

geschrieben.

Vs. 32. fiaivof^ivrj ïotatf^. So, denke ich, war zu schrei-

ben. Cod. fiaivoftévr) iaaiz\ Miller ftaivofidvrj y^ai. Vgl. Theo-

crit Ii 50. Sç %<d dikipw Xdoifu nuà ig %6ât ôwfna rtt^daai

Vs. 3$. h^&afii»ti vitawtf %t fMmfi'di^ %b TMâmw, Ckid.

iL %iitruv wvfj&dfjç Ôi xèiwm* WSkitèamif [ts] awrjd^elijç 64

[tê] %éimnf^ Statt %9iiiêmm wflre'anch %o%riwv môf^îdi.

Vs. 34. %txl ûwyétnHfa %éi néW éM^fw yévoç. Fur rcr

vielleicht wieder mil Umstellung der Vocale to Ttâv, denn

U.\&iN.

Vs. 35. elg %6ô^ èfiov tou . . . (.lôvov fiie d' txovaa Ttaç^

iaxu). Su die Handschrift. It h glaube tias richtige geirolfen zu ha-

ben elg tàôs tov* fiov [dc5/uo], fiovov l'xovoa nagiaxfa,

%ov ifiov wie %àv ai bei Callimachus Fragm. 115. vai %dp ai

Vs. 38. xvCsrit^owra. So die Handschrift £a ist ans dior nnd

it ans a entstandoi; das efgab xvdiaovm
Vs. 41. y(fi>^ éèéum x^erriics. God. imà éâémp «^aiç.
Vs. 42. ^ von MÜler hiniugclugt Für èKQCwàtjififiov viel-
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u termmaa far U ven Ofstvâs xtV* MUler.

Ya.*43. Cftwâê véx*^* • V^V ^' ^* ifitttai. So, oder rjät]

hs\ war za schreiben statt des handschrilüidieii an^dê %âxiav

EIS HuilON.

'!HU9 x^onà/ittf âiànw fplicyoç crxc^fiofoy fiv^

ysmS» a^èç Sftana téntç mkiv iSarMêtç,

& if of )'ù(j atoixsta tnayfiéya aotffé véfioiat,

Ttoofiov anavra Tçifjpovûi rsTçâoçov eîç huavrép,

ôaifioveç avd-qiojiojv o\ uqlv qiâoç tiooQOoivTEÇ.

le xat vvv kitofiai ae, fiaKotQtcttBy ôéanoia nôafiov,

rjv yaltjç xevd-fuîmt fiôlifg y<xtW t' èni xttiqov^

néfi^foy âaifA€9tt tovtw àû fâtaecwmaiv h wQaig^

ovrtêç drto axiijyovç seoT^a» %dâs Ulipava xeqaiv^

15 ^ oaa JUSf yvféfi€U0t» äh^Miß nuntAéSs,

ffQtSg fuiXixioÇf fir]â^ ianta iMi ^or^ Ti.

Hriôè OÙ fopfiayç xQaTSçàîç èii èfiaîç êrtaotâaïç,^

dXXà fpvla^ov âne» êifiaç açTtor dç (pdoç il9'9Ïv,

xai fiot fÂrjvvaàtùt oâ. ton rjjtod-evrj ôvvaia fioi

20 ^Ix^iit ttjçeotay xai luv xQÔvov TiaçëÔQSiei.

jctvra yàç avtdç eta^aç èv àv^gionotai ôa^vai

viffiata Moiçdcov Tàîç aaîç vnodT^fioavi^at'

X^e^üfvt laiXafi lôo) ^ovxertimov.

xAj^jjo» d' ovvofia aor Wffw fioiQW iç d(fi^fidr

> 26 axaiqxOf ^ta^ ......
ïka^L fioi n^nduoQ, métf/iov ndreç avtoyh^^Xü^

nvQ^éfBt tawfOfaiQf ^talßß(^9, dianata utéffftav,

Ôttlfiw dKOt/aftov Ttvqdç S^ize, x^tNrsdxvxiU,

fpéyyoç an* âxwlmp na&OQàp niftnw ini yaîw,

30 néfi^iw TO âai§i€¥' ont»* i^tiadfiriv, .
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?s. 1. ttve^OfpoiTtjTiOp 8. ib. inoxovfisvw A.

Vs. 2. aîd-eçiaioi TQißatg A. aî&sçioiç tQtßottn B.

Vs. 4. anavTctneq B. anavta uTieq Ulliller luit A. Richti-

ger war aitavta taneg.

Vs. 5. ov licidc Bûcher, aov oder £x Miller.

Vs. 6. TQemov A, tqétpovoiv B. lb. tetçâoçov eîç èviavjov.

So babe ich geschrieben. xitQatov A, rerçanov B. TsiçâoQOÇ

hiavtéç ist das in vier Jahreszeiten getheille Jahr, also dem Sinne

nach soviel als m^ircii^og, nicht aber etymologisch (wie 9Ôqi^x^>Q^

ev^vxcti^), in welchem Falle ä nicht zum Stamme (dêi^) son-

dern SU %sfça gehören und mithin eine Kflrze hüden wflrde. Des*

halb ist Millers Yermuthung %nQchofiov zu verwerfen. Nicht un-

passend aber kann man das Sophokleische vavçog retQttoçoç ver-

filcichen stall des gewöhiilicheu leTQanovg, eigentlich og zioaaqOL

noaiv delgexat.

Vs. 7. xXv&t^ fiUKaOf xX^Çw oa B. yXv&i, aè yào /.Xr^^df

as A. Pies habe ich mil rhvas verärui« rlcr itiUTpuncUon autge-

noinmeu, as yàç xÄi^'Co/, aè %op ovqqvov i^ysfiov^a, Uiiuôtbig

was Miller will, xlv^i fidiuxQ, aè yàç fjaa tév»

Vs. 8. yahjÇ ts xaolo %ai aïéoQ A. ^cu'f^ fs xÔEÔg re

%ui dtâêoç B, Miller Ità^] yaif^g re xéùvg n nal &iâùç. Ich

habe vorgezogen yoitfç ze xaeoç n xai Hiâoç. Die LSnge von

t9f wie in nifmphaeque iatyrique^ und häufig auch im Griech.

Ys. 10. mai Ôrj vvv Xirofitti Cê fâiixaç ag>d'i%B A. wd &^

vvp ÜB Xitâ^oftai ^lÛTcaç aqy&ire B. Miller mit fehlerhaftem Vers-

bau /.ai vvv är oe '/.iiâ'^nftat cupO^izt^ veiiiiiillift aber /.ai vîv Ôî]

Xhofiai, /acr/MQ aq^i^ite, wo aè nicht fehle» iiann. ich vcrmuthe

Vs. 1 1 . f.i6lTjg war für luoXjg zu schreiben. Ib. èm x^op
Miller, èni xf^Qt^v A, m X^QV ^*

Vs. 12. ad fAcadtaiütv hf af^ai$ Miller, nngenügeiid zwar,

doch weiss ich nichts besseres. J /itaatataiv Sçaiç steht in A» in

B Sftœç fina^üt» wçaiat in dunklen Zügen.

Ys. 13. àno neqKÛ^s <nii}yovç B. Ib. rdäs iBl^aifa x^^
Miller, %w ÏÀipava» h x^Ç^^^^ i/ialç A. vdâe xai (pqaatSetm

ftoê tdi J B, der den 14. Vers vor dem 13. hat

Ys. 14. TiQoatdyfiaoi aaig èn* dvayyiatg X, ngoatctyfiaat

a^ç vn dvâyxt^g il. Vielleicht irQoavayfiaai üo1g hrâiay/.ig*

Vs. 15. ilv oaa ^éha èv <pq^aiv ifiaig ndvia [.toi èmiltai^
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A. S(fa ymftmitip w àh^wi xarctli^ E Miller

mit doppehem Fehler i^v S ^ilta g>Q90t» éftàtç itérta ftoi htte-

viktiFuti» Ich habe an A mich haltend gesdirieben yv Sua XtS

qfQSüh ttlütv (rjaiv) anavrâ fnoi ixTeX^üTjaiv,

Vs. IG. Tiçavç fietkixiog in^ô' an la fwt (pqortoito Miller

mitB. nQoiv ptetXlxiov jurjä^ dnla fini fQovéovra A. Für q^ço-

véoito war (pQovéjj oder fp(^vàu)v zu scliieiben; g>Qoyéio^ai

iat unerhört.

Vs. t7. in' êfialç Uçaïatv èmftâaïçB.

Vs. 18—20 fehlen in A. 18 anav ftov ôéfioç ?or Miller, der

auch «pvlttSw êfiov ôi/iaç Termuthet

Ta. 20. ThqmIov und [i/i];rii^«d^«t^«i Miller, womit nichta

gewonnen wird; auch iat i/inoiftâifWBiv kein Wort

Vs. 21. ^âùntaç Uwi h mrâff, B. Vielleicht also %e^a yàq

aôzdç eôiaxaç, ava^y avdf^&rai daSjvoi,

Vs. 22. ratç aaiç vfro&rj/^oavvrjai. Die Handschr. xal aaiç

éfto^rjfiooL'y'Mi . St ait dièses Verses bat B oti lnîy.(tXovfAUt, t«-

t^af-iageg T0ipo/.ta x^b^iùvl laiXaiu iô(o Çovx^^imoy,

Vs. 24, Stntt (OQwv Miller âstvwv oder etwas der Art. Viel-

leicht fÀOiçuiv ùîQÙv z' iç a^t^/uoV, d. i. <lreimal.

Vs. 26. nâtfQ avtoyévsd^Xe B. -^aXog avvolàxofts A, viel-

leicht richtig. S. Lobeck Âglaophamus p. 457.

Va* 30. néfiipov tôp âmiftwa oWe^ iSijrriûdfirjv rrjâ . . A.

In B fehlen die letzten 3 Verse. Miller nifi^o» %w ôaifiw*

Sv i^Tijaa ftQoâéftwÇt gegen den Sprachgebrauch, der iSaitàia^ai

veriangt Ich habe einen Trimeter hergestellt (t« fOr to»), dem sich

wahrscheinlich ein zweiter ansehloss, der mit t^ö * anfing. tcqo&io~

fitag scheint im Cod. zu fehlen. Aus der Bemerkung Millers ist nichts

mit Gewissheit zu ersehen. Hat es die Handscbnii, su wird es nach

t^ôe 2u stellen sein.

UI.

EYXU nF02 lEAHNHN Eni ILAIHl UPABEL

9VfU»ifi d' ireéMvaop ifitaw lê^fw è^taoïâm,

nntirèg ayaXfut, vêa^ ipawifißgore, tjçtyhêUt^

1^ x^^^*S vovçot9i¥ hpB^ofihti ßwfilua^
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5 tjeXiov ÔQÔfiov ioor Iv aQttootv hrnfvovaa,

r] XagÎTWv xqiooiov xQiaaalg fiOQ(païai x^Q^^^Ç^

10 ^ onliioûaa luXaivals Ictßndai äutfcug^

17 ^poß9QWv 6^(o¥ %€dtf^ otUvaci fistiénotç,

^ taéçm (ivuLTifia xetrâ ctofiéstav ayiwra^

ioßoloig raqaotat xarwfioêioiûi âçcnnovTtav,

1» açiyyofiiyt] xarà vùta TtaXa^vair^ç vtzo ôtofir^ç,

vvyLtißörjy ravçojftt, fpiXtjçsfie, tavçoAaçr]V€^

o/ijua dé TOI zaïQuitov è'xsi^Çt ouvXay.ojôea (pmvrjv^

^nçrpàç fv y.vrîjuaïaiv vnoay.tTxuovaa Aforrwv.

fiOQg>aL Xvy,(ov acpiçov iati, Ttvveç (piXoi dygioihifioi,

20 vovpsxd 08 xl^^a^ ^Exdrav, noXvéwfUt injyjPi

i^é^a fié» véftvovaav Zàçtefu» loxioiQW,

Zi^Bfiif JU^egioinj, iXag^ßolB, wxtupéveta^

tçixTvrtêf x^Upd'Offê^ vçau^fcofet %Qi(ayvfia xov^i^«

25 ^Qivonua^ x^mQéofOKBy rçiavxwe xal TQUtâiti,

TQtaaotg taXéQOiûiv t'x^ig (pXoyoç d/Mfiotwov nvQ,

xai tçiaowv f.iEÔ6€iç tgiaatav Öey.avaiv t€ dvccaauç,

ïXad^L ftot y.aXkovtL Kai evfisvéwç iadxovaoVf

^ 7Tn).vyt6çrTOv y.nauov wyog dfKpiénoraay

30 àaifÂOvsg /^V (foi'oaovai /.ai di)^âvaiOL TÇOfiéovOiVf

y.vâtnvstçe x^tct, nnXmnv/ne, y.a?.h yeveiOy

xai (pvai Tia^^iqvBiQa . av yàç (ponfç h ^OXvfAntif

evQtiav ôé r* aßvaaov aneiçiToy dufptrroXeveig*

cr^x*) rtXnç si, ndvKov âè av fiovnj avéaaeiç*

ix aéo ydç itàvw' iati xai ix céo ttévta teksvt^,

ôeauovç aQQ^XTùvç alvrovg fisydXaw Kçovoio,

xai XQ^^^iOv ox^rTTQov eatç xaréxeiç naXd/natair»

40 x^^'Ç* ^oiiaip èTtuvvfilaig èndxovaov,

yçdfnfuaTa zi^j axijTttçw a zoi Kf)6vog u^çptxdçai^v.

ôaixe ôé <foi (poçhiv, ocfQ* èfirreda Traita juivoisy,

âofipijif ôativoyivr^gt ôafiaadvÔQa, àa^voàd^aia,
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9Ù iè xôovç fttêéêtÇ açaga xaQdça ri<p^9taUff^,

45 001 %Ô6* a(}Wfia^ dioç ténog^ îoxéaiqa,

veQtêçia, wxio i' aïôwvala ay.oria re,

rjavxe %ai ôaanXrixt tâq>oiç evt ôahaç è'xovoa^

vv^ SQeßog xâoç ev^v, ov yàg àvoâlwvoç àm^^^
M ^04^ d' l^^vç, aé j* Iqivvç

fidowoÇf éliriç m;, âix^ cio,

Kifffieçoy h âêOfioleaf ïïxeiç (poïioiv av àf^oaté^fw,

miAùftétgi^ ^vnm^ ^pdv^^fén, wtffiUèatm^

Vs. 3. yvy.tôç ayalfta, wie Bion IX 12 vom Ahcadstern.

Ys. 7. Jixt^ xat vtjfiatci Moi(^. Wahrscheialich dUj^

xai vtjfuni.

Vs. 8. TçiY.âçrjVS Miller.

Vs. 9. IIeça€<p6in^ têfutmct %ul ^Xlrjxtùi Cod. ^Un|>assend

Bliller ysphsiçtt für rs^ereça. Ich habe te Méyaiça geschrieben,

tind Tm^pâm^ fâr Ilêçai^vt^t die hier nicht her gehArl, wohl

aber Ys. 2a.

Tfl. 10. i) xifoff étûdÇovact nûamuç lufirgihê ôupoig, Ffür

eoç hat die Handsehr. ^fnéça, gebeaeert von Miller, der aber nn-

be^eiflicher Weise rj /Jçaç vondeht Wie kann die Göttin ihre eor-

nua mit Fackein bewaffnen? wohl aber ihre z^'^aç, wie sie auf Mün-

zen und Bildwerken dargestellt wird. S. Spaiüieim zu Caiiimachus

Dian. U und Schol. Theoer. IL 12.

Vs. 11. ^ — otletg Tc. Die Construction verlangte ^ — asi-

m^a. Der Sinn kann nur aein mg^ti äffo coma amU, ist aber un-

geschickt ausgedrückt.

Va. 14. Die Handsehr. iofiàloiç ta^olat» UMfuntadloiai

à^miéiftw» Miller lofiéloig ta^CMOê nal iiuttukoi0& ê^tatép»

9m, Daa richtige big nlher U^* vofiroors Korctfftad/atas

Ys. 15. wUtfipalrjç vftè êéofirjç. So habe ich gdïeaaert,

nalafivaitjç vnà êtofiolg Cod. ftaXttfivaloiç vnà deofiotç Miller.

Vs. 16. yv'/.iiS6i] TQvQWTCTj (loil. zav^ixjjti Miller. Vielleicht

ist yavQWTii vorzuziehen, entweder hier oder Vs. 32. Da aber pvnn"
Umam IT. 5
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/Îoî; schwerlich ein richtig gebildeles Adjcciiv ist, so ist vielleicht zu

schreiben vvy.tißoijTi rrvoiürti, ßoätig ctvâà sagt Sophokles.

Vs. 17. ôt TO vor Mülor.

Vs. 19. fWQCpaî Iv/.cov ist verdoriMn. Der Sinn verbfigt etwas

wie XvKOfioQtpov aq^vçov èavi', allein fiOQq>6lvycov kann man dem

Foelen doch schwerlich zumuthen. Für èati Cod. erariy. MiUer daL
Vs. 20. 0ê Miller statt ye. Ib. und 21. noXvwwfAB ftijvtjv

diffa Iii» zifivovaav. Vielleicht 7tolv(6rvfi^, ^Q^f^ip^- déça fih

téfivovuo». Für Vs. 21. MiUer i^â* (1) oder iâ\

Ts. 22. TtTQaoäwtByoTWXkr, Die BezeichmiiigeD der Hecate

als einer viergesüiltigen Göttinn sind mir neu.

Vs. 24. TQixaQtjve Miller. Ib. TQttSwftê aeXi^vri Cod. r^iti^

vifi£ KOVQi] Miller. Besser tQiüivvfi^ h^i^^} ^^^^ vielleicht i^iûim

Vs. 25. ^^ivotKia, Die Sikelische? oder tr^hci cus^ide {ùxig)

armata?

Vs. 27. %ai rQurcwv fieShig tQiaaiov ôéxajuov te âvdaasiç.

Statt des einen XQiaatôv vielleicht ^Qudv, S. Lobeck Agiaoph.

p. 815. Für ôexàtfav Milier ösxddiüv. Welche Beziehung Selene

zur Zehnzahl habe, ist mit unklar. Wahrschßinlicfa ist ôexopwm
schreiben, mit welchem Namen die Nenplatoniker die Dämonen be-

zeichneten. S. Hermes bei Stobaeus Ecl, phys. I, 21, 9. p. 131

Teubn. Die pennltima ist kurz ivie in Amatwog^ ^Iwltwfàç a. a.

bei Eunapios p. 72 Nieb. Ânthol. Pal. XIV 148. und sonst MeUer

Mucin. II, 06, 10. ist im In tlium.

Vs. 28. hr'r/Mvaov. ('od. dad/.ovaov. Richtiger wird i/r-

dKOvaov geschrieben wci tk ii. Cf. Vs. 2.

Vs. 29. wxoç MiUer, wxTog God. Vgl. Lobeck Parai, p. 107.

Ys. 30. ôaifiovsç q^Qtaaovai nai d&ctpaTot t^ofiiowft»

Orpheus bei Lobeck Agiaoph. p.456. Aid-i^ ffd' àtâov rronw
yctujg te t^çmvs äctiftofEg 8r ^(flaaavoit â'ww êè ôéàoat»

ofiilog.

Vs. 33. xcti iféct ftttfifiijTeiça, où yèq foit^gh XMfmt^,
Cod. nafifiïjtwQ, ov ydç . ot) far o^ auch Miller, aber mit fehler-

hafter Beibehaltung von ^afi/mjTwç. Anders Vs. 44. wo in der

der Ârsis steht. Indessen wäre auch uafifirjzu)Q, av %e ydq çoi-

t^g iiiüglich.

Vs. 36. tx oto yÙQ navt^ tot] y.ai eïç ff' aiôîva zekevrq.

Sq MiUer ohne Sinn. Cod. èSm yoQ Tran' iati mai ûaaimê
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ndvta fcJUvrjf. Es war zu schrèiben Ix aio yà^ ném* hnl txà

LuA« ist eine Leben spendende und Le-

ben nehmende 6(^Umn in einer Person, jenes als Lncina, dieses als

Todesgôttinn. Ix liegt unTerkennbar in uçana, 6£ ging in EIC
und io m aiü) über.

Vs. 37. àivaov ôtâârjfia eoïg Miller, Cod. aoïg.

Vs. 39. xQvaeiov war fSr x^voêoif zu schreiben, Blüler XQ^'

Vs. 40. vfiooLovaoy für indxovaov^

Vs. 41. aye roi statt of toi Miller, nicht genügend.

Vs. 42. dûM âi aêiffo^éip MiUer> Cod. âfanêâëo^i g>oifiti»,

also SÛKt éè ad gfo^m* CBi ist COL
Vs* 43. âttfiHit êttfoféfwètuy âafiéawfêfia^ âafi»ùdéftu€t

€od. In dafiàa€afê^ ist die ultima lang. Lobedc Paralip. p. 212.

Es war daher êafioaévÔQa und ôaf.ivoyèytjç für dafivoyiimitt zu

schreiben, obgleich man auch daf-ivoyivBia äaftiävd^a vermutheii

konnte. Woher Miller weiss, dass diese Benounungen der Ilecate

der Ausürucksweise Samothrakiî^cheii Wi iIh'ii cntlfhnt siiul, habe

ich nicht ermitt* In koiui mi. Mnn möchte vcniiulhcn ôa^mij, ôau-

voyerijçy ôa^aoàvàqa^ ôofivoôâfieiay vtromm nuUroHarumque do-

mitrix. do^va^ domna, donma, hài Oppian*

Vs. 44. av ôè xôovç ^eâieig a(f€tQa xoqaça i^i^êtaUrjQs.

Fûr das letzte Wort hat Miller f^iolva^ vollgeschlagen, däruü

ia mmr(\ Für a^aça xa^cr^o lidnnte man dye»ct y^oQà ver-

muthen, wofern beides mcht zu den Wörtern gehört, Über die p. 57

gesprochen ist

Vs. 46. Miller ov^oy/ç üvfMii t«. Ck>d. ovqcoflu *-* ec-

födiai TC.

Vs. 47. vcQteQta, vt'xia ts dïàiitvaia OKOtla ts Cod. vsgte-

gifj wxlil ^àwvaia i^t) awii^ te Miller. Für rvxia vielleicht

Hvxia.

Vs. 48. ^fft^fi xat ôaofil^Ti. Cf. Theocritus Id. II 11. tlv

yÙQ ttorada^ai aavx^ ààifiov und 14. ^Mttdta éaa-

Vs. 50. €od. ftofça êgfvç, avr* ^enf^ ßdaavog^ oIbtioi

iUaij vi* MOler #ioî^o (^fn^ Mqiwç (sie), fidaopéç t\ Mniç
(sic) TS êUfi aé* Da es nidit f^aublicb ist, dass der Dichter in

içivvç die Hittelsilbe sollte verkOrzt haben, so war eine zweifhche

Lücke anzunehmen und zu schreiben
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(iOÎQU l'ffVÇ, ÖV f' ^çtvvç

ßaoayog^ ôXîtiç av, ôUtj av.

Wofcrn man nicht etwa f für içivvç zu sdireiben g^eigt seiil

môchto. Für fioÎQU â* vielleicht iioiQci f *.

Vs« 52. q>oUatv av, Vielleidit ipakiàwai.

Vs. 53. ifimkÔQéiMim God. Richtiger {oirod^cnvi.

Ys. M. (p9oigijy<i»€ Miller, f^oçtjftifeç Cod. Die Kfine vor

ist autGillend und wahrscheinlich siecht hier ein Fehler. Viel-

leicht cpovijywe.

Vs. 55. aaQKfxpaye xal duiQoßÖQS nf.ontséxtvm oîctQO*

TtXdvia Cod. gebessurt von Miller.

BerUn. A. IfEINEKE.
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ÜBER DIE RESTE DKli SYRISCHEN ÜBER-
SETZUNGEN CLASSISCHGRIECHISCHER.
MCHTARISTOTELISCHER LITTERATD»

'

UNTER DEN NITRISCHEN HANDSCHRIFTEN DES
BRITTISCHEN MUSEUMS.

Es mag für den classischeD FhUologen weder besonders inter-

eMant uoch belehrend sein, wenn er den wohlbekannten Geistesbel-

den Griechenlands bekleidet mit dem mittelalterlieb-schoiaatisdien

Gewände begegnet» mit dem sie der an origineller Geisteskraft und

Fhantaaie verbiltniasmâlbig arme Syrer ausznrüsten Termochte; und

doch waren nach den Alexandrinern die syrischen Gelehrten die

nächsten nnd Hanpteiben des Nachlasses Altgriechenlands — nnd

zwar solche Erben, die mit dem anvertrauten Capital extensiv viri-

leicht grüisere Wirkungen erzielt liahcii, ab irgend eino .iiidi* .N.t-

tion — die modernen eingeschlossen — , die je diese Krlfscliall :in-

f^ptreteri. Denn dadurch, dass syriscIxT I'leiss und synschc (rrichi-

samkeit zuerst Aristoteles aus dem Grit ( hischtMi in das Syrische und

in späterer Zeit in das Arabische übertrug , dadurch haben sie von

dem 5. Jahrb. nnsrer Zeitrechnung an dem ganzen christhchen Mor-

• genland, und nachdem dieses in sich zerfallen , dem ganzen Islam

Yon Samarkand bis Granada, Ton Stamboi bis Calcutta in allen phik>-

jophischen Disciplinen die Prmdplen und Methode angegeben, über-

haupt aller Wissenschalk ihr Ideal gesetzt und die Orientalen denken

tu leliien versodit* Hat doch die arabische Philosophie auch dem

Occident bis auf Albertos Magnus herab Aristoteles dodrt, — eben

so lange, bis man mling die üebersetzungen der Araber, mit andern

Worten die |ihilolo^ischen Arbeiten der Syrer, bei Seite zu legen

und aus der Quelle selbst zu schöpfen.
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Eine UterargesdiiGhtiiche Uebersicht über daB, was die Araber

an griediischer Litteratiir besafsen, sowie ihre eignen sich daran an*

schliessenden Arbeiten findet sich nach einheimischen Quellen dar-

gestellt in dem sehr dankenswerlhen Buche Wcnrich'ii '
) , über das

Miilrl^lied — die sjTische Littrratiir — wan^n wir bisher auf «einige

Notizen in Asseinani's Bibltolheca onentalis, tljc gleichfalls vonWenrich

gü&ammelt sind, bescliränkt. ^Beschäftigt mit syrischen Litteralurstu-

dien fasste ich den Plan zunächst dasjenige zu recensiren, was die

Syrer an classischen und patristischen Werken aus dem Griechischen

entlehnt haben, mit spedeUer Angabe dessen» was sich auf europäi-

schen Bibliotheken vorfindet; Dank dem freundlichen Anerbieten der

Redaction des Hermes bin ich schon jetzt im Stande einige Utterari*

StheNotizen aus dennitrischen Handschriften des brittischenMuseunu

dem gelehrten Publicum vorzulegen. Freilich ist es noch nicht die

gauze classische Litteratur im Syrischen, sondern nur die nicht-aristo-

telische; Aristoteles sniiiiut seinen Commentatoren Porphu ins, Ainmo-

niiis, Niiolaus, Olyniju nlorus u. a. habe ich eiiisiweilen anderer Ob-

liegenheiten wegen noch nicht in meine Arljeit hineinziehen kön-

nen^). Ich will bei dieser (Gelegenheit die Abhandlung von G. Uoff-

mann de hermeneutids apud Syros Amtotehü Leipzig 1869 erwäh-

nen, die obgleich mit sehr unvollständigem Material gearbeitet, doch

eine vortrefliche Hülfe für die Ausf&hning dieser gröDieren Studie

sein wird.

Bevor ich mich über den Ursprung der syrischen Uebersetzungen

ausspreche, gebe ich zunächst eine Beschreibung der Handschriften,

die im Wesentlichen dem jetzt in der Presse befindlichen Katalog W.

Wright's entnommen ist. llesonderes Gewicht lege ich dabei aufsein

Urtheil über das Alter derselben, das sicherlich nie zu hoch ge-

griffen ist.

[ Die Hdss. , welche die hier verzeichneten Uebersetzungen ent-

halten, sind folgende:

*) üe auäonm Oroätmm wfHm&ntM é< eoflMMntartf» Sifrimb AnM»
Jrmmkiê Penieii eommentatùK Ldpsig 1843.

*} Ob andre Stmmliuigea ausser der oitrischen viel mehr aad aevei aas

dieser Litteratur nithalten, möchte ich a priori htE,yifiStl^ da ausser rinigren

LieUiabern, deren Zahl gewiss imioer sehr gering war, niemand an dr r Ei hal-

tunp d(M srlhrn oin Intciwsc liattc. Was Oxford und Cambrid;:^ in dinsi^r Be-

ziehung bieten, ist pfrin^' .tu I'mfanp und V\ erth; Rom dürfte nach dem britti-

schen Museum hauptjyachlich lu tietracht kommen.
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Add. 1465?. Ein Mîsrcllanbancl . der ausser iiu'lirorrn philoso-

phischen und astroii(H}ii>tiH'ji Sclirüieti des Sergius vui» Ua^'ain, L'eber-

seUuugea wirklicher oder apokrypher Schriften griechisch schrcihen-

def Autoren — des Amtuteles, MeUto, Philipp nard.iisnn's Schüier,

Porphyrins, Ambrosius — die folgenden Stücke enthalt:

a) Bl. l&Oa Dialog zwischen Socrales und Ërostrophus.

b) Bl. 155a— 160b Isocratos an Demonicus.

c) Bl. 163b— 167b Sprüche des weisen Menander^S die von

I. P. N. Land In den Aneodota Syriaca (1 S. 156—164) herausge-

geben und flbertetzt sind.

d) BL 172a—175 b SprOche des Pythagoras (s. unlen S. 81 ff.).

e) Bl. 185 b Auswalil aus den *'Oqoi Plato's.

f) Bl. ISob ISO a Hatli Plato's an seinen Schüler.

I>1. IStib betitelt „ein anderes Stück**, einige Üeliiuiiuuen

enthaltend.

h) Bl. 186b

—

IbbU „Kath der Pythagoraerin Theano**, dus

letzte Stück der ganzen Sammlung, am Kndo unvollständig. Die letzte

Seite ist so beschmutzt und zerrissen, dass eine Herstellung ganz

unmöglich ist. Die Handschrift ist geschrieben in deutlichem Ëstran*

gelo des.?. Jahrhunderts.

Add. 14620. Ein Samraelband in der Cursivhand des 9. Jahrh.,

gldchMs— mit einzigerAusnahme eines kurzen ascetischenStückes

on Basilius — rein wissenschafUichen, antiquarischen Inhalts.

Ausser Auszügen aus Eusebius und Epiphanius, grammatischen und

philosophischen Stücken u. s. w. enthält er

a) Bl. 1—2a eine Liste griechischer PhilosopluMi ; tine iNuliz

über das Zeichen der Zwillinge — Miin>s und Hadaniaiithus — auf

den SchilTrii: die Gest hichte von dem „schu»%'>iaiiioii Phiiostn>hcn

Secundus und Kaiser Hadrian'*. Zwischen Bl. 1 und 2 fehlt etwas

und Bl, l ist oben abgerissen , so dass wir vier oben verstümmelte

Columnen haben. Der Schluss der Geschichte lindet sich auf Bl. 2a

Col 1.

b) BL 2 a—4 b Isocrates an Demonicus (identisch mit Add.

14658 nr. b).

c) BL 28a—29b (zwischen beiden BUttem eine Lücke) Frag-

ment Yon dem oxaçt^oç vîjg oUovfiévrjç (s. weiter unten).

Am Rande sind vtelfach die im syrischen Text Torkom-

menden griechischen Wörter in griecbbchen Buchstaben hcigc;

schrieben.
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Add. 17202. Ein kirchengeschichtUcheg Werk, in das die Chro-

nik des Zacharias von Melitene aufgenommeD ist. Am Ende der letz-

teren findet sich der axâçiq>oç tijç oÏAOvptêvr^ç, der auf Veranstal-

tung des Ptolemarus Philoinetor vcrfassi sein will. J. P. N. Land

hat das Ganze abgeschrieben und wird den Text mit der üebersetzung

ediren. Die (Ids. ist im 7. Jahrh. geschrieben.

Add. 14614. Sammiong von Gesängen des Jacob von SerQg,

Ëfrem's u. a. Enthält ausserdem :

a) Sprüche der Philoaophen „Ober redfichen Wandei**.

1) Auswahl vonSprüchen ansIsocrates anDemoQieiis, 2)Sprüche

vom „weisen Henander** (vgl* Land, Anneedota Syriaca S. 156 iL),

3) Sprüche von Weisen. Bl. 114a.

b) ,,RathsddSge der niflosophen*% von Plato nnd Thaies.

Bi. 117b.

c) „Rath Piato s an seinen Schüler" (s. Add. 14668). B1.118a.

d) Füui vüQ den Sprüchen der Theano (Add. 14ô58h). Bl. 118a

Z. 6—6 V. u.

e) „Spräche iü>er die Seele'', Citate aus Plato, Theophrast,

Menander, Kritus (?). Tiinachus(?)» Theocritos, Eusaltts (EnsaUns (?),

Alexander. Bl. 1 19a— 121 b.

Corsivhand des 8. Jahrh.

Add. 17193. Ein Sammdband rein theologischen Inhalts, der

ausser emer Chalifenliste enthält

a) den Auszug aus Plato's S^t Bl. 13b 14a (s. Add. 14658

nr. e).

b) unmittelbar angereiht dieselben Erkidiuogeu, die sich Add.

1465S nr. g hnden.

Geschrieben A. D. 874 von einem Abraham.

Add. 14618 enthält mehrere theologische Schriften, einen Xheil

von Porphyrius Isago^^e und

a) ,,Spröche der Philosophen über die Seele'' Bl 26b (s. Add.

14614 nr. e).

b) Sprüche von Phaedrus, Aristippos und Kritus* Bl 27 b.

c) „Rath Plato*s an seinen Schüler*', Bl 28a (s. Add. 14614).

Cnrsivhaod des 7. oder 8. Jahrh.

Ans dieser Hds. hat B. H. Cowper diese drei Stäche Aberaetit

in den Syriac Miscellanm (London 1861) S. 43—48.

Add. 17209 enthält ausser Briefen von Gregorius von iNaziani

a) Bl. l — zuAnfang verstümmelt— Plutarch „von der üebung*'.
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Vgl. P. <te Lagarde, 4$ Geopomken

Leipzig 1855 S* 20.

b) Phitarcli nflber das uleM in Zorn geratlien** (^c^t ao^yti-

aiaç). Bi. 8 a.

c) Lucius (d. i. Lucianus) neqi jov larj ^ifôUaç niatevsir

dtafioX^ (Opera ed. Bourdelot S. 876). Bi. ijb.

d) Theniistius TteQi aQStfjg Rl. 23 b.

e) Themistius n:€çi (piXtaç Bl. 39a— 47 b.

. Gescluieben in deutlichem Estraugelo des 8. oder Ü. Jahrhunderts.

Add. 12154 ein polemischeaSammelwerk einesMonophyaitenge-

gen die Xcstnrianer mit Auszügen aus den Vätern. EnthäUaiisaefdem:

Bl. i53b— 155a eine vita ÀkaHmdrL

Geachrieben im Ealrangelo dea 8/9. Jahrhnndeila.

Add. 12152. Werke des Dionjains Areopagita in der Ueber-

aelaung des Sergius von Ris^ain nnd mit den Noten dea Pbofcaa Ton

Edeasa; ibnen angehängt auf

Bl. 194b— 195 b die „Chronik des weisen Didius'* — am Ende

UDVoii>lan(lig.

Cursiv geschrieben im Jahr 837 i^ iQralähä im Bezirk von

Autiuchien.

Add. 146Ö1 — Estraugelo des 6. oder 7. Jahrhunderts — ent-

hält das 6. 7. und 8. Buch wn Galen s Schrift de timfUmm madt-

camntonm temperameniis ac famliatilm (Galeni opera ed. Kflbn

Bd. XI S..789..-892; Bd. XU S. 1—158).

Uebersetat ist ea von Sergios, dem Preabyter nnd Arthiafer von

RAa^ain« und gewidmet dem Presbyter Theodor. Sergius bat jedem

Bnch eine Einleitung — geordnet nach den Buchataben des griechi-

schen Alphabets — vorausgeschickt Die Hds. hat 73 EU. nnd ist

voUätäudig Lid auf eine Lücke zwischen Bl. 72 und 73.

Diese Uebersetziing ist ein ganz vortreflfliches Denkmal syrischer

Gelp!ir-s;iii!keit uiui ils iiirhi lheoii»giM;her Text in einer fast aus-

schliRssiich theologischen Litteratur für syrische Philologie und spe-

cieU für das Lexikon von grofser Bedeutung, immerhin aber muss

man sich hüten, den Werth derselben nicht zu ûber^châtaen, da in

den meisten Fällen diejenigen griechischen Termini, denn syrische

Aequivalente — wenn es Aberall solche gab — man kennen lernen

möchte, einfoch in syrische Buchstaben IransseribirC sind. Ffir

eine Edition bedarf ea nicht rid mehr als einer genauen Copie

der Hds.
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Add. 17156 Estrangeiü des 7. 8. Jalirii. — gibt drei Frag-

mente voD Galen auf ÜL 13— 15.

n) BI. 13 enthält aus der ux^^ imQiK^ Cap. xi^ bei Kütin Hd. I

S. 384 Zeile 10 {ei ftèv yàq naxéfiif^ hti» n, 8. w.) bis Cap. À
Zelle 10 (cndirtog êè xffi ^ u. s. w,).

b) BL 14 entbilt ans derselben Schrift Cap. x S. 369 Zeile 8 {%f
âê tjtoi fi€&* Slag dio/Àév<ft 7rQoq>eç6ft€iwf) bis Cap. S. 372

Zeile 12 (raïç evxQÔtoiç qnùawtv, tâoaétiaç),

c) Bl. 15 entspricht neçt TQOtpiôp âwaftàap Bd. VI S. 643

Zeile 6 {igoiprjv uivtoi Ttp awfiaii ôlêioaiv) bis S. 647 Zeile 6 {eïç

te rà (jptUAa xat rnig y.avXovç dnoAQivu). Hier hat das Syri-

sche die CapUelzahlen 58. 59 für 60. Ol im Griechisclien.

Add. 1 459S. Auf den Einbandblätlem dieser, Werke von Philo-

xenoe von MabOg entiialtenden Hds. findet sich — in einer flüchti-

gen Cursivhand des 1 2. Jahrhunderts, beschmutzt und zerrissen —
eine kleine Sanuniang von Sentenxen. Bl. 1. X 3a. Am Schfaus

steht: Sm/UcÜ Àmri$ — der letzte Buchstabe fehlt; währ-

acheinlieh xp) p^tlosopAttt (v^aectts**. Fragment am Anfang. Homems?

Hinierius? Anibrusius?

Alle Handschriften (mit Ausnahme dcsFra^nients in Add. 14599)

sind zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert geschrieben , und dies

ist festzuhalten für die Frage nach den Uebersetzem dieser Schrif-

ten. Nur bei zweien derselben ist der Ueberselzer genanilt: Sergius

von Râs*ain, hei allen andern sind wir auf Conjectnr angewiesen.

Die syrischen üebersctzer, die hier in Frage kommen kOnnen,

lassen sich bequem in vendUedene Gruppen eintheflen, welche so-

wohl durch Raum und Zeit, wie durch besondre Tendenien sich

von einander unterscheiden. Die ältesten derselben sind die Grün-

der des nestorianischen Schriftthums ^ welche — eifrige Anhänger

des Theodor von Mopsue^te, dessen Schriften sie übertrugen*), zum

ersten Mal griechische Philosophie und zwar Arisioteles in ihre

Sprache übersetzten und commentirten. Sie frihrtcn dirsplhe fer-

nerhin auf den zu ihrer Zeit den ersten Rang in der Welt einneh-

menden Hochschi^len ihres Landes ein und wiesen ihr diejenige

Strung in ihrem K^udiencursos an» welche sie» so hmge es über-

haupt noch syrische Ö^hrsamkeit gab» immer behalten hat» nSmlkh

*) Dl« VW mir «dirtwi Frßgmndai
\m, siad wdurscteiaUcb AmI« diMcr Sil m Utfbertetseof

.
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als Schliissstein academischer FliMimg. E» sind Iliibii, Prübä '), Küml
und Ma nu, deren Hauptthätigkeit in die Jnhre 430 bis lOU lallt.

Diese ällestea Vätor der npstorianischen Kirchp scheinen alle zu

der Ldessener Schule in naher Beziehung gestanden zu haben;

auch dûrftea sie zu den politischen Ereignissen ihrer Zeit in naher

Beziehung gestanden haben, wie dies von Ihiba bekannt isL
^

Eine zweite filûtheperiode erreichte die nestorianisdie Gelehr-

samkeit Jahrhonderte später unter ganz snderen Umständen durch

dieÂente am Bagdader Ghalifenhof; welche vonneuem die griechischen

Philosophen und Medianer ins Syrische und sodann ins Arabische

übertrugen; diese Periode gelehrter Renaissance besonders unter

Alma*m1ln kommt hier nicht in Betracht, da allein schon die Hand-

schriften, geschweige die Uebersctzungen der vorliegenden Sciinftcn

selbst meistens in ein höheres Alter hinaufreichen.

Der Anfang des monophysitischen Schritttliums fSlIt in eine

später e F})oohe als die der Nestorianer, da diese ihren Streit in grie-

chischer Sprache ausfochten. Philoxenos von MabQg ist der erste

monophysitische Kirchenvater, #r in syrischer Sprache schrieb und

zwar, obgleich ein geborener Perser, mit soteher Eleganz, dass sein

Stil in der ganxcE syrischen Litteratur onerreicfat dastehen dürfte.

Die Schriften semes griechisch schreibenden Zeitgenossen, des Se^

eras Patriardien Ton Antiochien wurden noch zu dessen Lebzei-

ten durch Paul, Bischof von Callinicum, der 519 von Justinus aus

«einem Sitze vertrieben wurde, in Edessa ins Syrische übersetzt

Diese Uebersetzunt; ist znnn Theil (neben der von Athanasius

von Balad um! J iroh von Edessa) in den nitrischen Handschrif-

ten erhallen, waiirend der griechische Text verloren gegangen zu

sein scheint.

In zwei Hss. Add. IS813 (7. Jahrhundert), verschiedene Schrif-

ten des Athanasius, und Add. 121(50 (datirt v« J. 584), enthaltend den

Commentar des Johannes Chrysostomos zu den Corintherbriefen

heisst es (dort auf Bl. 1 1 1 a, hier auf 106 b), dass diese Uebersetzun-

gen in Callinicum gemacht seien; möglich also immerbin, dass sie

vom Bisdiof Paul, dem Uebersetzer des Severus, herstammen.

An dieser Stelle will ich auf eine Verwechshing aufinerksam

machen, die schon von keinem geringeren als Jacob von Edessa ge-

') Heber Probos vgl. Hoftiuaua de hermeneuüci* ofud Syro4 Arutoteiei*

S. 14 Iff.
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macht ist. In Add. 12153 (datirt v. .1. 845), Add. 17134 (Autograph

Jacobs) nnd in Add. 14540 finden wir die Schritten des Gregor v.

Nazianz und Briefe vom grofsen Basil. Eine ISote in Add. 12153 sagt,

dass Abt Faul sie im Jahr derGriechen 1)35 =- 024 mifCypern übersetst

habe; dagegen sagt Jacoh von Ëdeosa io Add. 17134 (Bl 75a), dass

sie TOD Paul Bischof von Ëdessa» als er Tor den Penem geflohoi

war, auf Cypem übersetzt worden seien. Es giebt aUerdings emen
Bisehof Paul von Edessa, von dem sehriftstellerisehe Aibeiteii mdit

erwähnt werden; dieser aber lebte mehr als ein Jahihundert früher

als 624. Er erlag derselben Verfolgung unter Justin, der auch

Paul von Gallinicum gewichen war, und wurde zuletzt 522 filr immer

seines Amtes, das er 510 angetreten, entsetzt '). Jener Uebersetzer

Paul muss ein anderweitig unbekannter Abt gewesen sein, der sich

während der verheerenden Perserki leue unter lieraclius*) nach Cy-

pem zurückgezogen und dort wissenschaftlichen Arbeiten gewidmet

hat. Assemani und vor ihm schon ein andrer hat dem Jacob von

Edessa diesen Irrthum nachgeschrieben. Das Prädicat lénrum

Urfm findet nur aufden PaulAnwendung, der ein geborener Edesae-

ner nach Entfernung aus dem Bisthum vonCaUinicum in semerVater-

stadt sich mit Debersetsen beschiftigte. — Etwas später um 5iHI

fibersetzte Hoses yon A gel die Glaphyra des C^frill und die Geschichte

von Joseph und Asiyath^.

So nach dem Chroalcoo Edcssenuiu bei Assemaai büfUoth, or. 1, 409. *

Der PerMrkrieg unter Justin (523 ff.) hat tidi nie m v«it westi^-ärU er^

itr«€k^ dan es feiaetirageii niüUg geweiea wäre ha entlcgeBeii Cypern Zv-

flndift Bv fliehen.

^ Dies Apeeryphoa fladet sieh in Add. 17202, jeeen Sswnetwerk, dem die

Chronik desZs^rins von Meliteoe einverleibt ist — and in Add. 7190. fn der

entmi Hds. geht voraos ein Brief de« Paphoutius, in dem er die xifSUÜfe AnfBn»

dnng des griechischen Originals beschreibt und den Moses am eine lieber»

Setzung bittet — nebst der Antwort des Moses. Der griechische Text ist edirt

von Fabricius, Coiox ps( ud« pigraphus fid. 2 Hamburg 1723 S. 85— 102 mit

lateinischer UeberärUuug, aber nnvollständig: von den 19 Capitcln sind

Qur Gap. 1 — 8 (gegen Ende) erhalten. Mehr ein Anszng als Uebersetznng

findet flick dieselbe Geschichte Utetnisck in Vineentins BelloTieenal* Sf-
CMtoi hUtùHak (Angsbarg 1474) An*f iUb^ittp, 118 (mî Jkùtoria jfêêmM)

bis es|i. 122.

Add. 11190 ist eine Gepie ven Add. 17202, dt beide geaan diasslhe Vkfu
haben (von Cap. 9 — Mitte Gap. 11). Wenn wan sise das griechische und sy-

rische Material zusammenniawt, se lasst sich die gmse Schrift wiederherstel-

len. Die syriflehe Uebersetxnaff stiauntmA dem grieehisehen Text gesan iberein.
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Diejenigen Uebersetzer, von deren Arbeiten am meisten erhalten

ist, gehören zu tier nordmesopotamischen Schule des 6. und 7. Jahr-

hunderts: Sergius vonRâs*ain, Athanasius von fialad, Jacob vonEdessa

und Geoi*g Bischof der Arn!»pr. Diese zeichiir n sieb vor allen andern

dadurch aus, dass ihre Richtung die am weni^'si* n theologische ist;

sie scheinen ihre Hauptthätigkeit besonders den Philosophen und Me-

dicinem zugewandt zu haben. ÏHm ihr Bestreben von der Ortho-

doxie ihrer Zeit nicht ganz verschont geblieben ist, mtehte ich aus

den Worten Georg» achlieaaen, der (in Add. 14659) in dem prooe-

minoi mm 1. Bach der Analytica (Bl 8311^) anaeinanderaetitt daas

man die Philosophie ab ron den heidnischen Griechen heirührend

nicht tadeln dttrfe : die Philosophie, ein Geschenk Gottes, sei gnt und

richtig, schlecht aber sei der Gebrauch, den die Griechen davon ge-

macht; denn wenn sie dieselbe in der rechten Weise gebraucht

hätten, so wäi tui sie zu Christus gekommen.

Sergius (in der 1. Hfdfte des G. Jahrh.), Archiater von Hâs'ain,

wurde von Efreni, Patriarch von Antiochien, an Papst Agapitus nach

Rom geschickt und begleitete diesen nach Constantinopel ^^ir

wissen von ihm, dass er Galen, Hippokrates, Aristoteles, daneben aber

ancb den Dionysias Areopagita übersetzt hat.

Athanasias vonBaiad war ein Schüler des Severus Sabocht (erste

HUfte des 7. Jabihonderts). Ana den Resten der Werke des letiteren

(in London und Berlin) aieht man zwar, dass er Ober philosophische,

astrononiische, chronologiflcheund geographische Fragen gesdirieben

hat; oh er aber auch aus dem Griechischen iibertetste, lisst sich nidit

nachweisen. In einer Unterschrift der Berliner Hds. Petermann 26

(fol. 88) wird er als Nisibener bezeichnet (Abhas Mär Severus >'i8ibe-

nu8 Sabocht). Vom Athanasius dagegegen, der 587 starb, ist es be-

kannt, dass er Aristoteles, P<ii phyt ius (im J. 645) und Briefe von

Severus im J. 66d (s. Add. 12181) übersetzt hat; er arbeitete beson-

ders im iUoster fieth-Maikbê zu Kinnesrin.

Der von ihm ordinirte Jacob von Edessa (f 710 ) studirte in

Kinnesrin im Kloster des Aphthonins and in Alexandrien; er über-

satite Ariatoteles, Gregor von Naiianx nnd Severas' Homilien. Er ist

dadordi fSr die Geschichte der syrischen Sprache und litleratar von

n Vgl. As^omniii bibi. or. 2, 315, Was Ikrbebracas ebeodas. 2, 323 von

ihm erzählt, staimnt aus Zacharias vod Meliteoe uuâ findet aich inextetuo ia

Add. 17202 BL lb6tf.

Digitized by Google



78 SACHAU

M bober BedeutuDg, dass der nacb der Zeit der Dateijoehung des

Landes unter die Araber reisaend zunebmenden Corruption in der

Sprache, wie in den Handschriften Einhalt zu gebieten fersucbte.

Sein älterer Zeitgenosse war Georg'), Bischof der monophy-

sitischen Araber (seit C47), üer zum ersten Mal das ganze Orgauou

übersetzte.

Die Bibelüberset/pr, ( hm lust hof Polykarp und Thomas von He-
raclea, gehpu uns hier natürlich nichts an. ßartiebraeus (bei Asse-

mani 2, 315) führt noch andre Uel»ersetzer mitMamen auf^ über die

aber nichts näheres bekannt ist.

Wenn man nun diese Reihe von üebersetzem durcbmuateil

und prOft, welcher von ihnen so fireisinnig» so wenig von dem theo-

logischen Geist seiner Zeit voreingenommen war, dass^er es der

MAhe Werth hielt, Sdiriflen ohne irgend em directes christliches In-

teresse ins Syrische zu âbertragon, wenn man ferner bedenkt, dass

in Add. 14658 unter diesen Lehersel/.uugen auch Schriften des Ser-

gius von Käs'ain vorkommen, so halte ieli es ffir walustlK Hilii Ii. dds>

der Erostropiiüs , die Schrift nçoç .drjf.i6vi'K0Vy Menanders Sjirfirhe,

die des Pythagoras, die Ilelinitioneu IMatos, dessen Rath an sei-

nen Schüler und schliesslich die Sprüche der Theano von Sergins

tkbersetzt worden sind, wie dies auch hei der Schrift neqi xocr-

liw ft(^ ^dk^a»diiw ausdrücklich erwähnt ist. Dieselbe Ter-

muthnng findet vielleicht Anwendung auf das Fragment von Didios,

das sich als Anhang zu der von Seigius gemachten UebersetiUDg

des Dionysius Areopagita (Add. 12152) findet. Dass er sodann die

Dfleber von Galen fibersetzt habe, ist ausdrflcklidi in der Hds. (Add.

14661) bezeugt. Bei allen andern Stöcken, von fMutarch, Lucion,

Themistius u. s. w. fehlt es an jedem Fingerzeig zu einer Vernmthung

über den Ucbersetzer.

lieber lüclius ist zu crwnliinn, dass eine arabische Schrift von

demselben (gNwJij^ d. i. Diocles) „über Brennspiegei*' zusammen mit

Schriften von Archimedes und seinem Gommeatator Entodus im

Escorial (nr. 955) sieh findet(Wenricb a.a.O. S.197). Auch die beiden

Schriften von Plutarcb <fe eawrctiafièfis— griediiseh nicht voiban-

den —^ und d» ira sind nacb Muhammad ben Isbflk Annadtm und

Gamàladdin Alkifti ins Arabische übersetzt (X^l^i t^lo und

*) VsL Hoffmaoa a. a. 0. £». 148ff.
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VMttAJt SjAxf). Die entere identifictrC Wenridi (S. 295/6) mit

negi rijç i^&ixrjç àçsTr^ç; es ist ah^r ük hts iil^ die wùrtiiche Ucber-

setzung des syrischen de'al ilura.sha exercitalione'^. — Oborlpîch

der grôrste Theil von Theuiistius' Schriltcn iiis Arabische übersetzt

ist'), so sind doch die hier vorhandenen negi fpiXiag und ftüQi

oQ^^ç — letztere griechisch nicht erhalten — nicht unter den an-
bischen Uebersetiungen aiif|[;efiklirt (vgl. Wenrich S. 286/7). Dagegen

sind die beiden Scfariften Galenas, Ton denen im Syrischen Tbeile

erhalten sind, de meüeawmiit swtpUähis und de arte etmaterw rpn

Honain ins Arabische übersetzt. Eine arabische Version des „Yer-

mfichtnisses Piatos an seinen Schfiler Aristoteles*' soll im Vatican

^
liegen (vgl. Weurich S. 122).

Von diesen Schriften hat P. de Lagarde in seinen Anakcta Sy-

riaca (Leipzig 1858) die folgenden im Urtext getreu nach den FIdss.

edirt: Erostroplius, fsocrates, Plutarch, Pythagoras , Diodes, die vita

Alexandri. Zu allen habe ich die Hdss. von neuem verglichen; zum

Isocrates hat sich noch eine zweite und theilweise eine dritte Hds.

gefunden; die Uebersetzung ist übrigens dieselbe. Die noch nicht

edirten Stücke habe ich gesammelt nnd werde sie veröffentlichen»

sobald sidi ein Veileger dazu findet

An Schriften europfiischer Gelehrter über denselben Gegenstand

habe ich auftafQhren: B. H. Gowper, Syriae MiteelUmies, London

1851 ; E. Renan, de philosaphia peripatetica apud Syros commentaHo

hislorica, Paris 1852; von demsell)cn lettre d M. Remand sur quel-

ques mamtscrits >///(V/g//(.s" du M-u.séf Vtiilunnique contenanî des tra-

ductions fi'auieurs Grecs profanes et des trailer ptnlosophiqxes wn Jour-

nal Asiatique 1852 Avril; P. de Lagarde, gesammelte x\bhandlungen

S. 141— 143, ein Anhang zu der zuerst Leipzig 1855 erschienenen

*) Die Comm^atare des Tbemistios waren bekaautiich eine Uanptqaeild Uer

arigtoteliicheo Interpretation des Albertus Magnus.

^ Bf ifad Lndiji, dê nm tswiisre endtnda eaAnwiâw, Thoiistiiis sri^

^UttÇf nfQÏ ttQtrnç, dieStaeke vom Plato, SpiMe der Theaus Spriole d«r

ÂDoMpfeaii, Seeaadis und Hadria» Maust dar griaehischaa PbfloaopheallaCa,

Frafnaat raa Gäl«n' d» art» tanattfie. Dazu würden als syrisaha Origbal-

aompositionea Uankaouaas Saifias van Rfts'ain, über die Bewegung vaa

Mond und Sonne, geographiiebaF^gMenta von Severus Sabocht, einige kirchen-

sphichtliche Briefe von Philoxenos von Mnbüg. Alle diese Scliriflen sind

wegen der Gegenstände, die sie bebandelUy iur syrische Philologie and speciaU

für das Lexikon von besonderem Wertk.

Digitized by Google



80 SACHAU SYRISCHE ÜBERSETZUNGEN

Schrift de fieopom'cM nenipiM l^ftiaea tommentath. Derselbe ver-

ôffenllkhte dann 1860 eine Textansgabe der syriscben Geaponiea

{Geoponkm in wmomm ^frktam tfenorum quae sufermU, Leipsig

nnd London). Von dem Ursprung dieser Uebersetsnng ist weiter

nichts bekannt als dass sie von Bar-Bablü) (s. das Citai bei Lagarde,

gesaiiuiielte Abhandlungen S. 2) einem Juhannes zugeschrieben \mi d.

London, AprU 1869. £D. SACUAU.
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PYTHAQOBASSPRÜCm IN STBISCHER
ÜBERLIEFERUNG

Die syrisdie Handschrift 14658 des Brittischen Hiueiinis, ge-

schrieben im sechsten oder siebenten Jahrhundert (CuiutToif Spicil.

Sjr. 1855 p. I, Land Aneodota Syr. I, 1862 p. 29. 31. 70, wo auf

Tafel XI n. 51—53 eine Schriftprobe, Rbnar Joum. As. 1852, XIX

295), enthält unter einer Anzahl Uebersctzungen aus dem Griechi-

schen auch eine dem Pythagoras beigelegte Spruchsammlung, davon

Lagariie Aualccta Syrinra 1S58 p. 195—201 riiieii Abdruck veran-

staltet bnt. Das Veihaltniss dieser zu den griechisch vorhandenen

zu bestimmen hat ein Interesse. Sie zeigt an einem noch deut-

licheren Beispiele, als die bisherigen, welcher Art die Sammlungen

waren, ans denen Stobaeus seine mit dem Namen Ih/^ayéqov be-

zeichneten Sentenzen genommen bat^. Unter diesen— wobei na-

tfiriich Yon denen in historischer (IL i^gam^Mç ^qnj u* dgl) oder

metrischer Fassung abzusehen ist— finden sich 33 in der syrischen

Sammlung wieder und nur acht (4, 109. 13, 34. 35. 24, 8. 35, 8.

47, 112. 48, 20. 94, 26) werden vcrmisst, von denen jedoch, da

der syrische Text nachweisslich Einbufsen erlitten hat, immer noch

einige darin gestanden haben können. Die Gruppe von 10 alphabe-

Ikr obigea fieirbeitaug li^ eine Uteinischr reberseteong W9» Bitm

Dr. B. Sachau zo Groode
,
welche, an Herrn Prof. Jacob Beroays znr FesUtel*

luo; und Wiirdigiiog des Inhalts gesendet, vüd diesem behufs Vcrgleichang des

gyrischPTr Textes dem Unterzeichneten initgetheilt wurde. INachdem or, und

theilwcisi nu( h ich, ans die Aufsuchung der griechischeu Originale hatten an-

gelegen seiu lassen, ist dann, unter gemeinschaftlicher Besprechnng der ver>

schiedenen aaltauciicudeu Fiageu, die »cbliesslidie Zasammeostellang von mir

besorgt worden.

*) ffioe Midi« rerawtkeU ichoftO. Bernhirdt QuaetLStob» Bnaa 1861 p. 19.

H«Ma IV. 6
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tisch geordneten Sprüchen 1, 19—28, bei welchen das nur zweimal

stehende IIvO^ayÖQOv sich deshalb sicher auf alle bezieht, ist unzwei-

felhaft aus einer alphabetischeo Sammiung, wie die unsrige, in der

sie alle vorkommen, ausgezogen, nicht %. B. aus der des Demopbilas«

die 1, 20. 22. 26. 27 nicht enthält. Doch ist nicht anzunehmen,

dass sie selbst dem Stohaeus vorgelegen; denn Stob. J, 28 iffvx^g

nâ¥ né&oç steht in ihr nicht gesondert, sondern in der Mitte von

N. 2, und Stob. 13, 33 ta cc^aQtTjfiatd aov (hier N. 63) weicht

gerade in der Pointe merklich ab.

Hie nächste Verwandtschalt hat die syrische Sammlung mit der

des Uriiiuphilus; sie ist alphabetisch, wie diese, und enthält alle ihre

Sprüche (unter denen fünf sonst nu gend vorkommende sind : Dem.

12 = N. 21, 14 = N. 25,' 16 = N GG = N. 38; auch 20"=
N. 33*) mit Ausnahme von Dem. 21. 22. 24—27. Aber es ist Grund

anzunehmen, dass dieselben blofs in den Abschriften ausgefallen sind.

Bei Demoph. 19 (hier N. 31) liegt eine deutliche Verstümmelung, im

Syrischen zu Tage, mit der der Ausfall zusammenhangen wird. Die

Sentenzen Dem. 21. 22. 24 gehören zu denen, welche wir bei Sto-

haeus (48, 20. 4, 109. 24. 8) vermissten. Dem. 28 (hier N. 45)

hat, zum dentüchen Beweis, dass eine LAcke vorhergeht, den An-

fang verloren, und in diese Lücke, die auch durch das gänzliche Feh-

len des Huchstalx-n yf anj^ezeigt ist, passen nach dem Alphabet ^cr.ule

Dem. 24~"27. Danach kann man Demoplalus und den Syrer für zwei

Hedactituien derselben Sanuulung erklären. Entweder ist das syrisch

vorliegende Werk eine F>\vciterung des Demophilus, oder dieser ein

Auszug aus jener. Für letztere Annahme lassen sich wohl nur all-

gemeine und wenig beweisende Wahrscheinlichkeiten vorbringen,

z. B. dass manche unbedeutende (N. 17. 36) oder geschmacklos

(N. 83) Sentenzen bei Demophilus fehlen, für erstere sprechen that-

sSchliche Gründe, namentlich der sonst nicht leicht erklirüche Um-
stand, dass die SchlusssStze der zwei Sprüche Dem. 4 und 39 bei dem
Syrer losgelöst und als eigne Sentenzen an ihrem alphabetischen

IMatz IN. 02 und 80 untergebracht sind. Auch der Schluss von

Dem. 6 ootpoç yÙQ Aai aiyiov lov O^env nfi(t liudet sich im Sy-

rischen nicht. Da er häutig als selbständiger Spruch vorkommt:

Max. 20. Anton. ! 73 (als Sexli). .loh. Damasc. 1 4 (p. 420). Sex-

tus bei Hufm 405 (bei Porphyr, ad Marc. 16 dagegen in derselben

Verbindung wie bei Dem.), so war auch er wohl abgetrennt und ist

durch Zufall in unscrm Text verloren gegangen. Uebrigens bleibt
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natürlich auch die Annabme einer geineinschafUichen Quelle des De-

mophilus und des Syrers offen uDd selbst wahrscheinlich.

Von uusern Sprürlien stehen HS in üem erhaltenen Thcil von

Porpliyriiis Trostschrift an iMan cila, *1minter sieben (N. 23. 48. 53.

54. 55. Sb) in <U'n sonstigen (iuomrnsammliingen nicht weiter

vorkunuuonüe. Dass Purphyrius in seinem Buch älfore Sentenzen

wöillich oder etwas verarbeitet an einander reiht, ist durch die aller-

dings »ehr zu vervollständigenden INachweisungrn Orelli's in seinen

Noten und T. Taylors Glass. Jonrn. 1820 AXI, 266 hinlAng^ch

festgestellt Er selbst deutet dies an: Tornimlicb c. 8 (p, 198, 8

Nauclt): & itaqà twv ftaféatam* ûdùtmv %à %m* dp&i^novç

fiêfiaâijxafiOf (es folgt die, wie eben bemerkt, sonst nicht nachweis-

bare N. 54 des Syrers), und auch anderswo gelegentlich ; edo|a tdig

owfpQoat sagt er c. 7, wo er N. 78, Idysi ôè 6 ko yog c. 11, wo er

N. 47, coç uçrjvai c 19, wu cr dieselbe Stelle, wa-rtg uifiâd-rjy.ag

c. 21, wo er Se\t. 54, 55, i/.tho yiynôo/.oLOa c. lo, wo er Sext. 128,

(paalv 01
(f
iknaofpni c. 28, wo er zwei andere Sentenzen citirt, und

einmal c. 12 ist in ^4 ôi y.rr^ad^svog ein das Vcrtahren deutlich

zeigendes Masculinum stehn gehlieben, das er gegen die geliotene

Nothwendigkeit und ge<^'eTi das im nächsten Satz aus àjtctÀXayêii;

N. 96 geänderte àffaUayéiaa fergessen hat in ein Feminin zu ver-

wandeln. Benutxt ja sogar einmal c 17 der Pjthagoraeische Phito-

niker ein Dictum Epicors über Religiosität: dosfi^ odx 6 toùç twv

stolXôy ^toùç ü»ai(fiv, diU' (Porph.: dasßijg 90% oÜTwg

dydXfiOta %w ^mv ^rj negUnuiv, wg) 6 tag t(5p noXXmv

êo^aç x^eoîg (Porph. up ^«(p) nQoadTVtùiv. Diog. Laert. X, 123.

Ep. ad. Menoec. Auch c. 27 j). 207, 2S iN'auck: 6 r/^;- cfi'oaiuç

filovtog aXrjS-tog q>iXôaoq>oç wi^iaiaL xai taiiv emtöatüiog, b

ôè tüiv -/.evioy âo^wv àôçiatôç ta xot övüTtoQiatog flicht Por-

phyrius wörtlich einen Sprueh Epikurs (bei Diog. Laert. X, 114) eni;

8. Bebkavs Theophr. üb. Frôminigk. S. 145. Eine neue Bestätigung

kann in unserer Sammlung gefunden werden; jedenfalls eine Wider-

legung Ton Nauc&'s im Philologus iX, 36 ausgesprochener und Porph.

OpQsc tria p. XLOI wiederholter Meinung, Stobaeus habe4arch eine

blofse NamenTerwecbsekmg (errors cmutantî) in Würklichkdt aus

Porphyrins geschöpfte Sentenzen dem Pythagoras beigelegt, wSbrend

der Âugensdiein nunmehr zeigt, dass es Sammlungen ?on Pythago-

reischen Sprüchen gab, die im Einzelnen zu Sprüchen des Pytha-

goras vvuiden, die alni' alle uu^ i'urphyrius abzulcituu unmöglich ist.
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Ja selbst Stob. 1, 26 (N.7B) leitet er, wie bemerkt, c 7 mitdenWcften:

eäoSa toiç Ciàff^ws^ ein. Ohnebin steht die Prioritit der Sextus-

sprQche, von denen Porphjrius se reichlichen Gebrauch,macht (z. B.

c. 12 stehen Sext. 114. 116—118. 120» c. 16 Seit. 398. 402—6,

anderswo andere in derselben Folge neben einander), im Gan-

zen und Grofsen fest, und dadurch beseitigt sich jeder Zweifel an

l'oiphyrius rompilatorischem Verfahren. Es stimmt ganz zu dem-

jenigen, weldies für seine Schrift *über Enthaltsamkeit' jüngst nach-

gewiesen wurde. Oh aber nicht in einzelnen Fällen Sprüche aus ihm

in die Sammlungen gelangten, ist damit noch nicht unmö^ch ge*

macht; vielmehr sind Indicien vorhanden, welche dafür zu zeugen

scheinen. Porphyrins hat c 33 einige Worte mehr, als die ent-

sprechende N. 16 des S^rs und Dem. 8, die er hinzaxnsetzen kei-

nen Grund hatte und die sie eher weglassen konnten. Was nach

N. 48 bei Porph. 26 folgt, ist so Kusammenhängend und wegen der

Beziehung auf den frflher erwähnten vé^iog so nothwendig, dass es

ursprünglich scheint, wogegen ein Epitomator, bei dem jene Bezie-

hung nicht mehr bestand, e^5 zu sireichen fast gcnölhigl war. Auch

in N. 83 (Porph. 32) fehlt dem Syrer ein kleiner, zur Sache wesent-

licher Schlusssatz. Wenn mm dn«^egen in diesem nämlu In n Falle

sieht, dass der Syrer einen bei i'orphyrius fehlenden Satz anfügt,

der dem Ganzen erst seine Rundung und seinen Abschluss gieht;

wenn man hinzunimmt, dass N. 1 3 und 14— Dem. 6. 7 zwei, gewiss

selbständige Sprüche, bei Porphyrins c. 16 zu einem ?erscbmolzen

sind und dass er den nnr bei ihm und dem S]fref N. 54 vorkommenden

Spruch c 8 als fremden bezeidinet, so scheint die Annahme einer

gemeinschaftlichen Quelle für Porphyrias einer- und Demopfailus

und die syrische Sammlung andererseits nicht abzuweisen.

liei dem lluûnisclien Sextus finden sich 26 unserer Sprüche

wieder. Eigenth«mh"ch ist das Verhaltniss zum sog. Horlleginm Mo-

naceuse: beide bcgiunen mit druisrliu n Spruch; gemeinschaftlich

haben sie 11 Sprüche, votî deuen einer (.N. 71) sich nur bei ihnen,

vier (1. 9. 51 ^ 85) nur bei ihnen und den späteren Compilatoren

(nicht bei Dem. Porph. Stob.) finden, einer (N. 59) bei gleichem An-

fang auf eine etwas andere Pointe hinausläuft, und nur zwei (N.51 *).

80) auch bei Seitus stehen.

Die syrische UebersetzttDg führt, ähnlich den %^vacc hai und

den ymfiot x^voal des Démocrates, den Titel: Worte des PhÜOiOfhm

JP^thagma, dk gesprocktn ràtd éber âk Tugend und tm itru Smnu
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wiUen die Schönheit des Goldes besitzen. Der Uebersctzer hatte , wie

wir das so vielfach bei den Orientalen findt^n, das Griechische nicht

besooders inne, und hat häufig den Text nicht ver^^tntnlen. £r über*

setzt, vm nur einige Beispiele zugeben, N. 8 a/SovÀi^iroeff persöU'-

lieh durch Unoentânâige; N. 49 véfiùv ^siav durch Gaet% äe$

GötiHchen; N. 84 versteht er fiiyiatcv dya&é» nicht und giebt:

Erimure d&ft, dm dk Mmsdun %um vonsügUdistm Gedimkm die

Grôfse machen, und dem entsprechend das folgende; N. 96 hat er

fiii' xai CUV d7raX)MYeig dei^oty. nnd obxchon du irenifi das bedarfst,

von de)n du entfrpmdct bist. Vgl. das zu N. 48 Beiiit*ikte. Aurli wo

er versteht, gielu er nicht immer, zum Tliei! durch seine Sprache,

trotz alles bei Uebersetzungen dieser angethanen Zwanges, verhin-

dert, wörtlich wieder und fügt oft überflüssige Zusätze zur Erklä-

rung hinzu, so dass eine Rncknbertragung unmöglich ist. So ent-

standen Uebersetzungeo, wie M. 32 Quoê ex vi oui neeeesitate adver'-

ans te surgwi, frehatio rnrnt mmeonm tùonm et redaipaio agnaiO'

rum tuùrttm. Eine andere Folge ungenauen Yerständnisses ist das

Bestreben solcher Uebersefzer, von einander unabhängige Sentenzen

durch Einfügung unpassender Partikeln oder Demonstratîva in eine

vermeintliche Verbindung zu bringen. Endlich ist die Textfiberliefe-

rung nicht die beste. Schon erwähnt isi, dass Ausfall mancher Sen-

tenzen mit Grund vermuthet werden kann. Mit voller Sicherheit

ert^eben sich Verstümmelungen bei ÎV. 45, wo der erhaltene grie-

rhische Spruch die ausgefallenen Ânfangsworte nachweist und die

Veranlassung in dem 0ol vofiiÇia^ù) der einen und dem vofit^e

der andern Sentenz zu suchen ist, und bei N. 34 und 74, die offen-

bare) vielleicht schon von der griechischen Vorlage verschuldete Frag-

mente sind. Dazu kommt eine ziemliche Anzahl falscher Lesarten,

deren sich auch manche in dem griechischen Original geftanden haben

können, wie N. 32 das unpassende nqwtyei^êis für èx&çovç. Un-

ter diesen Umständen und bei der Unbestimmtheit und Mehrdeu-

tigkeit des syrischen Ausdrucks ist ein sicheres Verstfuiilinss, wo das

griechische Original nicht mehr verglichen werden k;inn. zuweilen

nicht zu verbürgen. So müssen z. B. die N. 93 und 97 entschieden

unbefriedigend gefunden werden.

Von weiterer Verbreitung des syrischen Werkes im Orient giebt

es eine Spur: Mubashabir Ihn Fàtik, ein gelehrter Ârzt, der gegen

1100 arabisch eine gröftere noch unedirte Sammlung von Àpo-

phtbegmen namentlich griechischer Philosophen ver&sste, bat es in
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seinem Abschnitt über F^ythnproras beimizl ; er hat mehrere Sprüche,

(iie nur bei dem Syrer yorliommeii, z. B. N. 69, uod bei anderen

gerade dessen Abweichungen utid Zusätze.

Als die zweckmärsigste Art der ßeaibeitung, da Niemandem da**

mit gedient sein kann eine Reibe Zahlen Tor sich zu haben, erschien

es, die griechischen Sprüche, soweit sie nachweisbar sind, und swar

mit Angabe der verschiedenen Ueberiieferungen, abzudrucken und

immer diejenige Farm ToranznsteUen, welche der syrischen am nftch*

sten kommt, die griechisch nicht Torhandenen oder wenigstens nicht

aufgel'undenen dagegen in lateinischer Urher.setzung zu geben. Es

sind deren, ausser zwei I l af^nienteu, je nachdem man zählt, 10 — 12,

darunter ein paar recht gute, wie !V. 56 und 59, die man glaubt

irgendwo gelesen zu haben; vielleicht gelingt es Anderen, nodi

einige davon nachzuweisen. Von den Abweichungen des Syrers wa-

ren nur die zu erwähnen, die für den griechischen Text von einigem

Interesse sein konnten ; zu weiteren Bemerkungen, die den syrischen

Wortlaut angehn und sich dem Kenner des Syrischen von selbst er-

geben, ist hier nicht der Ort; dodi werden ein paar kritische No-

tizen, welche Dr. Sachau aus neuer Untersuchung der Handschrift

mitgetheilt hat, ihre Stelle finden dürfen.

Rücksichtlich der Citate ist zu bemerken, dass Maximus nach

Coiiiljt-lisius' Capitelzählung, Antonius nach dem allein zu (icbote

stehenden Migne'schen Alidruck, vol. CXXXVI der ,,ratrologia

Graeca", Johannes Damascciius je n;i(h Le Quien oder Meineke

(Stob. vol. IV) angeführt sind. Die Zählung der Rufinischon Sextus-

Sentenzen ist die von Orelli und Mullach, bei der gerade die schlech-

tere und IflckenhafHe Recension zu Grunde liegt. Roiss. bezeichnet

die in dessen Anecdota Gr. Par. 1829 fl'. Bd. 1 und III enthaltenen

anonymen kleinen Gnomensammlungen, Georg, den im L Band ab-

gedruckten Georgides, und diese sind nach den Seitenzahlen dtirt

Tj^iqav fiâXXov 7] td aula, Boiss. IH 4G7 (wo: ]] tn nwua io7g

anioig) Max. 52 o Tteqi d^eov X.) Fl. Mon. 1 (ohii*' aoi : rrf-çl

&eov und xa&^ Tjfiéç&v\ dçxfO^to im Münchner Codex ist Aentie-

rung ; àv, im Leidener und dem Florentiner bei Baudini Cal. codd.

Gr. bibl. Laur. II 442).
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a^ai orx èv noXvfta&eiaç Inycoy àvah'ji^fst, èv afiaXXâ^u âè

%(iv (pvaei na^ûiv d'Stogehai. Der »»rstp mu] dritte Salz: Jo.

Damasc. bei Meineke II, 13, 96 {Ilvi^ayr'igov) Porph. 9 (wo: i/n'xe-

xiûy statt cf i'aet, während der Syrer keins vun beiden ausdrückt);

der zweite bei l*orphyrius dem ersten Torhergehend, und selbständig

bei Stob. 1, 28. SexL 195.

3. *li xnjitàfwoç ai xa^éSëtg, inj ahov, naqà ^«ofif*

âwQov yàff &êov àra^l^w foovt ov dt&cei H fvj xo^ifeiç.

Dem. 1. Porph. 12. Der erste Satz: fioîss. I 114. 128 (wo: 8).

Seit 120; der iweite: Sext 84 388. Aus der etwas abweichen-

den Passung des Syrers ist ridleidit zu entndimen, dass ihm die

beiden letzten Sätze als eigner, mit a beginnender Spruch vorge-

legen haben.

4. ^!A^tos av^qianoç ^^ov x^iog o» êïtj, Porph. t5. Sext

3. 360.

5. ^AyQvnvog èco xatct vrwv (Tvyymjs yàq %ov àXrj&ivov

^opctrov 6 negi YO0Toy vttvoç '). Dem. 2. Stob. 1, 19. Max. 29

(wo dem Demokrit zugeschrieben).

6. /Ii} ÔU TfOiM» ftufäi énopoov Ttoiei», Thaies bei

Diog. Laert I, 36. Stob. 1, 20. Blaz« 59 (Emmjrov), Ant. 1, 64.

Sext. 168.

dtfyétf» Stob. 34, 11. Porph. 14 {mgsfmtéçov aoi ovroç und

ohne àçyov). Ant. I 48. Boiss. I 128 (ohne: oot èazw) Jo. Damasc.

X, 3 (Evagrii)= II, 31, I Mein. {ßÜTiop), Nil. 2 (ebenso). Sext. 144.

8. BlârrreL %^60Ç ot* x'^Awv^fitç, àXX' àyvotj^etç, oçyij yàç

d^Eov d/J.ôioiov ère* àfiorXtjroiç yàg r/ oçyïj. d-ëio nvôèp

àfiovX7i%ov. Dem. 3. i'örph. 18 (wo: oï d-eoi etc. und dXXozQÎa).

9. BovXei yvuMjdijvaL naçà d-etp^ àyvari^hfli fuxkiata

naqà dv^Qùinoiç. FL Mon. 4. Boiss. III M>9 (ohne m^cf).

10. Bçaxvv Xoyov fuèXtota ^ •^aov yptiaiç itouV an^fuiiov

âfia&eiaç oc rtokXùi Âé/bê* Der erste Satz Georg, p. 18 (Shunav),

Porph. 20 (^. yw, n. ß. iL). Sextus 407; der zweite Georg, p. 79.

') «ra luuss natürlich *r>9 sein, y uud 3 sind, wie Lands Schriftprobe zeigt

und ür. Sacliau bestätig in der Haadschrift oft nicht leidit »a uit«rfl«h«id«D'

Für ypt^ liäUr nuw wvmn toMäioh felflMo werd«ii, ti ttdit, wie Dr. Saehaa

•chreibt) aaf einer Basiir.
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Sext 147. Zu Tgl. ßgaxvXoyiijt ao<pia na^ctmAov^n* fteotQolo-

flu tnjfiBÏoy éftad'iaç. Bom. 1 139.

1 1 . Bovlevéfisvoç fteçt aXlov xaxwç g)&ävetg avtoç (? cfld.

aavno) Jidoxiov vjio oaviov /xr/.wg- -/mI aviog ôè firj ßovÄov

ftaçê xaxoD itaax^tv xaXwç' olov yàç to ri,9nç hidûtot), roiâûôe

o ßiog xcft cri Trça^eiç. Dimii. 4. Der erste Sat?: Sexl. 316, der

dritte Sext. 315. Der Kesl del' Sentenz bei Dem. folgt später als

N. 92.

12. Bovkevadfisvog nolXa im to Hysiv ij ftgarreip*

^iv%a. Dem. 6. So der Syrer, der mir tt^, und ücx^. umstellt bi

der Form: ßovXeöov tsMâ nQo {ftiçi Max.) tw Uytiv %i Ç
itqénw od fàq t^uç aâêie» è». iL nq. Max. 2 (Entaftn^-

%0Vy daller anter dessen Fragmenten 101) Ant. 1 10. Georg, p. 18

(ohne noXké). Fl. Mon. 67 {ov yàç adsia). Vgl. noXXà ßov-

kévofiéi og i7t&Lia tcqôltze cjg l^ovaiav ^jj ^(ov ènavoQx^ovo^ai

tâ Ttçax^tvta. Hoiss. 1, 134.

13. rXtarra aocpov ov ^xçor^yovfiêvwç ziuiov nagà ^etö

dXXà zd €Qya, Dem. 6. Porph. 16 {ovx yX. zov oo(pov zifi. n. iï.).

Sext. 404 nach richtiger Lesart: Aoi» \xn^ mgnà étum frobalnlü,

ted mens.

14. ritivfolyog avd'çtûttog nal dfuad"^ç 9Ôx6fi»o$ xal

^9ag>iXijÇf ftépog dêt^ äxwf^ai* Dem. 7. Pofph. 16 (Mç,
dft. nui Wx*).

15 {rmaiç), Cognidh dei' |MwctB UteUur. Da der knrxe Sali

sich alphabetisch gut einreiht, so Ist er wohl eigner Spruch und nicht

etwa versprengter Thri! von 10.
^

16. Fvfivog dnoaialetç ao(pdç yvf^vrjzsvcov naXéast tov

fté^xpavra' fiôvov yàq zov (.irj zoiç dllozQÎoiç^) nerpoQnoué-

vov èmjxooç 6 d^eoç. Dem. 8. Forph. 33, dessen vollere 1^ assung

ursprünglicher scheint

17. (Jêl^ JSdre te decet admodum difpaU «SM, «1 Aomo empa-
rmr cum eo (et oêfiuiiia /loi), fui magiupm tt^iemm seeMU",

*) IUK3 {gerecht hat der Syrer als oirenbaicu Fehler für varn Priester, aber

K steht auch auf einer iinsui . Für das zweite f.i6voç las er ein aaderes Wort,

da er ohne Sinn Ubersetzt: su seiner Zurechtweisung,

*) via PdÜor für m««.
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18. /Jûiqov aXXo fteïÇov aQerrjç ovk ëoTi Ttaqà ëeov Xa-

ßw. Dem. 9. Ant. I, 7.

19. jdfùfQa xat â^valai âeov ov tiftijatv {dvaOij/^ata ^eoy

ov y.oofiëï)' a).).cî rd l'vd-env (jçiôrrifta ôiaQTiwç avvttTTtst ^Sfp'

XbtQsiv yàç ävdyyLT^ zd o/aotov nqoç %o oiioiov. Dem. 10. Porph.

19. {&vrin6Xia statt ôwqol xai &vaiat, ferner xaXwç ijägaofii^

rov statt âiaQX(âg, mt auch Uierocles m\ r . anr. p. 24 IVcedh. âiaç^

TLùig hat). Der Syrer ISsst die eingeklammerten Worte ans.

20. Jovlevat» nà^etft xaXmtSre^ jv^fmnfoiç. Dem. 11.

Stob. 6, 47. Porph. 34. Hax. 3 (xaA. ^. ^.).

21. ^taXiy&r&ai UfâBtvw èavT(p nliw ^ncQ to7g néXaç

Dem. 12. Der Syrer: quam ctm aUiê ohtnetm oder eom^a spargm,
22. ^EXevd'sgov àôvvctrov elvai tdv na^eot, ôovXtvovta.

Stob. 23 na<h Gcsners Lesart; zov vno nad^iov xçarovuevov

Porph. 34. lioissN. F 131 (orx eaziv iX. e. y.Qat. v. n.). Beides

verbund^-ii : y.al vno Stob.B, IS. 17,23 nach(iiusf. Max. 3. Anf.IÎBI.

Der SjTer: „rf«m gewohnheitsmäfsig den Leidmschaften Unterworfene»'',

23. [ÉÏ Tig] "Oatiç %ifi^ tàv ^$àv tig nqoitèwiiwfiv^ ovtoç

Mt^&sv f.m-iov ôo^dÇ/û» %ov ^eov v.qüt%m äwi. Porph. 18.

24. ^Eàv dû fivrjfiùvevfjÇ, oti onov Sp § i^

%ai tà otSfta ¥^op dftordL^f â'êèç i^pèmpiu» ëtpoQoç h né-

catç 0OV teSç êèxcSç ntal itqd^wtv^ tàâwâijatf ftip tov ^m-*

^ov Wlaimaiff ^eiç âi xèv &9à» cépomop. Dem. 1 3. Porph. 20

(mit einigen Âendeningen, namentlich talg ßovXalg %ai taïg nqd-

Çeaiv). Max. 52 {otc ^ ^Qydtf] xard ipvxrjy rj ocäfna d: Ttaçéarr}'

xev èff. è. 7t. a. T. nQooevxoïg x. ralç ttç. ov fiij à/ÀciQir.ç,

Aül. I 54 (ebenso). FI. Mon. 5 i^gieichfalis , nur ohnr aov

Talg X. zaig). Der Syrer hatte ij nicht, wie Maxiiiius, dagegen

mit Porphyrius ßovXaig statt evxaîg. Vgl. auch Porph. 12.

25. 'E(p' oaov 0(tvz6v dyvoug vô^iÇe fiaivead-ai. Dem. 14.

26. Zi^Tslv âéî xal ä^äga itai %h»a, %à fista zrjv

dnaklttyiip %av ßiov tmùtov fioQaftévana (— fitpowva MuUach).

Dem. 15. Stob. 21 fügt utai ^Uovg hinzu und lässt tovroo aus,

daa auch der Syrer nicht ausdrOckt. Dieser las Mgag, und erklärt

schlecht: die auch nach ütrm Aiugang bUiben in üam SiUen.

27. Zijp ntçêhtop kniv èni tmßdÖog natcatslfttpoy xal

d-aççàîv Î] zcLçdzzBoiyai XÇ^^^^ Ijovza nXivr^v, Jo. Dam. or, 37

[Ct^v afi€ivov\ Evagrii). Porph. 2Ü (mit Zusatz). Georg, p. 36 (Ç

nlovzoy ti®*^^ üvfinviysad^ai zaig (pqovniati jiqiazinnav).
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28. Zg (âg âh^^ttç énoifas (L oftùtog) 6 ovfcr^iti^ nai

mtmjfim q>iX6ao(poç %ai nXovTH» ^yehai ftiymùi^, ixtfièw

int9vfiiaif tttnà ^ %W¥ xqri^éktw iteixTfjatg* tAkaçneç Ôè

« nQoç evl^wte» %è fitfâip èÔtxéh. Dem. 16. Der Syrer: àlr^-

^wç wç. Der erste Salz bei Hoiss. HI 470; rgl. Sext. 15.

29. H iwv 0VT10Ç ovTVjv Kir^Gig âtà ^aaiojvrjç ov m^i"
yivetcti. Dem. 17. Porph. 5 {aya^iov tür oviiov).

30. ^Hynv t.iaXiaia dyad^ov liivai o -Kai fr^ç^ fisTadiêo-

fisi^ov aoi /nâllov av^srai. Dem. 18. Der Syrer: ^^otum penes te

ôioemtttr'S also aDkUngend nn tovro aov xr^/ia ovx o

naqéaov fiistadldiag toig alXoig avtès cvk ^9iç, Bokg. i 133.

Vgl Seit. 285.

31 . l^Hyov] Hos puta amim ess«, ülos pU sofienHa Uteri (oder

tUttôaftim) ie jwait. Der Spruch, von dem ein TheÜ am Rande steht,

ist sichtlich verstümmelt. Der Reihenfolge nach wftre Dem. 19 : ijyov

(ndJUara iplXovg tovç (jû(pêXtivrraç Ttjv tfwx^v tj rè aßfta su

erwartcH. Die beiden Demonstrativ;! entsprechen einem oi uév, ol

ôéy wäre also etwa nach esse ausgcfaHeii: qui sapientia vera negii«.

oder derartiges, so würde der S[>rurh im Alltremeinen mit dem des

Demophilus stimmen. Schwerlich hegt Démocrates 73 : qp/Aot ov

nâweg oi SvyysyésÇf àXX^ oi avfitpoivéovreç neffi tov av^q>é'

ffWTOç zu Grunde. Vgl. auch Exc. Vindob. 22.

32. T(ûv fieçiataaeont àvéyiai %ùèg ftèv çikovç doDU"

fiéÇfiif tovg âè ixS-ffovg èléyxa* Ant 1, 24 (wo nach Boissona-

de*s Angabe I, 132 in den Handschriften steht: ex dictis EpictetI,

Isocratis et Democratis; die Ausgaben haben bbCs Epicteti, daher

fragni. Epîct 154). Georg, p. 42. Boiss. III« 470, wo statt drayxij

sich i^fiéça und statt èxd-Qovg sich nçoayBveïç findet; letztere son-

tleri)are Lesart drückt der Syrer aus. Zu vgl. ut^LQidoEii^ öoxijita-

^ovai çllovç Boiss. I, 132 i^und nach diesem im Cod. Coisl. 24V) dem

KUtarch zugeschrieben).

33. *Hyov navtog dvot]%ov xaî %ov ertaivov xat tov xjfoyov

xavayiXaoTOVj %ai oka vd [xad'élov ôèl] twv dfiadwv oyêiÔog

«Im w ßiay Dem. 20. Der Syrer: „et vitam eofum opprobrium

esse''. DieseWorteSext384:hominumiiifideliumvita opprobrium est.

34. „eortim fui sme dfictrina judkes ntntK Mit dem vorher-

gehenden lässt sich dies nicht verbinden und muss als Fragment

eines verstümmelten Spruches gdten.
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35. 'H xox^ XQiaiç nmoç xcatov aitlet, Ant 11, 8 (De-

mocriti).

36. „h hmo sollen ut, mjus cos&atiom$ sapimIiM âieatae

Mftf, et û âeum ornai, qui pwfie mUmi nffecHombm iubwOiu non ettK

37« ^ttaia %è ypéfii^ élye^, Jo. Dam. ft, 9 (nidit bei

Meineke). Georg, p. 47 (beide Shtorw)» Dies ist wenigstens der

nSchst anklingende Spruch. Das Syrische lautet: Js iHeensum eua--

vem Offert deo verbin probitate plenis'' und die Verbindung mit dem
vorigen gehört zur Maninr des Uebersptzers.

38. *Iaxvsiv tij Unxf] atçov fiàlkov ij %(p auifiatt. Stob. 1,

22. Fl. Mon. 20. Hoiss, l, 132 (aiQOv r. \lf. u, r t. a. h
39. 'Joxiç ^ctl zEixoç Kai bniov ao(pov ij (pQOvr^aiç. Sti)li.3,24.

40. ^lad-i lüg ovâsuta nçoûfcoitfiiç nokXqt XQ^^H^ *) ^c^-

^dp€i. Dem. 23. Beiss. I, 134 (Ovd. tt^. ini nolw x^6pop ü.).

Sezt 314.

41. fiad-i] Sdas i»tempermUimn {cntQaaia) non solwm îjii no-

eere, fiù earn exeneni^ sed etiam ns^ 911t mn his eoneosi stau»

42. KcnuSv nf^^eav xandç êalftœy ^ycfuh. Porpb. 16.

Ant. I, 47. Sezt. 295.

43. Kevog htelvov q>tXoa6(pov Xôyoç, vrp* ov jUTjäiif âv-

i)^qw7inv nâO^oç d'eçanevsTai' tiiamo ya^) laiur/.i^ç 01/, luftkog

fi^ ràg vàoovg iy.ßalkoi atjg aito ziov uunidiun' . ohrcog ovâè

cpiXoao(piaç, ei firj to f^ç tpvxrjç ycanov èyiflàlkei. Stob. 82, 6.

Porph. 31 mit kleinen Verfinderungen, unter denen nur nâ%^oçSâr

noKÖv sieb aucb bei dem Syrei' findet

44. KQfjftîç svaeßsiag aot vofu^adti ^ (piXay^çœnia.

Porph. 35. Sext. 355. Vgl. èyniçâtsia x^nîg evaeßeiag Max. 12

(Glitarchi^. Ant. I, 31. Sezt. 78 und iyitqéteta aqee^g xçftinig

len. Mero. 1, 5, 4^.

45. [MeydXriv itaiôeia» fd^iC^t iw^arj q>iQet»

dfeetiâaiHfle». Stob. 19, 8. Ant. II, 89. Dem. 28 (dt' und dypo-^

•) Ms. K13T, Dicht naart.

*) Am Rande der Haiidscbrift steht, als hier einzufo^eo, ein von derselben

Hand, aber aagenscheinlich flücbtiger geschriebener Satz, aus dem kein einiger-

marsev befriedigender Sien tn gvwiuieo i«t mi der iehwcrlich vom Text ge-

hSrl. Klae Aiiieio«ader<et»iiif wurde xn wettlSuftig «ein: daher mir die NoUs,

daji Wright und Saebta urtheflea» statt 4er Bndistabea . . . n Mn*i wv» . . .

.

habe der Sdkreiber arsprSagUcb etwas aaderes gesebrieben, daaa wieder ans-

gewisebt nad se das jetst dastebeade hiagetetst
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oîvTUiv oin.) Sext. 275 (ebenso). Georg, p. 60 («. n. y. <p. otav

Ù7Laiôevr(i) XaX^ç). Der Syrer hnt „ownew mpei Uiam^' \ Uie eiu-

gcklammcrlen Worle fehlen iu «Ici iiniiUschrifl.

4f>. \Mrj] Ne sinas îingmm tmm inquinari verbis confyfcn et ror-

ruptionis mqve nt talia aures tuas intrent sinas. Neque membra sensu

videndi et audimdi praedita aspechim sibi permitiant spectaculorwn

vanorvm, quae sine deo sunt, ahminanda et omnà impurüatü plena;

nam mnndi turhuki^ Bpeetacula a te ahalienan debes. Ob zwei

Sprache, die nur von dem Uebersetzer in Verbindung gebradil sind?

47. Nei6$ ^êw awpov yoûfç, 8y ana^ aXk* dei xri

uoaftéîp eig naqaöoxi^v è'ew, Boîsb. DI, 471. Porph. 19 etwas

umgestaltet; aus ibm ergîebt sieb, dass der Syrer rtaçatnciviitêtv

y.ai xoofielv vor sich hatte. Auch Porjih. II [xarctxoafir^iioi')

spielt auf diesen Spruch i\n.

48. Nov aui^ia ilmxriv koyiAijv (hi^oi 'i]v iQÜfei o vovg,

Tag f.v ai rfj iwaïag \ag evervTKoae xai ivex^içct^iv trjç tov

&eiov vöfiov dhji^eiaçy eiç OLvayvrnqiaiv aymv ôià xov naç*

avT^ qxaféç*) Tial ôiââay.aXoç avroç yivojitevoç xai aurc^

xai tQfHpevç xai q>vlaS xai ayaytayoçj %(nà aty^ç {ftèv) (pd-ef"

yâfiêvoç oAif^scoy .... Porph. 26. Der Syrer, der Naucks

Coigector vov fur ov bestätigt, ubersetzt, als ob das in Klammem
Geschlossene feUte und iv aàtfj hnn^otif da stände. Der Ab-

bruch der Sentenz am Ende konnte ohne Schaden des Sinnes ge-

schehen.

49. Nofiov O^eiov lo g>avkov dytj'KOOi'' ôlo xal ftaqavoiiai.

Dem. 29. Stob. 2, 23.

50. Sévoç àvrjç ôixatog ov fiovov nciliiov, dXXà /.ai Qvy-

yevovg ôiafféqei. Stob. 9, 37. Dem. 30 [dXV ovôè a. il).

51. Sévoiç. Da peregrms et pilchris (wohl Fehler für indi-

gentibus) ex tuis; nam qui b(ma non dat indigentibu»^ adeo ea quibus

mdùfet MO» oecqM'i, cum rscf^ hoc dieatur: deus omnitio nvHUus rei

digtt; laetatur^ uhi daiur juttu ütque, qui propter ipsum honerantur*

Der Sprach musste seiner Zusammensetzung wegen âbersetzt wer*

den. Séwtç fieraâiâov xal %otç âeaftéfOiÇ hi %wv àémw* h

yàç jui} didoi-ç ÔBo^îv(^ ovôê avjoç Irjilferat 6e6(it»oç. Ifax. 7

(Demorr. Isocr. et Epict.). Ant. I, 27 (Demorr.). F!. Mon. 56 {si

ô-éXéi^ '/.ait.iaysiv, ôiôov nal rn7s f). iLuy tpovtwv aov ô y. ^.

â. ôioutvoig ov X. ô.). Sext. ol»2. — H-eog dsivai ovâsvôç^ mit

auüerm îSachsatz i'orph. 1 1 . Fl. Mon. 7. Georg, p. 45 (IftTtoyL^d-

Digitized by Google



I»rrHAGORASSPRÛCHË

Tovs), ibid. p. 127* Seit 43 und sonst oft. — Deus quidem nequa-

quam (das Griechische hatte oéâeyéÇf da der syrische Uebersetzer

bei Lagarde Anal. 27, 5 nollius hominis gicbt) cget, lactatur lamen

super his, qui indigenlibus trilmunt. Soxt. 36(i.

52. *Üaä 7tâ^ij '/^t'X^t'» zoaoÎTOL aai w/ioi ôeanmat.

Forph. 34. Dem. 31 (oi ^ilatt y.at), Hoiss. I, 13t (ohni» xai (o/itoi),

53. Ol' iyàç) FX twv öl* i^êovijç ßeßuoKÖttov ayi^qionuv

aï siç ^€Ôv dvaÔçofÀaij dXk' ix %fâv tà ftéyiata twv av^ßai"

tcmtDv ysyvaiiûç âievsy/.siv ^sfta&rjKotiûv. Porph. 7. Fût wo*
ôdOfiai ist im Syrischen blofs: Gott nahe sein.

54. fO àh^dtiç äp&Qtanog] aèx à émèg o^ùç xai

fiotOQ, 6 dxiftifiatos %«tt aaxfjfidwmoç itai ^s^t oôâa-

fitSç inaqtT^Toç^ ôiaifoltf âè fiôvrj XQatr^tôç, Por[)h. 8. Die ersten

Worte aus dem Syrischen ergänzt, wörtlich: Il^er m Wahrkeit €in

Mensch ist; doch fehll dabei die nöllii^r! Prädicatscopula. Vielleicht

hatte der Syrer ursprünglich fragend : Wer hl in Wahrheit ein Mensch?

55. Ol' TO fiiefiv^a&ai wv rj-A.0LOtr aVzao'Keg elvai fOju/Jw»',

TO âê àvajQtxeiv eîg a äst âi^ wv tixotoe ineXenàv, Porph. 32.

Im Syrischen in zweiter Person: vôfnÇe u. s, w.

56. (X)if\ Quem tetitando expertus es tibi arnicimi este non ep4M*-

fere, etim cave ne inimicum Übt reddas.

57. Ovâêiç kaimw fi^ x^oroii'. Dem. 32. Stob. 6,

51. Max. 3 (Epicteti). Ant. II, 81. Jo Dam. II, 30 Mein. (p. 240,

25). Fl. Mon. 57 (beide o kavtov).

58. Ilmnèç inaXov xtijfiaroç né»oç ngojjyéhaê 6 um*
eyxçttTeiccv. Dem. 33. Stob. 17, 8. Porph. 7 {rt. x. xr. trépovç

ôeî TiQoriyiia^ai).

59. {TIâg\ Omnis hontu tanti {\\ûvi\u \\ : tantnw diynus)est, quanli

esse vuU. Nur das verwandte: Träg avd-^orioL: %6oov aSioÇf baov

dSiar yiviianei ao(piav Fl. Mon. 27 lindei »u h.

6(>. néjiuao ftij ehai, cà» Xf^fia bm(( ^ij iy%og ôiavoiotç

iX9ig. Dem. 34. Stob. 1, 23.

61. Holet & xQtPêtç dvai xaXd %av noiwv fiMijg ddo^ij-

OBiv* gfovioç yàq x^ct^ç xotAov ft^yfiawoç ox^oç» Dem. 35.

Stob. 46, 42 («îdofaiy und nandç xoJl^. Der Rest des Spruches

folgt N. 87.

62. Jliîqav dv^()wjtov h %m e^ytov ^SXlw Idfißwe ^h
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rm kôym' ftolkol yàq ßi(^ (név ùai xentoi, Ityatv àè

vùkttToi. Dem. 36. Ant. II, 32 {Inyii)). Sext. 39t.

6i^. [TloXlqi xQeiiLoy , wie N. 80.] Praestat hommeni non

peccare; sinpeccarit, et multo uiilim est. peecatHm cognoscere , quain

disfiim illare. Griechisch in dieser Form nicht, nur Scxt. 271t: opti-

mum (juidem est non perrare, prccanlem vero agnoscere, (jiiarn

ignorai'e meiias est (und ei)cnso im syrischen Sextus. 11, 3), da-

gegen in etwas anderer Wendung: xakàv iiév ion ixfj éfiaçiapetp,

àftaçTavoprerâê fmaiwih -/.gtitToy. Boiss. 1, 123. Clem. AL Faed.

p. 146. Potter, (x. /<. r. ft, a., âya^àv àè xaÀ Té» àft* fL) nnd

Ta âftafgwjfftard oüv tiatQtS fti^ Xéyot^ naXiônruv dHà «^a^o^

Ttsvuv iUyxotÇ' Stob. 13, 33. Max. 26 (èmn,). Ant. 1, 16 (aile

drei nv&ayoQov). Beidea verbindet der Syriacbe Seztus 21, 3.

64. [tlaçà %Wf àdna}û(wttav^] Toèç êêixîjaavtaç ft^

TtQâvue êiKag' àçxeï yàq avzovç vno tfjç Idiag tantivovoi^ai

xax/aç. Max. 19 (Pylhag.; v. I. Aristippi). Aut. 11, 53 {avto^).

Boiss. I, 124 {uanqaize Uful aviolg; Pythag.).

65. ngêcTTs ta jneyàAa fut) vuiaxt^ovfi&fOi; fuydka. Dem. 37.

Stob, i, 24 (ohne ta). Scxt. 187.

66. ^PiÇa)9-éyv(ç èx ^eov xai çvivteç v^ç avrwv iiÇijç

i^i^Ç àmoKOfUtfra aéetipttai wd a^fte^ai» Dem. 38.

67. *Poi(a^ y^vxj^Ç otofpçoa^' mmj yàç ^^^ff êtta^avg

^pôç èûxiv. Dem. 39*. Stob. 5, 42. Max. 3.

68. ^AJ^f^v fteyiaiTjv xai nX/ovTO¥ rijv èyr,Qé%uov ntx^at.

Stob. 17, 12.

69. [^Piovvvat] Vinum corroborai vinctdum anrntt, t. e. os$a et

totam cüipiji is mnten'em, (inimo arttem tnimicum est; nam perturbuttuni

obnoxiiis qin' po ufidir. iijiiem euiui ajui addit et mcendium incendio

migel, de/iciente lemperantia. Der Spru< h ^ùivvvai /jiv olvoç aotfia^

%t)v ôè ipvxrjv Xoyoç -d^eov. Max. 3U (.Evagrii). Georg, p. 78. I^iL 17.

bietet blofs das erste Wort

70. ^Pijiâiwç fiij fiaT^a^iarjç av^^nùv nuhvo^va ini ^Z-

ÎMîç Ç témiKMJS ^ Tin vwy èg»jfi€Qoy trjv awTtjQlaïf ixdrrmf

iniagfo^ yàif néwsa %à tota^a^ %6 ôè i^* kavtov ox^ia^m

xai %ùv ^aov ftww ßißaioK Dem. 40. Max. IS (Romuli).

71. Sfupàç ovd'dfanoç ^9è» aeßofisvog ytvidffxttat énè toB

^ao0* âio 01^ intoTçéfpsrat xay t^d nwrna» dfpo^tai» FL

Mon. 16. VgL Porph. 13.
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72. ISoqiiav 6 àaxwv imatijfjtiv rrjv ntçl d^eav aanà.

Max. 17 (nnrh einer Handschrift: Democratis). Porph. 17 (mit um-

gestellten Worten).

73. Soçog ^dfùànoç nat &êwpûi^ç^ Sff öao oc aXkoi /lo-

X^oSer« rov awfunoç &exa, %oaavta artovôdÇsi €w%oç vniç

%rjç ipvx^g trcvûv» Dem. 41 (ohne t^ç), Porph. 32 (wo é irvmBc

di^^ und Qftùv&âÇttai novijaaç^ von Nauce în anovâaastai

novrjaai, geändert). Das 6'^ fehlt bei dem Syrer und bei Porphyrins.

Sext. 291.

74. [2.] os^tcntiii ce.riaine.n ejus {suum) .... Fragment

eines nicht lu iUeiUiiini einh n Sj)rii< !ips.

75. 2vyy€V8Ï xoi a^xoi'r^ nXijv eA«v%^«^ta$ fnävta clxc.

Dem. 42. Stob. 13,21.

76. 2aQKog (ptain^ fAij naiv^, juç èiiffijv^ /iç ^ifovp» Stob.

101,13. Porph. 30.

77. Tintva fuMaye tUtuv éîôta^ cv rd pi^ofoana^Oùna

%à üßfia^ Tà di v^y ^x^y ^çi^ovta àidU^ t^o^. Dem. 43.

Stob. 1, 25 {jid^i und ohne das erstere ètêia),
,

78. Toc àninwa zâv ^âknf ftâXXw iljyov cwvêXtiw êlç

açerijy, .Stob. 1, 26. Porph. 7 {od'sv %al edo|6 toîg atifQoaif

Tct etc.).

79. Ti^ir'auç aQiaia tdv ^eov oictv t(p d^€(p rijv aavt{ov)

diàvoiav àfioiiouijç' rj ôè ôfwUoaiç tarai ôià ^lôvi^ç (XQerijg'

liovri yàq dçETr trjv if/vx^ij* avtu elxei /.al ttqoç to avyysvég.

Porph. 16. Fl. Mon. 14 setzt statt — aQBtrjg blofs di' dqni^Q

und hat, worin der Syrer mit ihm stimmt, die Worte ^i^vr^ und avM

%knLU xal nicht. Den ersten Satz bieten Sext. 365 und llterol. p. 24 N.

dnao^mamC Stob. 17, 27. Porph. 35. Rllon.21 (;rolv). Dem.39i>

{mt^Qiotç awfiatog). Max. 36 {xQcïnop dnôd^avéîv jj âi^ àxQa-

aitxç \p, a.). Ant. I, 5S (ebenso; beide Clitarchi). Boiss. 1, 133

{yaatçdg àxç.). Sest. 333 (ventris).

81. [Tov evsgyereiv firj oe -/.tolvoij d/,in)LQioç a^'O^Qwnog^

Ne U impediat a hem fariendo homo ùu^raim» Sext. 317. Genau so

der Syrer, nur elwa: a htm mjendo.

82. Tgv evëQyetovvfâ ob slg ipvx^v (og vfrrjçét^v ^$üv

ft€ta &£ov tifia, Ant. 1, 29. £xc Vindob. 8. Sext. ^308.

83. To awfia ovtt» üoi Carptt me te ita ferrtf sùnU

mnnf^a^t, ^vkdaaj^g^ éç adhaeret mimdarwn mmbrana

t
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Toïg €/LißQvoig '/,voq)OQOVfiévoiç lufantihus comeptis et sicut ad-

tè x<>^u»v xaÀ ainii ßka- haeret ctdmns tritko. Quemad-

atdvoifwi rrjv xaXdfitiP . . . modum ^Uwr ieamdarum mem-

"Siaiu^ ow %è x6qi€» avyye- brana non fan $tt vitaUum «fus,

vofionnf {avyyiv6fi,f^ [oéx ^vi quocmn natdhtr, ne^ siramBn-

§iéifOÇ Tov C^'ou] %ai tj nàlé-' tum aiU cuhmu aeqwtHa mnt

fiT^ tov citov* %9km»^ina fritki — nam tmmmmato in-

âi'ilreverar oûrm xal té fantêauitriiicoianàmmnuti'

avvaçTWLievov rfj tpvxv kaerentes reiicimUur— Äa cor-

anaQilotj ocoua où (.itqo^ dv- pus animo s>Jjt itisito adhaerent

d^QWTtov àXV ïva ^lèv èv ya- non es! ptirs hominis. Ut antem

azçl yévr]Tat, nçoavqjàyd'tj to m ventre exsiskit infans, mem-

XOQioy. Pur|)h. 32. bramt secundarnm texta est et

sanguis cum ceteris secutidao'um membranis coagulaiii (wörtlich: coa-

guUuimis; vielleicht: massae coagnlatae. Oder etwa: emn ceteris

rekaaneü eoaguUitü?); autem ab hà mundatur, punis e$t. Nee

ulhtt nostrum, dum in corpore quorum natus est morahar, consumma-

ht» est, ud Ù qui,ex corpore exit et ad pairem migratf qui eum mü
et mùit Das Syrische bringt wirkliche Hülfe för den unverstind*

liehen Text. Naucrs Verbesserung %vo(poqovfj.évoiç für -fieHov wird

bestätigt. Telemd-evra und evaTiageiat) für verdorbems tqitü»-

^éna und nagiloi] ergiebl sich sicher, und eine verbor^eue Lücke

wird ausgefüllt, in olii^Tm ist vRrsurht. mit möglichster Schonung der

handschriftlichen Ccberiieleruug unter lierikksirhligung der Manier

(b's Uebersetzers nur das Nöthigsle herzustellen, trotz einiger Här-

ten. Verständlicher ist Dernays' Vorschlag: uioTtOQ ovp to xÔQiO/if

[ovy. toxi fiigog to/ri^ov tov] üvyyerofiiifov %al 1} xaÀéfi^

[ovn ov0t(éâfjç^\ tov citov' teXeuo&hto^v ydç ^ijcterat

(-optait)* Der bei Porphyrias nach ftfgoovgtévâij tS xöqu» fol-

gende Satz: ïva dè hei y^ç fiin^ett, awe^vyrj tè acifia scheint

kaum entbehrt werden zu können und nur durch Versehen bei dem
Syrer zu fehlen. .

84. ^YnofxifÀvr^ayLe OBavtov ovi ndyvsç av^Qtonoi ftéyiatoy

dycti^ov Tï^v (pgnvr^OLv &hai iÀyovûiv^ okiyoL 6t eIoiv 01 to

fiéytaiov àyaitov lovro v.zr.aaoii^ai Evzovi'iOavxeç. Slob. 3, 60.

S5. *^Yneqdvu) ti]g oaQx,oç }irj ysvôfieyoç tr^v ^^X*!^ &dntus
èy T/J aaçy.L hi. Mun. 22. Georg, p. 93.

86. WiXijâovov xal (pilootofiotop xai quXoxQijuatop xal

qnlj&^eo» tov aùtov dâvvatov ehat, 6 yâ(f g^û^âovoe xai
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fpiXoau ficnoç' é 6è (piXoawfAcesoç ndPTwç %ai çiXoxQijftccroç'

6 ôè (ptl&x^ijftarûç èS àvciyurjç adwoç* o âi aôtxoç eiç fièp

^sÔ¥ àvéowÇi aI( di àv^çénovç TraQovofiOÇ* CiatB xay kxa-

^^iog TUtl nçoaiQiûu i^éavloc; êià xai Tténa ^tlififo-

W09 a&iov xat fiiaçàir htt^én&f&ai Dem. 44. Porph. 14

(mit Varianten). Max. 1 {jxmhvinaQâvo^ioç, ganz wie Dem., nur

dass nach (piXijdovog ein nthtwç noch steht). Im Syrischen ist qpcXo-

Xi^'jficitov im Anfang ausgefallen, was ilcshalh hemerkenswerlh ist,

weil es auch Ikh Torpbynus fehlt, während sonst der Syrer sich eng

an Dem. anschliesst.

87. Qavlog yag xQiTfjg uavrog xakov ngayfiatog ox^og'

Ôi6ff9^ tiy av Twv èfcalvwv xcevag)QOvfjg xai twv if/oywy y.aia-

g>ç6v6t. Stob. 46, 42. Der AnCwg des Sprucbes fand sich IN. 61;

die Worte ^ovlog — oikog (Dem. 35, ohne namféç, wie beide mal

der Syrer) kommen abo doppelt vor. Die zweite Sentenz Seit 289.

Boiae. III, 139 (Ss ... xoraç>^oi^, oivoç nai .... «iKToç>çoyai).

88. [Xç^] mtffoäa&ai xerc Xiysiv vdr ne^ ^iov làfw tâg

irti ^aov. Porph. 15. Das hier nidit atehende XQ^ geben der Syrer

und die iilphabetische Folge.

89. Xai()t Loig èltyxotvi oe ucx'/Xnv rj toïç y.okay.svov-

oiv. Stob. 14. 18. Anf. I, 52. Tioort;. [). U.) ixaiQEtv xgrj xoïg èXéyxoig

rj tolç %6)m^iv. Max. 11 (zweimal: in der Form des Stobapiis. als

Pylhagorae, und in der Form: x^'V***' ^^^S èXéyxovatv ov zoig

xo)My.evovaiyy nachdem einige Spräche vorher IMutarch genauDl

ist [(1n\iach fragm. Plutarch. incerU 20 Wyltenb.], jedesmal mit einem

ZusaU).

90. Xaliftov noUàç ^aèç clfta Tov ßiov ßüdiJQtiv, Stob*

1, 27,

91. [Xqri fiaiXo»^ PraeferotuT Hbi mUmam tuam perdgrä,

quam verhm contwneUMum de deo lopä. Latdniseh bei Sext. 348 :

melius est animam perderc quam verbum vanum de deo proferrc,

und 165: mortui sunt apud deum per quos nomen dei nialedicitur.

92. Vvx^^ iy^Q) xct/^ieioVf dyad-rj fiev aya^ov, xay.ij dt /.axov.

Dem. 4^. Georg, p. 100 {àyaS-ov jUfy dyax^ov, /mxov ôè y.aY.ôv).

93. [Hfvfjqg] Coniugium animi ctm menie (vovgj est puritas vi-

Uufer lucem teritatis et arcamm occultationis (in vera Ince et mytttr

n*o OMnirePJ, eonnf^nim «iiem eo/r^^ori» in (per) omni foedäau rate-
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94. ^vxtjç àyvrjç zoTtov oixeiéveçov fret yijç ovk l'yet

^aàg. Dem. 45. Bois». I, 124 {Sixatav; in anderer Wortstellung).

95. '^Üv tj TVX1] if.vqia âotvai lud wpûÂo&ai ov âeijafj

ovâeyâç. Stob. 5, 29. Porph. 12 {wxovp àvjifii avâwoç àv xai

^ t, âoûaa nolkéxtç nékty àçat^îrai)»

96. ^Sàw %ov oéganoç àfoûÀayMiç oô àmj^t humÊif

<roe àowvfiév(f> rwç d'êovç naçaxaXsi yevéff^ttt aot avïXtjftwo-

Qag. Stob. 5, 30. Max. 1 i&eâv). Georg, p. 106 (nor bis ntmafpQé^

vsi tovTbtv, l'orpli. 12 {Ô£iidijarj\ ohne nâyrwvy av — ôér^

BÎg jccvra (sic cod.) — lôv d^sàv; ohne da» zweite aoi). Seit.

119, wo die syrischf' llehprsetzuiip 3, 15 (15, 1) zu Porph. gegen

Rufiri stimmt. Bei liem Syrer sind die ei-sten Worte we^;en des dop-

pellen ov ä&jüfi mit dorn Ende des vorigen Spruches zusammen-

geflossen.

97. [â?] Nam quimm vka$ l8M|Mi $muiê emtodä^ tHam knot

iMqmf « ilet mmoria frak^eri danUatt <mI jmt UHam vium oè mmh
6t» impeamenii» alktm tm mäL Nam qui totum «te lemfW He»

€ommitit, $ftm mmmi di eo pimtre Met
98. ^Sh i^âiêtç vaùtOÊV xd^t» ual àao9a»Û¥

ftrj xarâncret. Stob. cod. A bei Mein. IV, p. 144. Porph. 34 (ohne

tOL iüiv x^Qt*')' Boiss. III, 473 {vnè() i)tl^iç Ç^y, vniq Tovrüfp

v.ai d^vrjmB). Auch der syrische llebersetzer des Seitus hatte den

Spruch (b, 18), den Uulin nicht kennt

Bonn, April 1869. J. GILDEMEISm.
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EDICT DES KAISERS CLAUDroS ÜBER DAS
RÖMISCHB BÜßGERRECHT DEll ANAÜÜEK

VOM J. 46 N. CUR.

In Oes im Nonithal (Yal di Mon) oberhalb Trient hat sich vor

kurzpin eine wichtige Inschrin gefunden, tlurcli deren sofortige Mit-

theiluiig meine Freunde in Trient, inshesondere die Herren Fr.

Anibrosi, Hibliothekar der CommunalMbliolhek, Gio. Prato und F.

Zeni mich, und ich holîe auch die Leser dieser Zeitschrift, zum grofs-

len Danke verpflichtet haben. — Bekannt gemacht ist dieselbe zuerst

in einem dortigen iocalblatt, der Voce cattolica vom 1. Mai 1869

(n. 53); woza ein anderes dort erscheinendes greiseres Blatt, ä Tren^

Um vom 5. Hai (n. 101), eine Anzahl Berichtigungen bringt Ich wie-

derhole zunächst nach der Foee cattoUca den über die Auffindung

berichtenden Briet

Cle$, 30. aipr&ê 1869. — M mattmo ieri in m eampo dd
sigmr Giacomo Moggio di Cles nel formare ima huca fu trovaia nna

piaslra uietallka che hen presto attiro VatienzioM di tulla la boryaUi.

E una piastra o lamina deWaltezza di cmtimetri, larga 38, grossa

3 linte. II s\io peso è di 12 libre e \ viennesi, e ai qnattro laii reitau'

goli ha per datcvno m fonUino rotondo di un diamiro di 2 liiue,

evidente segno che altra voUa era ferma con chiodi o borchie a piure o

deluhrL La laatiiM i di metaUo che non ù poté ancor analimre —
é cot^poira perà mauimapsrti di rame, e ^[oakhe argento; èdiun

coton eâMfvo, pœo mnrna, t umltra aver lOjfhto andu Tastlme dd

fwm, «a in dM gradoy perehi i eonurwaiitima nm solo nd tm
complesso, ma speeiaimente neUa superba kerimwe cfte viitedpita, —

*

La lamina fn trovato a 2 piedi sotterra, e precisamente in qnel luogo a

sera di CUa pvtsso i caseggiati, che mmasi at Campi neri. — Quesla

7»
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denommamom gli dériva dal fatlo che per V estensione di nn juger

o

quei coMipt joro dt terricm mrissimo, sofpce, ascmtto tum commisto

ad 08sa ahhr^iciate, otta vmane che diconsi reliqw'e di soldati arsi dopo

eadfUim battagUOt o di ro^ di vätim idoli, iVviM la lamùM »
rhweimero dm fmidigimUmotdwmikn da sagripeä, LapiaMra

melaUica ehe fiel rünmmtnio non mtftm dtma ofkaa^ porta

tntUttfia nd wo mooKO vna doprtttkm anUehistima difioatak da

eoipo amtto Ha per dimta percossa, sia per eadtoa tu dairo eorpo

dair aho. — Che ivi fosse attra volta nn delnbro lo accenna un altare

a Salurno ') trovato nello sft'sso hwijo y n'a dora; ma non trovondosi

tracte (Vmcendn, nè carboni, uè musirando il terreno ùidizû d' allu-

vioui (djii'flii' sotto i due o lie piedt dal nero îerncrw si mostra il

terreno cretaceo assai consistente) ci Imcia per ora m oscurità. Viicri-

zione delta piastra è di carailere latino leggibile a dmmque, conserva^

titsimOf e neU'ordùio m cm lo trascrioo; k Utum mno tcaoate a bn-

UnOyOÊUkrmano,$toMionUid»dieieorg$âaneefarond ^

ttruamio dura mgU ineaiDi délia dfra. — Non vi $ono ni mrtsâoni
* ne eotMfiare; ü lompo non dktrum la monoma Unoa, — In Senfinu

arehüno ^\2ico Bd. 3 (Bologna 1869) S. 360 fg. ist der Procem

verbale fiber die Entdeckung der Bronietafel abgedruckt, aufgenoia-

men in Cles am 30. Apr. 1869, dem Tage nach der Auffindung der-

selben. Ich entnehme demselben weiter, wns alleiilalLs lüi die For-

schung von Interesse sein kann, ziinaciist die Beschreibung der

üei tlichkcit, wo die T.ifrl sich getundcn hat. / Campi neri, heisst es,

mm un iraito di suoto coltivato e coUivabile posto a sera del Borgo di

Chi raunte il caseggiato e si estende per oltre m jafftra, Formono

nm piano posto <Upiede di facHe collina, la quale veno pontnle a dok$

pendio «* aha vmo U monio FaL i Campi Neri mno eompotU 4*im

terriceio unifonu^ nero, grtadto ooun^ di oua wnane ora ute-
tameniê dmte e rotte da iecoUpd laoorio deWaratro. II torricdo ka

tmo tptmre dioono, tra i einfuamta eenUmoiri ad un metro e nmao
— iofpce, eonienente éiœne eottanae die potranno entre oggettQ di

HUereseante anaUsi, sparse di pezstettid^otsa, rottami di mattone e di

') Die iBMsbrifit deMeibeo lautet uach der / oce GoUoiioa:

SATVRNO SACK

L • PÀPUUVS • L

L agatkOWi

n* 9» /• Ak
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vusi roUi di terra cotta. Le ossa sonu frayiUssime , si spezzano sotto

leggera yressione délie dita, e pajono abhmdate. hou si riscontrano

traccie di carbirtit'. U terrucv) mro posa tutiu aopra il tcrrcno cre-

taceo superiore, composto d' argilla assai consistejue ed umida, dem-

mmata dm geologi marna anaumeme, Qnata creta non é per nuUa

mescolata al terrimo^ éaeskè Paruiro nw pmetrù mai a queliap^fm^

4M. 1 Cmfi Neri fONO riMmaii fta (iieito popuiasiiMM ftr h
éMnii: U Ck» ioi fom grondé hmagUa, ed i tmrpi poeeia «frfrni-

eàtfi eompimmen tl terriemo. 2. Che m e^gnm degU makhi tem^i

vi faeeate pertare hâHitaàemriMa vaUm, ed ioi Biahhrneigetero

a Saiumo, Z. Che vi sorgesse mi tempio a Sammo, Zum Beleg da-

für wird angeführt, ausser der schon oben mitgetheilten Inschrift,

(1er folgende nach J. A. Maifei am 2U. SeiJt. IS04 ebenfalls in den

Campi 7ieri gefundene Stein m • prope rtivs • tekt;
|
e • m • p •

Q_ • F . SAT • DON • p • V • s, was Hach Uenzens wohl rirhiigem Vor-

schlag also zu lesen ist: M. Propertius Terii{m) et M. i\roperlius)

Qinartus?) f{iliils) Sat{itmo) don{nm) p{omervn^j v{oto) sifikito). —
Weiter heisst es in dem Bericht: La piastra .... venne trouaia àUe

, em 7 mslemeridimie dü 39 corr. dal laveratere Mo . . Fioretta di

CUe ehe eemwe^ la htea fer la eake ...... Fk trevaia mI fonde

déUa huea fnaei finùa, posta eirlsamehnenÊe e eei canaieri veUi

dffingiît, ad vna profondüd daUa euperficw del eueUo di 65 ceaUmeiri,

e pressa alla piastra si rinvennero due punte irmgnUte di giaveUoito,

un ciiltro da sacrificii, ed a! (ri pic coli oggetti d'argento. La tabula è

wia pias/ra ifi métallo qimdraUi alla 50 centimetri, larga ZS, grossa

nniformemettte 5 millimetri. Pesa scite chilogrammt e 140 grammi.

Herr Giovanni Prato, Herausgeber des Trentino, schreibt mir wei-

ter: Jl monumeiUo Stesse vemu eueemivamesUe eeneesnatû am,eda
me al^ävico mvnidpio.

Nach diesen BerichUrn encfaeint es wahfsdieinlich, dass des

wie lieutxatage, sa In alter Zeit der Hanptort» das epj^idutm des Ge-

biets der Ananner gewesen kt und an der beseidineten St^e, den

Campi neri ein Tempel des Satumns stand, der der vornehmste des

Orto gewesen sein mag und an dem auch unsere die Rechtsverhält-

nisse dieser Thalhewohner ordnende Urkunde einst wohl angeschla-

gen war. Dabei mag noch erwähni werden, dass die sonst so selte-

uen Salurnusinschriiteu gerade uu Nousthal relativ häufig tuiid und
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drei derselben in Oes*), zwei andere in Romeno*) und bei Trient^

sich geflinden haben, so dass hier, Shnlich wie in Africa, ein aller

epichorischer Cult unter römischem Namen sich lange behauptet

zu liabeii scheint. — Ich lasse nun die Insihrifl selber folgen.

Die Bronzetafel, wie aniregeben, 0. 50 Meter hoch. 0. 38 Meter

breit, in den vier Ecken nnt vier Löchern zum Anheften versehen,

zeigt dieselbe von einem Rahmen umschlossen; sie ist durchaus

vollständig und wesentlich unverletzt; unten ist freier Raum, da die

Schrift die Tafel nicht ganz füllte. Die mir zugegangenen vortrefT-

Ucben Abdrücke lassen nirgends über die Lespng in Zweifel

U 2 Jf. haUo Silano Q, Sn^pkh CmeriM eos. | lettSm

MartU Bai» in frwtcrio eHehtm,

3
I

7V. Claudi Cae$aris Augusti Germami propositum fuU

4 id
1

quod infra scrtplum est.

5
I
Jt. Claudius Caesar Augustus Germam'cus pont.

6
I

maxim, trih. poW, VI m^. XI p, p, cos. desipia-

tuH IUI dicit

7
I
Cum ex veteribus controversis pe[nd]pUibus aliqiiamdiA

S elMMi
I
temporibus Ti. Caesaris patmi md, ad qjOOM

9 arâàumda»
|
l'läMrnfiii ApMnarm mimat, fom

10 tantam modo \ imtr Cmmm nwU {foanhm me-

lt morm re/ero) el
|
BergäUos^ isque primum apttniia

12 ptrtiiuui poind msI,
|
deMo eikm €ai prrncipat»

IS gwod ah eo non exigebatur
\
referre {tum ihtlie fn^

14 dem) neglexserit, etposteac
|
detnlerü Camurius Sta-

15 tutus ad me agi os plerosque et sültus mei inns esse:

16 in rem prae^eniem misi
\
Flantam bdium amicum

17 et mmitem mewn. qui
\
cum, adiubilis prociiratori-

18 btis meis qu[i]qtie m alia
|
regione quique in viänia

19 enml, summa cura mqHi\tierU ei co^ouert^ cetera

20 ^dm, tfl Mtht dtmom\traia eomsimtano facto

21 ^ mm, tiataai prmm\Ueifao ^permitio.

<) AaiMf <bB beiden oben gfgebenea noeh Orelll 4915.

») Orelli 481.

') Z7(eo) «(ancio) Satumo ex vot(o) Cl{etudiut) Fidorlnut si§^num) cum base

pro ^aluif^^ xini x(nrmrmque) pnm(mm) ^fittut) i(ibens)m(mt^^ Gefnndenl668;

hier aach meiner Abschrift,
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22
1
Quod ad cùndicionm Ammontm et TuViassmm et

23 Sindnno rum perttnet, q^torx.in partem delator ad-

24 tributam Triden.ßinU, partem m adtrtbutam quidem

25 arguisse dia'tUT,
\
tametsi antmaduertononnimium

26 firmam id§mu AoNMlfUiiii habere ctMtoltii ÜMMiiae

27 oHjyàiMi: Umm, emu tonga
|
ueurfaHene di pot-

' 28 eeteianm eiut fuim Heaiw $t iia pemixitvm cum

ffiltalMi» tK éêéad eè ii ttne f/ram ipl6iuN[itt]

29 mmieipi
\
imimii mm |NMi£r, paHor eoe t'n eo hare,

30 ^ em ee eaßlHima\verwu » jtermanere heitifieio

31 meo, eo qnidem ItbetUius, quod
|
pl€r[i]que ex eo

' 32 genere hominmn etiam miUlare inpraetorio
\
meô

33 éieuntur, quidam vera ordines tpttxpip 'In.vis si',,
j non

nulli [a]!lert{ in der.nrias Romae res iudicare.

34
I

Quod benifidmn is ita tribuo^ ut quaecumque tanqmrn

35
I
€i»es Romani gesserunt egérunique out inter se aui

36 en»
I
TridemkUi olinw, ral[a] «im mbealml nomi-

37 MfNe ea,
\ foae kabmwU anka tenquam eim Ao-

wttmk da habere isfermätam.

AbweieknogCD vom Original: 7 pmdmtihus] petentibus — 17 qnique]

«pti$qu9 ') — 28 tplmdidi] gpkndi — 31 plerique] pleri4qu« — 33 tUledi] coUtcti

In grammatischer Hinsicht bietet die Inschrift nicht viel Neues.

Dass das claudische Digamma darin nicht begegnet, ist in der Ord-

nung, da die sicheren Insehriflen, welche dasselbe leigen, erst mit

48 n. Chr. beghinen'). Die Aocente snr Unterscheidnng der langen

Vocale äse« treten nur vereinielt auf*), häufiger dagegen das Ober

die Linie hinausgefBhrle t* in gleicher Geltung. Die Zeiloi 1. 3. 5. 7.

22. 34 springen Tor und beginnen aufeerdem mit Ausnahme Ton Z. 1

mit einem gröfseren Buchstaben; die Zeilen 2. 4 springen ein.

*) Vaifliiehe w^goi d«r ContraetloB i. B. VdMw 1, 113: AmcMt «am«-

tüibus quique tub Caetar« fueroni ^uique ad

*) Bächeler de Ti. Claudio |i^r«mmatieo p. 32. 43.

') Z. 29 iniurià — Z. 35 tgérunt - T. 1^ qtw — Z. 32 mcô (wogegen der

Strich das. über ôrdines ähweiAeude Form zcij^t und sebwerUdi als Apex gditM

kann) — Z.1 diu— Z. 15 àirM — Z. 17 procùratoriàus.
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Zeile 1 nod 5, das Datum und den iNamen des Kaisers enthaltend,

sind durch gröfsere Schrift hervorgehoben; Z.2 vor Bais und Z. 6 vor

dkU istRaum frei gelasseD, wie doim auch sonst mehrfach am SchhiM

Yon Satzgliedern, besonders ?or Relatifen , kleinere RSnme leer ge-

bliebea sind. Die Inteipmiction ist die gewöhnliche worttrennende;

sie ist im Gänsen regehnfifisig gesetzt, ancfa nach den Pri^positioDen ^.

Von Einzelheiten finde ich nichts hervorzuheben als die Schretbung

tanquam Z. 34. 37, die merkwürdige Form jHtsteae Z. 13^ und die

Worttreummg demons trata L 19/20^). — Auü'allend sind die ver-

hältnissmäfsig zahhreicheu Schreiblehier, die man nicht etwa auf die

Unkuiule eines tridcntinischen (Iraveurs zurückfiiliren darf; denn

die Schrift ist so schön und glcichmäCsig wie in den besten Denk-

mälern dieser Zeit und die Tafel ohne Zweifel in Campanien oder in

Rom gearbeitet

Das Datum der Verfügung ist der 15. Man 46 und füllt eine

Lücke in den Fasten. Die ordenUicfaen Consuln dieses Jahres sind

H. Valerius Asiaticus II. und H. lunius Sflanus*); dass der erstere,

obwohl auf das ganze Jahr de^ignirt, freiwillig vor der Zeit nieder-

legte, berichtet Dio'^), aber ohne den Nachfolger zu nennen. Dass

dieser Q. Sulpiciuä Cauierinus war , der Cibrigens iu den Arvalacten

1) Sie Icbit hiuler ab Z. 20, hinter ad Z. 8. 14. 22, hiotcr m Z. 17. 29,

hiuter t«<er Z. 10. 35, aber ebenso hinter folgenden Wörtern : 1 .V. — Came-

nno ~ 2 praetorio — 4 quod — (i Irib. — 7 aliqtiomdiu — 1 1 ùque — pri'

iimm — VZnott — nuum (wo leerer Raun ist vor^— 16 mra— 19 csisf»

— 24 M— 25 jtf fràiita ^ — 2$jmwiù^ «i— 99M
30 emtHmmtmtä 31 m — 34 td — 35 ^otMrml — 36 «omAuifiM. Dio

letzte «ehr zoaMmeiifpdiiBgle Zeile, tu der endi elletn aufder geaiee iiuehjUk

die beiden Sehlnssbeeheteben AM in cioander gezogen sind, ist ganz ohne Inter-

punction. Von den hier anf^erdhrtea Fällen abgeaeken giebt der Druck die

Wortinterpunetion der Inaehnft io der Worttheilanf genan wieder; bemerieoe-

werth ist Z. 25 tam • et • si.

Das enklitische co hangt sich an die stärkeren DemoriHtt-nü^ prnnomina

als isfic, illic uud an analoge Partikeln, sie, aber mtlit au «r. Sollte

posteac neben pusthac einr f^rnnima tische Grille dej» Claudius sein?

3) Vgl. was zu den \ 1 1 unc.^ti Liviosfragmeoten S. lüä. 2ü^ bewerit ist

Lehwann Claudius und iSero 1 , 260 setzt an die Stelle dem zwellen

einen Aquilins, indem er durch ein aeltsuMt Vetidies Ziegel mit .d«B Dntan

Ariaticip) II et JquiH{no), welohee die Ordinarien des J. 125 alnd, dem i. 46

xnschrelbt.

•) 60, 27.
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and bei dm SchriftstoBeni mdirfhch begegnet ^ , erfiibren wir jetzt

erst, womit andere Vermuthungen beseitigt sind^). — Mit der cun-

äularischen Datirung stimmen die Kaisertitel ilberein: seit dem

24. Jan. 46 führte Claudius die serbstp tribunicische Ziffer, ver-

niuthlicb s* ii «iem Ende des J. 45 die eitle imperati risrlic^. De-

merkenswertlier ist es, dass unserer Bronze zufolge bereits am
15. März 46 die Bezeichnung der Ordinarien für 47 feststand^). —
Dass der Kaiser in diesem Jahre sich in Italien befand, wussten wir;

es kann mebt aufiallen ihm im Blärz in Baiae zu begegnen, da

die Tomehme Welt regelmifsig die ersten MbMngamonale in den

campaniichen Villen zubnclite'). — Data die luiaerlichen Land-

bAuier und Oberhaupt die der Vornehmen p'wtoria hebaen, iit

hinreichend bekannt; dodi dOrlle sich kaum ein Altères Beispiel fSr

den Gebrauch des Wortes finden als das hier zum Vorschem ge-

kommene^).

1) PneoBml von Africa vaà deuwcgMi aageklaft in J. 58 (Tacitna IZ, 52).

All Arvala feaannt ia dea J. 57. 56. 59. 60 (Mariai Anr. p. 99; Henaea ia dieser

Zeitaelirilt2,44; sctvinelbosco defli Arvali ]i. 17jBvUett 1869, 83). Hiasariehtat

unter Nero in J. 67 (Dio 63, 18. Plinius ep. 1,5, 3). Der Vorname war bisher

Dicht bezeugt. — Die Figlinen mit dem Consulat kanO • ET • CAMfifUN • COS

(Marini Arv p. 100; Fea fasti p. 18 n. 70) gehören vielleirlit in das J. 13S, auf

keinen 1 all aber hioher; die Lesung ist gut bezcupt und die städtischen Figliaeo

mit Cüüsulaten bepinncn ei-st l«nf^e nach (Jiiinlius

') Die schon vuu Schulting und aiuieren iiiteren Juristeu aufgestellte, auch

vpa mir (za den Digesten 16, 1, 2) festgehaltene iBeuebung der Coaaala dea

TalJaeaaiseb«D toatvaeaaaiilu M. SUaaaa aad Vellaeoa Tntor aaf das Jahr 46

liraacht dan» aieàt anlj^egebaaso werdea. Ba ist dorehaas glaabUeh, data aaak

Afiatioiis Rücktritt GaaMriaaa d«i Reat das erataa Semeaters die Faacaa führt«

aad ÊM 1. Jali darch Tutor ersetzt ward, wâturend SUaaaa, der Naahkorame

Augusts, das ganze Jahr im Amte blieb. Andere sichere su^ectf dos J. 46 siad

nicht bekannt uod bei der von Borghesi vorgeschlagenen Beziehung des Senatus-

consults nuf die Consnln des J. 27 L Sil.'riius und C. Vcllaens Tutor muss man

nicht blofs den \'nrii:]iiH-ii Im-I Ll[»ian fiir t'nlsi ii rrkiriren, sondern auck dessen

Aagabe, dass d«i8 Siuatusicuuüult unter oder nach Claudius falle.

^} Lehmann 1, 259.

*) Es atbMBt dies aidit an dem ia dieser Zeitschrift 3, 92 Änsgerdhrten;

•b es eiae TSroiaialta Aaaaahaie is^ «ie sie bd RaiaerDoasalateB ja leicht vcr-

koauaen koante^ oder Ffille der Art Uloflger begegaea^ mass weilever Forsphaag

ahcrlaasea blcibaa.

Cicero in P. Clod. 4, 1 aeaat für die Saisaa Ia Baiae dea A^, wecader
S<^oliast p. 334 bemerkt: eonsuttudo eraimidlftéMmMtevemoado^fiHUWitfiiae

tunt m Campania velut/omenta talubna eonvpnirg.

«) Vgl. Becker GaUas 3, 38. Das deaiaacbst ätoeatc Beispiel, das aiir vor-
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Formen charakterisiit sich die Veiffigung ab tàktmn, prine^

pis 8OW0I1I durch die Gingangsforme! 1t Gmtdim .... äkü *) ab

auch dadurch, dass die uns erhaltene Abschrift in Anfang angiebt,

wann unci wo der Erlass zuorst öffentlich angeschlagen worden

ist*); welcher letztere Vermel k. obwohl ohne Zweifel zu den \\es('nt-

lirlien Fornialieii des kaiserlichen und überhaupt des iiKigi.stratisch» «

Edicts gehörig, docli hier zuei-st in wirklicher Anwendung uns be-

gegnet. Die Form des Edicts ist besonders von Uaudius sehr

häufig gebraucht worden^) und war hier dem Inhalt angemessen, da

die VerfilgiiDg nicht zu denen gehört, die neue ftechtssätie einfOhr-

ten, und insofern der eigentlichen Gesetsgebung nicht anheimfiel,

aber auch nicht föglidi als einfadies Personalprivilegium in Brief-

form voUiogen werden konnte. In anabger Weise haben anm Bei-

spiel Vespasian nnd seine Söhne die Verleihung des Bflrgerrechts an

die Spanier zunächst durch Edicté kundgethan, wie die Tafel von

Salpensa (c. 22. 23) bezeugt, anderer entfernterer Analogien zu

geschweigen.

Ehe wir auf den Inhalt der Vei lügung eingehen, darf nicht

unterlassen werden aut die Besonderheiten des Stils hinzuweisen,

die durchaus dieselben sind wie in den bekannten Lyoner Tafehi;

inabesondere der Anfang mit seinen in einander gewickelten Rebthr-

f«koiuMn Iti, iBt das bei Statbt tUv. i, 3, 25. — Uebrifeu liegt die BrUi-

nuig dieMi pliae ZweifU eret der Kalaeraelt anKefcörigen Sfftcbgebnnchs te

DaskeL In ifgeid «ieerWelie wird er wobt an die iltere Bedeatwag 'Hawyt-

quartier* anknüpfen; wofür tnch so sprechen .scbelmt, dass praetorium im Sinae

ven Lnndbnos vorzag^sweise, besonders in älterer Zeit, in Beziehung auf den

Kaiser g<*sag:t wird. Wahrscheinlirh waren dîc kniserliohen Villen in Italien

alle mit einem Quartier für die den Kaiser escortircndc Cnrdr vrr^ehfn tind er-

hielten davon diesen anszeichnenden Namen, der dann abusiv auf weitläaftig

und prächtig angelegte Landhäuser übtrhauj t iiboi tragen ward.

Analoge Beispiele sind die Edicté des Triumvirs M. Autonins bei den

Gromtikem p. 246: Jf. AiäORÜu . . . die& nnd DioeleHaas Bdiet éMfrétûBf
nm vmudiMm: «ntperafem . . . dttmdf ferner die des Clendhie settat betreffend

die Recble der Inden bei Josepbns «nt 19, 2. 3: Ttfiiiftog XlMiot . . .

.

ytt, eadlleh das des Stnttbalters von Aegypten Tl. Jnlias Aleiuder: T^ßif$9€

TbiUfoç lilf^viffos Ifyét. Vgl. Henzen 6428.

^ propositum fuit, nicht est; denn die Edicté werden nieht bleibend, soa>

dem nur eine Zeitlang öffentlich aufgestellt. In dem Edict bei Jusephas 19, 5, 3

verHict Kaiser Clauditis, das-s Abschrift desselben in allen Gemeinden des Hm*
cbes wenigstens dreiiäi^ Tage hindnrrh (ifFentUch aufgestellt bleiben solle.

*) SoetoQ (Ilaad. 16: tmo tfie vi^iuU cätcta propotuä.
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sStien und mit der ungesduckten Venchiebiing des IfoupCsiibjects

m einen Nebensatz", vor aBen Dingen aber mit seiner nnerbArten

Anakoluthie ist in bobem Grade charakteristisch für den ge-

lehrten Verkehrten auf dem Throne. Ohne Zweifel wollte der Kai-

ser etwa folgend» II iiafsen schreibeN: Cum Ti. Caesar patrum meus

ad veteres conlroversias . . . pendentes alitpmmdin ordinandas Pina-

rium Apollmarem misent .... isque ex iis .... referre neglexmil,

woraus dann die verwirrte Rede hervorging: Cum ex veteribus con-

troverms pmdgntüm aliquamdiu etiam temporibus Tù CoBsarit pa-

tnd met, ad qua» ardinandtts Pimtrium ApalUnarm müerat ....

UfOê rtfèrrê negïexserit, Das Folgende ist besser gefasst

und es ist wobl erlaubt anzunehmen, dass die liaiserliehen Geheim-

rftthe ihrem Herrn in der Gescfaicfatserzählung freie Hand lieben,

aber das rechtlieh in Betracht kommende Dedsum in so weit zu-

reeht rOckten, dass in der Sache kein Sdiade entstand. Dass wir es

übrigi ns hier wieder mit einem originalen Elahorat des erlauchten

Litteraten zu thun haben, zeigt nicht blofs die nur bei einem aller-

höchsten (^oiK ipienten deTikbiii p souveraine Verachtun(? der Stil-

gesetze und des gesunden Mt n>( tu-nvei'Standes, sondern (li<' el)en80

souveraine OfTenlierzigkeit der Kritik , welche derselbe s(îmen Vor-

gängern auf dem Throne dann angedeihen lässt. Ganz ähnlich wie

er in einem anderen von Joscphus ') aufhewahrten Erlass über

*den grofsen Unverstand und Wahnsinn' des Gaius sich auslässt,

redet er hier Ton dem * hartnäckigem Fembleiben des Oheims

Tiberius' von Rom (26^37 n. Chr.) und findet es^gar nicht un-

verständig', dass der mit der Untersuchung der Sacàe beauf-

tragte Commissarins unter Regenten wie Tiberius und Gaius kerne

Lust gehabt habe den Bericht abzustatten, der ihm nicht abgefordert

ward. Recht deutUch hat man hier jenen wunderlichsten alfer

römischen Regenten vor sich, in dessen Gemüth die Keime lagen

von naiver Ehrlich kt ii, huinuristischer Laune, Sinn für Recht und

Ordnung, ja seihst von Scharfsinn und Thatkraft, nur dass diese

schönen Fjlhigkeiten in Verwirrung gerathen waren und in Ko])f

und Uerz nichts fest zusammenhielt, so <las$ alle jene Eigenschallen

wie im Hohlspiegel verzerrt und fratzenhaR ein Bild von grausen-

hafter Lächerlichkeit ergeben.

I) aat 19^5,2.
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Die Tbatsachen, durch die dies Edict veranlasst ward, sind die

folgenden.

Bereits unter Tiberius Caesar wurde der iiaiserlichen Koj^ierung

Anzeige davon gemacht, dass an dem Südnhhang der raelifedieii Alpen

ausgedehnte der römischen Regierung von Rechtswegen zustehende

Landstrecken widerrechtlich ans ihrem Besitz gekommen seien;

welche Anzeige indess , wenn den kaiserlichen Concipienten sein --^

bekamittich nicht unbedingt zaTerläesiges GedftchtniM nicht ge-

tinscht batt aidi blob a«f das Gebiet oberhalb Commn und die

Streitigkeitflii iwiachen den Gomensm ond den Bergaleem beiog.

Der Kaiser entsandte zur Untersuchung der Sache denPinariaa

ApdJinarb; aber weder er selbst noch sein Nachfolger Mus (37 bis

41 n. Chr.) forderten den Bericht von ihm ein und so blieb die Sache

licgtMi. Nachdem Claudius sodann zur Regieimg gekommen \\ar»

madite Cainunus Statutus ihm eine gleiche oder vielmehr, ^\em\ die

erste Delation sich wirklicli blol's auf Comum Ix'Z"^^ eine alinliclie

Anzeige, welche sich insbesondere gegen die Tridcntiner richtete und

die Districte der Anauner, der Tulliasser und der Sinduner als

rôBusche Staatsdomäne bezeichnete. Der Kaiser beauftragte einm

aus seinem Gefolge, den lulius Phmla mit der Untersuchung der

Sache, vekbe dann auch stattfand unter Zuziehung der In jen«i

Gegenden so wie der in der Nachbarschaft füngirenden kaisei^

fichen Procuratoren'). Das Ergebniss binstchtüch der Bodenw*

Dabei wird zu denken sein eiuerseits an den Procorator der Provinz

RaelUi, da ja diese an das fragilebe Gebiet angrMiat^ «adrtneiti and hi^t-

•IckUch aa ä» kalserlicbea DoaSaeavorwalter ia de» eiuebaa itaUsckeB Stadt-

geUfllea, wia soai Beispiel 4er frociarßl«r prU/alamm ngêmii jMmbttmrimm

(Heniea 6519) «ad der procttraiar Formis Fundü Caiolaê (Orelli 2951) warea

(vgl. den procurator saltus DomiUani Orelli 2952). Regio ia der Bedentoog

von Stadtbexirk (pertiea, terrUorium) begegnet übrigea.s io Italien selten , aber

hiefig in den Sstlichea Provinzen; wie dies .itisser den von Marquardt 3,

1, 106 gesammelten Bcisfiielcn nuch unter uiidoreii Grut. 526, 3; Marini 447;

C. I. L.III, 3336 {rr^. UasnunensLt) und 4220 {piv. Grace, ca- reg. Ladic.) be-

legen. Auch die regiones AtoUala uod yiphana (D. 32, 35, 2 vgl. 32,

41, 9) des Jsristea Seaevola, die luiii sehr nit Uorecht dnrch gewaltsme

Ef^etieaea aaoh Rdiea hit verMliea wellee, fnkrcn, wie alle ifcaliehia Aa*

gabea bei djeseai Schriftsteller, eaeli dem OrleaL Vgl. eech Sieahu flaeeat

p. 135: regiemi didimu ùiira fuanmßwu ^igiUanm e^imiarum mä auMrf-

et^orum magislraUim iu* diùmdi coereendique est libera potestas. In un«

serea Bdict tat der vage Ausdruck rt^ro, mit dem greisere nad kleinere Be-

»rke jader Art beieielmet werdea kSoBeo, weht eb^cbtlidi gewühlt, am Ver^

Digitized by Google



EDICT DES CLAUDIUS 109

hähiiisse war, wie der Kaiser kurz angiebt, indem er die weitere Fest-

steUnng dem Planta anheiingiflbt» daas daa beieichiMle G«biet nidit,

wie die Bewohner angenommeii hatten, ein Theil dea Territoriuma

Yon Tridentnm, aondern nun Theü dieser Gemeinde nnr attriboirt

ad, zum llieil sogar in gar keiner rechtlichen Beiiehung tu Triden-

tnm atehe. Dagege n ordnet der Kaiaer die peraOnliche Rechtaatelhing

der Bewohner des streitigen Gebiets. Dieselben hattpu, wie ihr

Land für einen Theil der Pertica von Tiiiluntuiii, so sich selbst für

Bür;;er dieses Municipiums und insofern auch für römische Bflrger

gehalten und in öffentliclien wie in privaten Hechtsvcrhaltnissen sirli

als solche gerirL Obwohl ein Uecbisgrund hierfür mangelt und sie

nicht im Stande sind die Erwerbung des römischen Bürgerrechts

danntfaunt wird ihnen dennoch aus kaisezücher Gnade dasselbe jetst

und zwar mit rückwirkender Jüraft verliehen» so daaa alle Ton ihnen

auf Grund ihrea rfimiachen Bûrgerrechta vorgenommenen Acte da-

mit nacihtrSg;Uch ratifieirt weiden.

Daa Yeriahren iat alao ein Fiacalprozeaa, veranlaaat durch eine

der in der Kaismeit so oft erwähnten nmUiaUones ad fUcum; der

Nuntiant oder Delator (Z. 23) unterliegt ohne Zweifel den besonders

aus de tu Verfahren bei den caduds wohlbekannten Regeln, wonach

von ihm nicht blofs die Anzeige ausgeht, sondern auch die Beweis-

führung für dieselltr ihm ol)liegt und nn Fali der Durchführung ihm

eine Geldbeluhnung zu Theil wird, wogegen er im entgegengesetzten

FaUe, wenigstens unter gewissen Voraussetzungen, in Strafe ge-

•

nommen wird Der vorliegende Reditastreit fallt nach den Kate-

gorien der Gromatiker unter die eoiKrooeritVi d» loeii puhUdt täte

fOpmU Rommi äm toUmkmm «itmlc^ANnMitw, inaofem daa Grund-

eigenthum awiachen den Besitzern, der Stadt und dem Staat atreitig

iat^. Daaa in dieaemFall nicht ein Vindicationaverfahren einge-

leitet'), aondern die Sache dnrdi magistratiacfae Cognition eriedigt

MÜaiiBartiges zttsamineii/.ufas8eD. Uebrigens mögen ditM kfliierliehen DonUt«

Denverwtlter in d«r claudtachai Zeit ia lUlieo häufiger geweien sein als spüter-

hin, da die \ ersehenkiuif d«r «wAfMA« dnrcli I>oaiitiao veromtUieh audilüer

eiogegriüeu bat.
,

*) K. A. Schneider das Anw ai hsunpsrt'cht S. 163ig.

') Fruntiuus p. 20. Kudurit groni. iust. S. 457.

^) Anders verhiilt es sich natürlich, wean nicht zwischen dem Staat vaA

eiiMBi Pirivatn, a»jri«ni swiieàm dan KaImt aal ^iaim Prlv«t«n das K^en-

tkiui stNitif Ift; w«btl aan abb daraa ariuM» Mf^ wla stnaf die A1Im«h
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wird, entspriiiiit dem gewIkhnUchen Recbtslauf; auch in repvbii-

kanudier Zeit wfirde eine solcbe Angelegenheit sonichst zur Com-

petent der Coneuln gehört haben Em ist also In der Ordnung,

dass derKaiser darüber durch einen von ihm emanntenCommissarins

sich Informirt und n^ch dessen Bericht Üieib Ihm die Entscheidung

überträgt, theils selbst entsctieidet

Die drei in dem Edict genannten l'ei soiieii, der Delator Camu-

rius Statutus und die Leiden kaiserlichen Cnmmissarien , Pinarius

Apollinaris unter Tibenus und lulius Planta^), amicus et coines des

Claudius, sind mir anderweitig nicht vorgekommen. Dass wenig-

stens der letzte dem senatorischen Stande angehört bat, ist nach

dem , was wir sonst von den comitet des Kaisers wissen , nicht wohl

in Zweifel zu ziehen. Wenn er also genannt wird, so kann sich

dies- wohl nur auf die britannische Reise des Kaisers beliehen, um
so mehr, als Claudius auf der RAckkehr im Sommer 44 seinen Weg
durch Oberitalien nshm*) und Camurins Statutus füglich bei dieser

Gelegenheit seme Delation an ihn gebracht und die Bestellung eines

Commissarius erwirkt Laben kann.

Die nühere Untersuchung wird zunäcbst auf die Oertlichkeiten

zu richten sein. Dass Tridentum zu Italien gehört nicht, wie man

terlsMii, wo lie die Graadbeiitser »ciuwb, BwisdMn Càtêor notttr oder Èape*

Hâor mbtkr ud ^Êfvhu uMtoradieiden. Die Nenenug, die dandins \m h 53

Uuiehtlieh «einer Procsntoren verfugte (Taeitus «nii. 12, 59. 60. Se«t.

Claud. 12), bezieht sich vermutlillch zunächst dertaf, diw die ^reevrefOm*

ni privatae prmcipù Jurisdiction erhielten; denn nur diese kSunen unter deu

liberti, quoi rfi prmfhari praofocerat vtraUMàw^tr^^it, lU War diet ollMdiegs

eine ^ieueruog übeister Art,

») C. I. L. I p. 94.

Auf einer Inschriil von Balbui-a lu Piaidieu {anii. deW inü. 1852, 185;

Lebas und Waddington JitiB mineure n. 122&) wird ein Procurator, wie es

âckebt Vespasians, de« Nauen« . . . ae Planta geaitnt; aber ait Recht, wie es

•eheint, sieht Borghe«! in dieeeia den Pompeio« Planta, pnuff, AtgypH in Aa*
fang der Regiemng IVainai (Plinln« ad Trti. 7. 10, vgl e|i. 9, t). Einen

L. Arilliu« Plante tnf einer «ladtrSmiieli«! Inecfcrill nn« den J. 90 bei Fn-

bretti 27^ 15S weht Hübner nir nacfc. Sonnt ist des Cognomen air nieht ver*

gehonmen.

^) Lehmann I, TM\. Im Uebrigen \'$\. die Bfila^e.

Schon aus diesem (»rundt» \*,\ die Hyp(»ihese /uiiipts (coiiiui Cj-ij;!'. 1,

4()i$), (lass (lie von Tafitii.^ ilrrnu. 41) gciiiniite, aber uicht gennnnte Tnlnnie ie

Raetieu uiciit Au^äburt; sei, sondern Trient, nicht blofs pervers, suuücru ul»er>

haupt nieht einnuü denkbnr.
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in neueren fiâdiem vlclfiltig lu leMO Iwkomml, zn der Provinz

Raetia, steht durch das ehutimmige Zedgiiiss der alten Bericht-

erstatter fest') und aach unser Edict geht offenbar von dieser Vor-

anssetiung aus. Dagegegca ist es neu, dass der Ort hier Muni-

dpiuni genannt wird (Z. 28), während die beiden einzigen In-

schriften, die ausserdem seine Rechtsstellung angeben^), ihn als

Coloirte bezeichnen; da indess die letzteren dem Ende des zwei-

ten Jahrhunderts angehOrpii, so steht der AniKilniie nichtig im

Wege, dass zwischen Clamlius und Severus Tudentum der Sache

oder auch nur dem Titel nach Colonie geworden ist. — Da Tri-

dentum die nördlichste Stadt Italiens ist, so sind die Grenzen se»*

nes Stadtgebietes insofern von besonderer Wichtigkeit, als sieiu-

gleieh die Nordgrenie Italiens in der Kaiserteit heieiehnen; es

ist darum erfreulich die Bestätigung dafilr zu erhalten, was freilich-

auch schon nach der Lage der Oerilichkeit kaum ernstlich in Zwei*

fei gezogen werden konnte, dass das Nonsthal, wo diese Inschrift ge-

funden ist und auf das sie sich hauptsSchfieh bezieht, entweder zu

dem Stadlgebiet von Tiideutuiii oder doch Nvenigstens zu keinem

anderen Stadtgebiet gehört hat. —Dass die Anauni, die das kaiser-

liche Edict an i ister Stelle nennt, die Bewohner eben dieses Nons-

thals sind, li( auf tier Hand; wenn bisher der römische ^ame des

letzteren nur aus einer keineswegs klaren Angabe bei Ptolemaeos ^)

und aus den Berichten ilbei* das Martyrium der drei anaunensisdien

Geistlichen Alezander, Sisinnius und Martyrins bekannt war*), so

Phlegoo fr. 53 Maell. : aifo nôlwç T\tiâ(vjov i^ç^IiaXittç^ was bekanot-

lieh auf statistiM^ho Anfx«icknwigefl SQrHckgreht. Bbenso Ptolpm»<*os 3. ], IM;

Justiiius 20, 5, S ; Pliiiius 3,19, Wenn fJersdbf den Ort ein kuHtkum
f>ppidnm ntrmX , so will er damit die Nati«M\:ilii;it der altt äten Bewohaer be*

zeiehaen; uugeiahr dasselbe sagt er gleicli daraui von V et uua.

*) OreUi-HesMa 2183 » 3905 (anter oder nacb M. Aarelias). 6517 (aoter

8evw«8 ui Cmmlla).

*) S, 1^ 31 wardea switcbea dee CeneiHuiee ui dee lenibren eilgelüfert

die IMeear» westUdi voo dn Veeetora, adt den Orteohafteo Vaaaie Cime«
Bretena AnaanloB. Die ibrigea Nameo sind alle ualiekaaat (deaa dasa Vaaaia

dea Vaaieases «der Laraieaaet daa PÜsioa 3, 39, 130 eolapreche, ist bei der aa-

sicberen Lesoufr dieses Nameos nod nach der aipbabetischen Folge, in der er

auftritt, mehr als zweifelhaft), dass in den Bechunern dii* Euf^aneer stecken,

eine uiisicht re \>rmathang. Die Ver\^ irruitj^ wird noch dailiicch gesteigert| dass

Tridentujii «clb»t nicht diesem Bezirk, sonder« dm rcnoiiianen beigelegt wird.

*) Daraater Augustinus epist. l'id, 2, wo die Haodscbrifteo Amimenstis und

Am^HtHW inbee aolleo.
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wird diese Benennung durch die neu gefundene Urliunde tbeils be-

stätigt, thciis berichtigt. Dagegen die beiden zugleich genannten

V4)lkencliaftea, die TuUiasMs ^ UDd dieSioduni «Dd vftUig unbe-

kannt und Dicht minder güt dies von den Bergslei'), deren Streit^-

Iceiten mit den Gomeneem die Inechrift beUâofig erwihnt; es (ffnet

sich damit ein ergiebiges Feld wo nicht fOr das Wissen , doch für

das Rathen, dem es ahto an eHHgen Bearbeitem nicht fehlen wird,

liier mag es genügen daran zu erinnern, dass die TuUiasscr und

Sindunor nicht nothwendig in Theilcn oder Seitenthälem des Nons-

thtilä gewolmt Ii;i1)cn müssen, sondum auch in anderen an Trient

grenzenden Tlialri a gt^ucht werden iiônncn.

Wann das INonsthal so wie die übrigen liier iu Frage kommen-

den Gebiete rtousch geworden sind, lässt sich nicht mit völliger

Sicherheit sagen; wahrscheinlich indess bereits in republikanischer

Zeit, theils weil die Südabhänge der Alpen im Wesentlichen bereits

in dieser von den Römern unterworfen worden sind, theils weil die

Inschrift von Torbia*) unter den wSfarendAugustns Regierung unter-

worfenen Vdlkerschaften die Anauner und die Übrigen auf unserer

Tafel genannten nicht aufführt. Ihre rechtliche Stellung war eigen*

IhtimHcher Art; denn während im Allgemeinen die in Italien und im

cisalpinischen Gallien unterworfenen Gebiete, sei es durch Besetzung

mit Colouien, «ei es durch Verwandlung der l»estehenden Ortschallen

oder Völkerschaften in Municipien italischen iteclits, als Stadt-

geroeinden römischen Bürgerrechts geordnet wurden, sind diese

alpinischen Völkerschafien nicht in dergleichen Gemeindeverbände

umgestaltet, sondern als abhängige Ortschaften geringeren Hechts

den angrenzenden Municipien zugetbeüt worden* Hdchst wahrachein*

lieh geht dies zurück auf das pompeische Gesetz vom Jahre 665 d. St,

*) FBr die Pom kSaaea verslicben werden die uuidbin f^eittfim (<H«tll

24i4) nf einett ii Vefv6 in NoBtthel gefandeiien, effmbar daa altea OrtmttiM

eogcbenden Stein.

Pliniu.s 3, 10, 130 nennt mit «Ion Tridciitioern zusammeo die Beriimsrê

and aurli mehrere Inschriften erwähnen einen Oj-t lîerua (Orelli-Ileiizeii 3üb4.

oder Beritt (liullett. 163^, 133), densea Lage zu bestimmen bisher oicht

(^elon^n ist. Aber die wesentliche Verschiedenheit der iXaueu schlies-tt die

IüeBtitic4itiuu der JUn ijeai»er uoJ Bergaieer aus. — Der Laf^e nach würde Bergo«

mwm fahr ^ut paaseo ; aller diet die eft genamten BprgoaiateB Uer alt Berga-

leer aaftretea, iat ntebt glanbUeh.

^ PUttiu k. 8» ao, 186. Heaaai. Aoeyr. p. 132.
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das cKe Yerfalltmsse des transpadanîscheii GalIîeiiB fibninopt ordnete.

Damals wurden die giöfs*;r»'n Gemeinden, die sich dazu eigneten,

wie THdenlum, Vorona, Üi ivia, Mediolanuin, als sogeuanute Coloiiien

laliuisciieii liecUls niititalischfiii Stadtrecht ausgestattet, die alpiinst hcn

Districte dagegen als abhangige Unlergeuieinden unter <1iese Colonien

gelegt In ähnlicher Weise wurden späterhin , als im J. 721 die

Bürgercolonie Tergeste durch den TriumvirC Caesar geordnet ward

die beuacliharten Völkerschaften der Garner und Cataler derselben

beigelegt Dass ähnliche Attribationeo für Tridenlum» wahrschein-*

lieh auch fSir Comom erfolgt sind, lehrt unsere Inschrift und es leidet

keinen Zweifel, dass dergleichen im ganzen tmnspadanischen Gebiet

stattgefunden haben. Diese abhängigen Gemeinden befanden sich

gegenüber dem Municipiuni, dem sie zugetheUt waren; Tennuthlich

in einer auaio^'pn Stellung wie die Provinzen gegenüber der Gemeinde

Rom : sie wdïviï steuerpllichtig^) und persönlich nicht gleichen Rechts

mit (it'i herrschenden Gemeinde, so dass also der anaunische Üorf-

gcnosse nicht Ilürger von Tridmtum, der Camunncr nicht Rürger

von Brim war, so wenig wie der Syrakusaner Bürger von Rom;

TÎelmehr werden, als die Hauptgemeinden die Lalinität besafsen,

jene atsribuirten Völkerschaften nichts als gewöhnliche Peregri»

nengemetnden gewesen sein. Als sodann die Stadtgemeinden

im transpadanischen Gebiet durch Caesar statt der Latiailfit daa

Bflrgerrecfat empfingen, erstreckte sich diese Ertheilimg selbstrer-

stfindlich auf die abhängigen Alpiner nicht, da diesen eben das Bürger*

recht in jenen Stadtgemeinden selbst fehlte; doch ist es begreiflich,

dass sie, sei es p^leichzeitig, sei es später auch ihrerseits einen Schritt

vorrückten und in die Latioität eintraten. Auf dieser Stufe standen

Plioias 3, 20, 138 non sunt adiectae (d. h. in dem Verzeichaiss der von

Avfustas unterworfeneu alpioischeD Vfilkorschafleu sind nicht Mit anigQliiliriy

• . . . civüales .... (Utribuiae municipiis lri^-t> Pompeia.

Heazea 7168:. CanU Caialique aUrii*uti a dixo Augutia rei puùUeae

noslrue. '
. ,

3) Heiuc«a 7168: eratd im nääu peetadario. DeaUiolMr tritt ëiese Steae»»

piidkti^ktit temr ! den giwtlMbflii ScUediipnMh vm J. 637 <G. 1. L. I

II. IfM p. 73), den mn mUt vojler SicherlMit Ueher sidiea kaoa, obwobl Geaae

damb oidA hrtioiache Coboie, toadem fiMarirle IhiNpiaenfnaeiade war;,

dnii die litiakckea GoleaieB sind ja eben nach nichts.ali lokhe. Die «bhänfi-,

gen Dörfer steuern von dem Gemeindeaeker, der in ihrem Belitz sieh findet, der

Gem eiode Goaiia «Ii jàêt Botowigtathäawhi «hmjkhrlithso Zimvm 400 Vi^
toriateo.

li«nBM i¥. g
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ztt Piinius Zeit die Euganeer, unter welchem CollectivDameii wahr-

fldieînlicfa die alpiiiischen Völkenchaften auf dem Abhang oberhalb

Bresda, Verona und Vicenza nuammengefosst dnd *), vielittdit sogar *

anch unsere Anauner selbst und ihre Genossen'). Von den Camem
und Catalera wissen wir, dass sie erst durch AntoninusPius das Recht

empfingen in Tergeste um die Aedilität sich zu beweriien und durch

dieses Amt das tergesüiüsche und somit tlas römische Bürgerrecht zu

gewinnen^), das heisst eben das latinische Recht*). — So erklärt

es sich, dasÄ unter den julischen Kaisern die drei Voikerschaft* ii der

Anauner, Tulliasser und Sinduner, als hri ihrer Unterwerfung theils

unter Tridentum gelegt, theils ganz für sich belassen, weder das

tridentinische noch das römische Büi^gerrecht von Hechtswegen be-

safisen und dass sie sodann, da sie längere Zeit sich in gutem Glau-

ben als aolche geführt, von Claudius Bestätigung wenigstens des

persönlichen Bürgerrechts empfingen»

lieber die Rechtsrerfaâltnisse des Grundes und Bodens gidit

unser Edict leider nur wenige Andeutungen; was daraus lu ent-

nehmen ist, scUiefse ich hier an. So weit die Beweisfßhrung des

Delators ergab, dass das streitige Gebiet den Tridentinem attribuirl

worden sei, muss sie wohl als in der Hau^jUsache misslungen ;ui^'e-

schcn werden, da der romisdie Si;iat ja an soldieni Gebiet seiii Recht

zu Gunsten der Stadt aufg^ebcn bat. Doch ist nicht zu überseben,

Plinius h. u. .i, 20, 13»^: rerm dfinde Italiatti pectore y^lpiurn Ijiiini iurii

Eils'artme gerites, quarum oppida XXXlt enumeraf C/iti>: er it's Trinninlmi (\a

Val J roDipift) ... dein Camunni (in Val Camoaica) compiuresque suniks Jim'

imü altriimti municipiü. \gl. Aùm. § 130; Liv. 1, i.

") DtM Hêm éunik Cfandim 4at BargarNcht «riuigt haltca, wUurMdFB*
wim dn Bagaacera Lstialtit saaduraibt, ift kda Graad tie aamudillflaMi;

WMa dar grSfiwre naU dar cnsaaaiMhea Ortféhaftea ^tppiéi, dMMw)^ daraa

Cato 34 reckacte, ia dietar RaéhtMtcUmif sich Mud, ao konnte Pltniaa dia

Auaalunestellun^ von dreien derselben liglkli nbeiydian.

ITeozen 7168: uti Carni CaMique .... per aodääatügroAm Im emrinm

mànitterentur ac per hoc civüatent Romanam aptscerentur.

*) Mau könnte fîcneîjrt »riu Fiuntin?! Worte p 55 hieher zu zîebea: sunt

loca publica cidauiuruin, uhi prias fui'n'. conriliabula fit postea sunt in muiticipii

iu9 relaia: tunl et alia loca publica quae pruejeciurae appeUaniur. Âl>«r es

BMDgelt ètA aa j«d«ai AahalC dleiaa «wairiWrfufti wd frmfmUmm als vaa

dasi d«r Banytgsawhide tachtlich ranehiadenet Badea- aad Ptriaaalreahl

snlagaa, warla du Waiaa dar altM» dMnAm bwiaht Vgl. BadM^graa.
lut Sp 403, aber aacfc miaa Baaiarkangaa ia ditiar Zfitubrift l> BS.
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dass dir controversia de locis publias nicht blofs auf Staats-, sondern

auch auf Gemeiiiüegrundbesitz bczugen wird (S. 151) und die der-

artigen Cognitionen sich auch darauf mit erstreckt haben mögen das

von Privaten widerrechtlich in Besitz genommene Gemeindeland den

Gommunen zu resUtuiren. Was in den streitigen Thàlem nieht

attribnirt war (Z. 24), davon batte der Delator allerdings mit Recbt

behauptet, dass es Staatsdomäne sei (Z. 14 agrût pkroiqiÊê tt tälha

nui iurü esie); denn dieser Boden war wann auch immer im Kriege

erobert und darüber seitdem nidbt verfligt worden. Somit war der

Kaiser beftigt dies Acker- und Weideland zu vergeben oder einzuzie-

hen oder auch zu besteuern. >Vas im vorliegentlen Falle geschah,

erfahren wir nicht; dass die bisherigen Besitzer das Bûi^errecht er-

warben, änderte an sich an dem Bodenrecht nichts.

Norli il>t ('S übrig ilher die mit der Ertheibin^r der Civität

verbundenen Modalitäten einiges hinzuzufügen, obwohl hier nirgends

besondere Schwierigkeiten begegnen. Dass der Nichtbürger nicht

befugt war einen römischen Namen zu ffihren, ist bekannt; insbe-

sondere von Claudius berichtet Sueton')t dass er mit Strenge hierauf

hielt: per^^iw» amdkiwü AomAies oeliitf iittif|im Homaiia nomdui

dumtaxat ifenaiicku Ueber die sehr schwierigen Namenverhältnisse

dieser Gegend wird sich erst handeln lassen, wenn die Inschriften

der Alpengegenden gedruckt vorliegen; es begegnen darunter neben

rein peregrinischen, wie Lubiamus Endruri Qumtalli (Trient, von mir

gesehen), Leu^ Piadiae Galeri und dessen Frau Anibia Saubiae Pia-

diae f.
(Trient, von mir gesehen) ^) ; Prisms Bilonis (7arc! ( Trient, Grut

8t9, 8; von nur gesehen); Lumemiones Arvetius et Maxtmus et Rufus

u. s. w. (Romeno in Nonsthal; Mur. 50, r>; von mir gesehen) auch

solche, die die drei Namen , aber ein peregrinisch geformtes Genti-

licium zeigen, wie P. Tula Maximus (Vervô im Nonsthal; Mur.

1096,6); L Nm,,.laliutin[us] (Ta von im Nonsthal; Donat. 29,

9. 10); L Laeitno Fatenm (Rovere bei Trient). Die nicht sahl<-

reichen Inschriften des Nonsthab Insbesondere aeigen tkhrigens frsl

ohne Ausnahme rein rOmisdie Namen und die mit Sicherheit nach

Claudius su settenden') durchaus, so dass sie Im Einklang stehen

*) t, 25.

>) Die logchrift lautet: r. f. | Uu* PUut\iae Gal»f\i»ibi èl /im\biaéSauhia\Ê

PkdiM f. I
UJt4ori\ Puitrtp fehlen aosser Z. 1 iMk Z. 4 B«di I ud Z. 6 vor

*) So die von J. 103 OreUi 4915.
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mil dem fallait uoseres Edicts. Üie Nameobildung der früheren

Zeit vergegenwärtigt emigermafeen die folgende von mir gesehene

in Lesung und Worttrennung sichere Inschrift von Trient ') : V{ivu8)

f(eci()
I
Sassms Reini

\ f. Lubiae Esdr ae uxsoH Turi \ ßarbarutae f. \

PladüieSassiCurisif.
|

et Verecundai' Fmidanùw lusori
[
M. Curisio

Sübino
I

miles (.so) XX/
|
rap. et mis, welclie wegen der Erwäh-

nung der 2t. Legion nicht ^^l»âtp^ lallen kann als das erste Jahrhundert.

Wie vieles darin nurh unklar ist, so ist doch deutlich, dass alle darin

genannten Männer unrüniische Namen tragen mit Aiisnalmie des

Soldaten M« Ciuisius Sabinas, dessen römischer Gesctilechtsname

aus dem unrömischen des vorher genannten Sassius Gurisius ent-

wickelt zu sein scheint. Hier dürfte also ein Fall vorliegen, wo ein

unberechtigter Peregrine einen rftmisclien Namen nsurpirt und zu-

gleich in die Legion als Bfirgersoldat eintritt.

Bei den RechtsgeschlÜen, die die Anaimer und Genossen Kraft

ihres angeblichen römischen Börgerrechts vorgenommen haben und

denen der Kaiser nachträglich die rechtlieh mangelnde Gültigkeit ver-

leiht, sind natürlich Mancipationcn Sj)unsiun«'n Tolainentc und

andere streng civile Acte gemeint. Dass die Durchführung des stren-

gen Rechts gegen die Anauner auch die Iridentinischen Verhältnisse

zerrütten würde, wird zunächst gesagt sein mit Bezug auf die

Zwischeuheiratheu , da bei mangelndem Conuhium zwischen Tri-

dentinern und Anaunern dergleichen Ëhen nichtig waren und die

darin erzeugten Kinder das Erbrecht enthehrien.

Dass von den Anaunern einzelne in die Garde angenommen

oder zu Centorionenstellen gelangt sind, überhaupt also es zu einer

ausgezeichneteren Soldaten-, wenn auch nicht zur OfBzierslaufbahn

gebracht haben, bestätigen die Inschriften des Nonsthals insofern,

als sie uns zwei Prfttorianer vorfahren*), von denen wen^tens der

«) Mitr.850, 1.

Ulpiu 19, ii Mmu^aUo locum habet inter ctvefHommtOi €i Latkio§ .

•

999^fÊ9 fBregrmoij quitus commercium datum est,

') Cwai, df 93: verborum oèUgaiio *äari spimdesf spcndêo' propria eùmm
Roma/iorurn est.

*) lu Revo, vtiu liui gesehen: L, ScofUius Pap. Crescens, veteranus specu-

iaior praet{orü} (cenluria) lusti sibi et Potitiae Cmedae uxsori. Die {lapiriäclic

Tfibas itt ivdi die der Tri^tiacr. — ! Vervö, voa mir gaéhen (Mtièi M.

V. 91): 47. F{d«rmt) QuMmtt JBiu9 C, i^(ahrO FùmU vdenmi ektrtit UU
rmifitHm)^ tMiSa QuêtU/fU» Toia wtgin (so), «Aw»/MM
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doe recht wobl îa die Zeit von daudiua gehdren kanti*— Nicht m
fibersehen aber ist, dase dem Kaiser im Sniiie gelegen zu hah&k

scheint die bisher von den Anaunern eingenommene SteUnng noch

weiter dadurch hervorzuheben, dass sie ersdieinen als gehörig zu der

auch unter der rOmisdien Bürgerschaft noch wesentlich bevorzugten

Klasse (kl in Italien doinicilirenden Bürger; wenigstens setzen die

beiden von Claudius hervorgehobenen öffentlichen Stellungen, der

Dienst in der kniserlichen (inrde M und die r.esrhwornenlhäti(?keit in

Rom, nach damaiigem Gebrauch nicht blol^ das linrgerrecht, soiulem

auch das Domicil in Itahen voraus. Dass in die Gesehwomendecurien

noch von Augustus Provinzialc gar nicht autgenommen wurden, ist

bezeugt^; bald nachher ist dies allerdings geschehen und zwar

bereits vor Claudius, da dieser als Censor (48 n. Chr.) einen Ge*

schworenen aus der Provinz Achaia aus der Liste strich'). Doch darf

fOr dessen Epoche die Geschwomenliste angesehen werden als im

Ganzen bestehend aus Italikem^). — Bestimmter noch lässt es sich

aussprechen, dass der Dienst unter den Prdtorianem in dieser Zeit

wesentlich den Itaükem vorbehalten war. Für die Zeit des Tiberius

lit Tacituij an, dass die Prälorianer in der Regel genommen svurden

Etntria ferme Umbriaqm aut velereLatio et coloniis avtiqm'tus Romanis;

womit or. da nach ISipperdeys ohne Zweifel richtiger Erklärung das veitu

LaUum die laliuischen Gepiemdcn der Republik bezeichnet, so wie

B«i dem Centarionat scheint ntch dem ZttMDBaflalumf aoeli nur ao4ieM,

aicht an das Legionsceatorionat gedacht zn sein.

2) Flinius h. n. 33, 1, 30: nondum pnHnneät ad hoc munut admisti*, Holl-

weg Civilpro/^'ss 2, Gl.

') Snftoîi Claud. it>; splciididtiin virum Graeciaeqite provfneiac principern,

verum Laiini sermonis ignaràm non modo (übo iudicum emsity sed in peregrini-

iàtem redeg^it, niatof frelllek «oklare «4 wdU aadi verdorfcwe Worte 29,

1, 16 legen die VenDothnog nebe, dase unter der Ceaanr Vespasians 72 {|$. die

apaaiaehen Vollbürgep bei der Ordanaf der Decariea berflckdehtlgt wirdea, wie

ja gleiehzeitig auch ia aaderer Beaieboeg die ReebtaateUang der ^aaisdtoa Ae^

netadea verbessert ward.

*) Factisch hat sich dies übrigens immer behauptet und es konnte dies auch

«ichf wohl .laders sein, da ja diese GeschworfK»!! nach Rom riTihiM-uftMi wurd<'n.

llulcr Ueo von Herzog {Galliac Nnrlmiensis hlsfin-ia) ziisainui» npf ^lelitea 1û-

schriften der Narbonensis nennen ruir vier haapt tiiiltisehe Gesrhworue (n. 106.

107. 330.423; vgl. p. 1U2); unti-r dcu Lyuner luächrifteu Boissieuâ finde ich

keinea; «ater dea apaaisebea in Hibaers Sammlung nur aeoba aleber oder wabr-

acbeialkb iptniaeber Heimatb (a. 2079. 3584 4217. 4228. 4275. 4617).

ana. 4, 5. VgL UaL 1, 84: /IoISm «ümmt^el ümmum v&n finmlw.
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die dann genannten Coionien die altenBurgercolonlen sind, nicht bioik

die ProTinzialen ausscliliessen mW^ sondern allem Anschein nach vor-

Debmlich die erst im J. 665 zum latiniscben Recht gelangten Trans-

padaner. Dass indesa diese bereits unter, ja vor Glaudiiis zugdassen

wurden» beweist das nea gefundene Edict auf das bestimmteste; und

diePrfitorianerinschriften des ersten und zweitenJahrbunderts bieten

dafür weitere zahhreidie Belege. Beispielsweise verzeichnen die Reste

eines Verzeichnisses der in den J. 153—156 entlassenen Präloria-

ner ') unter 50 [ndtvulufn jinttThaltenrr utul verständlicher Hcinialhs-

angabe 49 Italiker, nur 8 aui die ehemals neapuUiaaischen

Landschaften^), 41 aut die nördlichen, darunter nicht wenige auf die

traiispadanischen Stadtgemeinden fallen, aufserdem einen einzigen

Makedonier aus Pelagonia; ein ähnliches Vcrzeichniss aus den

i, 172—179^) unter 60 Namen 45 Italiker^), wovon 10 auf die

Gemeinden des ehemaligen Neapolitanischen kommen, ferner je

einen aus den cottischen und den Seealpen, 5 Makedonier und SNori-

ker. Zu diesen Daten, die sich leicht vermehren liessen, wenn es hier

darauf ankäme, gieht die beste Erlftuterung die Nachricht bei Dio")

die sich auf die Zeit des Severus und die Auflösung der alten fQr die

Garde bts teilenden Werbeordnung bezieht: xa<}taziy/.6iog Ix ts

tr^g ^IfccXiag nai t^g ißiiqiag rr^g t« McmeSoviag nai tov Nto-

ffixov u6vov TOt g owjucnoçvkaHag elvai^ nur das» Riepen die Er-

wähnung Spaniens sowohl handschriftliche^) wie sachliche Bedenken

bestehen; denn sichere auf Spanien führende Heimathangahen be-

gegnenhei denPrätonanemausserordentlich selten und gewiss nidit

») Kellennann viç. 102. 102 n. Iü2b.

') Dies ist gewiss nur daraal zuriickzurühreD, dass die Südproviuzea iuiieas

itt alter wie ia aeaer Zeit verbtltnissmärsig neosdieiiami waren. Dass Taeitna

a. a. 0. die grieehiaohen Stidte Svdîtalimis ansscUieiseii will, wie iSipperdey

anafaun^ iat aiAkt rickUg; audi thid au dar Stadt Neapel nähme PrStoriaaer

bekaoBt (fintefead Tribat 8. 65).

^ Rellennann vig. 103. 103 a.

*) Ich reekne die vier JSnaaeaaer nSHn das Italikan.

•) 74, 2.

•) Spanion steht in fier xiphilinîsrîien Kpitome zwischen Italien und Make-

donien, in den l^eirencschea iilAcerpteu hiater iNoricoja, was den Verdacht einer

alteo InterpoialioD nahe le^.

*) Es giebt allerdiags ciuzelae: wir kennen einen Prätonauer auj» C^esarau-

giiata (Kellermann vig. 122 == Henzen 5737) und einen anderen aus Osca (Keller-

vif. t6§). 1b HBkaen apauiahea Insekriftea finde ick bot eiara abzigen
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häufiger wie für alle grftfeeren Provinzialdigtricte, während die

Bevorzugung der Makedonier wie der Noriker iu zahlreichen Fallen

hervortritt. — Damit hängt weiter zusammen, dass in der Kaiserzeit

für andere Tnippenlheile, insbesondere für dieL^^nonen dif; (irdent-

iichc Kekrutenaushebung in Italien aufgehört hat '). Wann und wie

dies erfolgt kt, wird erst durch weitere Untersuchungen dargethan

werden müssen. Die m Dalmatien gefundenen Inschriften der Sol*

daten der 7. nod 11. Legion, die Bftmmtlich vor oder unter Nero

fidkn, M» ine die der 11. Legion tos Obergermanien, die an diese

der Zeit naeh aich anachlieeaen, weisen allerdings noch nicht wenige

ans Oberitalien herstanunende Soldaten aut Aber auch die wdtere

noch schwierigere Frage greift hier ein, In welchem Umftng in der

Prillorlaaer spajiiicherUerfcaBft aod wahrtduiilichvoneverischerZoit (a. 2610),

w«m alleiifUlt noeh ù, 3180 (ubeatinoiter Zeit) ud . 2102 (Toclrtvr «iaet t

PiÜoriaBeni) guiUt wtid«« kSiuwn, wogegeo d. 2664 (von J. 2H d« Chr.) ud
# 4661 (vw Ls^uMDliirio aimeirt um Cwtiirio ii| dra baiiptiCidtii^H

TVnppeo) nicht hieher ctbHren.

I) Rudorff (grom. Tost. S. 309) hat sich stftm diMt vom dan a«Mreii 6^
lehrten meisteotheils aoffcstellte Ansicht aas^sprochen , aber aas nicht zu-

reichenden (iriiudea. Frootius Bericht 53, 11 über das It^ere Unmem ex

vico wird ausdrücklich in Bezichunie: auf Africa vorgebracAt. Dass die Üieast-

bcfreiang sich nur auf die Legionen, nicht auf die hauptstudti.schen l'ruppen be-

zieht, ist nie bestritten worden; demnach durfte weder geltend gemacht werden,

daai diese «eeeotlieh italiieker Hetkiiaft siad,wk wirde, leibet wera Umh-
«ea wire, wu niehl bewieBen let, daai auch in der Kaiseneit noch Italiker,

vm der Dleartpflicàt sa eatffdMo, SelbatrêrsCiiiMBdwig geSbt bahea, darav«

acfcr zu folgeni sein, als dass far die hauptstadtisehea Trappea die Dienst'

pflicht fortbestand. Dass einige Legionen it^isehe heissen, beweist gar nieltf^

da dieselben vielleicht niemals , wenigstens nicht in der Regel ihre Beiaaaea
* von ihrem" Werbebezirlt entlehnen. Das» Aiishehuopen auch jn der Kaiserteit

in Italien statt^ctuodeii haben, ist sicher pennt,'; su uiiter iVero, wir brkaunt, in

der Uaufitstadt (Sucton IVer. 19); uuti r H.idriauus (Hcnzen n. 7420;i: muso ad

däecUttn tunwrum a divu iiadriano . . in rogiunem Trampadutiam) ; unter Aiar-

eoB (Hennen 5478: mUê9 ai iwênMmn pgr lUMam kgmiâam)\ anter Philippus

(Grot 152, 4: per Urom» Anwntaf. tmat Mtaat aum 4Ädm padürior.);

ab» wer diese Insebriftea gwMoer frllft und sie ait denen der atgentliiAaa Â>
MaÊùm vergleiidit, twu&e die sehr bestiauiteB Angaben bei Taeitos ann. 4, 4.

13, 7 emägt, wird bald finden, dass es sich hier nm ansserordeotliche doreb

Kriegsnoth veranlasste Mafsnahmen, nicht aber um die gewöhnliche Rekmten-

stfllunp bändelt', diese vielmehr schon früh auf den Provin7en lastete. Aus-

dracklich rechnet der srvperKuiute Hy^-iniîs in der Schrift über die fjSg^erschla-

guiig Ç. 2. 25 die Legioneu, in (fegensatz gegen die Frätoritiier, zu der määia
provMÇUiUê,
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letzterea KaiMnseit flberhaupt eine zwangsi^eise tRekrutenstelhuig

stattgefunden hat; für die ))<*s(^estelllen Truppen, namentlich die

Garde möchte dies kaum der ali g(;\vcsen sein ') luid auch jene ita-

lischen Legionare sin<i wohl als Freiwilh'sc aufzufassen-). Indess

zur genügenden Erörterung dieser Fragen \n erden wir ab/ n warten ha-

ben, da£s das inMiuriflUchc Material geordnet und gewichtet vorliegt.

Beilage.

DIE COMIJES AUGÜSTI DER 1KL11E1ŒN KAISERZFIT.

Das Institut der emäes, das in den Einrichtungen der Kaiser-

zeit nicht die leiste Rolle spielt, geht zurück auf diejenigen Ordnun-

gen der Republik, die die Verwaltung und Rechtspflege ausserhalb

Roms oder ndnehr ausserhalb Italiens regellen. Die rem haupt-

städtischen Beamten haben nie emUes gehabt noch haben können;

denn eome$ fat der Heisehegleiter und kommt also dem Beamten nur

insoweit zu, als er seiher reist. Auch im Mililärwe:?en war hei der

strepg geordneten und wohl ahgestuften Oflizierhierarchie für eine

derartige Einitchtung kein rechter Kaum; die «Ion Feldherren von

Anits\v(M;('ii /ii^T'^rhenen Hcgleiter hatten, namoiitlich in älterer Zeit,

durciigängig eine geregelte Kompetenz und fülu len vun dieser spe-

cieliere Titel, so dass Stabsofficiere ohne festes Commando nicht

vofkaroen Als dagegen mit der Einrichtung der ständigen Com-

mandaturen ausserhalb Rom, oder der ProTinzen, zu dem Com-

mando eine umfassende Terwaltnng und Rechtspflege dauernd hin-

zutrat, fehlte es hiefflr dem Statthalter an geeigneten Hûlbbeam-

ten, um so mehr als seine höheren Offiziere nur inbeschränktemMafse

dafür herangezogen werden konnten, wenn ihre eigentliche Bestim-

mung nicht unter diesen hinzukommenden Ämtspflichten leiden

Vgl. die Verhandlung bei Do.sitheas Hadr. sent. 2.

*) INnrh der schon erwähnten m<*rkwürdfpcn Strllo dos Tnritn-: nnn. 4, 4

7ng 1 üteriu» au.s niilitärisrhf'n Griind(Mi es vor die Legiuuen auü au»gehobeoea

Proviozialen statt aus italisi-heu Freiwilligen zu ergänzen.

*) Gewisse A^nalogieu mit der freien Competcnz der comités hietet allerdiog»

dio der kgati lud fraefacH des Feldiwmi; aber«omUêê heiases diese sieht, aneh

wem sie ee bctisdi sind.
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sollte. So mag früh der Gebrauch «lufgekommen sein / dass die

Statthalter eine Anzahl meist jüngerer Personen aus den besseren

Stinden, c<müe$ genannt oder auch cchon anm<ynm% mit in die

Provins nahmen, um sich ihrer in den öffentlichen tochäften, ins-

besondere sur Assistènz bei der Jurisdiction zu bedienen; und es

' wird wohl auch nicht lange gewährt haben, bis die Unterhalts- und

Reisekosten dieser im Öffentlichen Interesse angenommenen Beglei-

ter, gleich den ffir den Statthalter selbst aufgewandten, von dem Ge-

meinwesen übernommen wurden. Damit war die Stellung, die die

comités seitdem eingenommen haben, eine ZwiLtcisirlliiii^ zwischen

Sta;ilsl>eanilen unil iPrivalantjestellten, im Weseiilln lien gegeben.

Die Auswahl der comiles ist lediglich Sache des StaUli liters^); aber

er kaim nur Personen auswählen, die fähig sind ihn in Staats-

geschäften mit Rath und That zu vertreten, womit nicht hloCs

Fhraen und Kinder, sondern ohne Zweifel auch Freigelassene, In-

fiime, Ausländer ausgeschlossen sind. Besonders scharf tritt diese

Abgrenzung der eohors amicmm hervor in einer merkwürdigen

Nachricht Suetons (S. 123 A. 5) über ein auf Veranlassung Augusts

den emiUM seines damaligen Stiefisohns Tiberius gegebenes Ehren-

geschenk: es wurden dafür drei Kategorien gemacht, jedoch die

dritte Kategorie 'der Gritschen' wohl mit berücksichtigt, aber nicht

zu den eigentlichen awid gerechnet*''). DaraiL^ rrkl nt sich auch,

wesshalb die Stattlialter verpflichtet sind die von iJun u bezeichneten

(lomüps ihren ('mniniueutcn , also entweder dem Seiial oüer dem

Kaiser, namhaft zu maelien*). — Eine feste Cunipelenz der comités

ist nicht vorhanden , aber die mit blolis persönlichen DiensUeistun-

Selten «oAor« comitum ; so .luvenalis h, 127.

Dies ^Itwohl aach für die iaiserlichcn Legati (S.122 A. 1). KineAusuahme

dn^eprn machen in der Kaiserzeit vernuitblicfi die Prinzen des kaiserlichen

Haiisfs. HrriPii jius nahe liegeudeii (îriinden die crirnifex^ wenigstens theiiweise,

Vom K.iist r .selbst gegebca ^vurdeii. Bekannt Mtnl Augustus derartige Emen-
Bungeu für L. (Jaesar (mon. Ancyr. p. 123); dnsscil)e geschah auch nachweislieh

von demselben Kaiser far Tiberius (Orelll 693). Vgl. Tacitus hist. 4, 80.

^ VemoUilieh «nfasste dIeM Abtheiluagr, welche die der Grieehen 'ge-

nnt waHT, nicht tundiUeMlich Grieeheii, «onderD iiberjllftn|it alle dicjenigea

thatsSdilicli «Hin Gefolge gcbVrendem Peraonea, die der eoAora tfmioM'MVii iai

eiipeatlidieD Sinne nicht angehorten und die decb fldt bedacht werden sollten,

als(^ 7iim Beispiel die Se( retäre (S. 122 A. 1).

^) OifT 4. 0. 'VI : l omitsi U^otorum qui ai OÊt^rium ddoM oui in tommm»
tarium prmct^U reUtU swU,

•- , ^ • • • *
.
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gen bei dem Statthalter betrauten Persooeo gehören nicht zu

ihnen sie àné für die Staatsgescbäfte bestimmte UüUsbeamte and

auch hier finden wir dieselben, regelmäfsig wenigstens, mdA als

Ofluiefe, wndern für Zwecke der Mastis und Verwaltnng TerwcodeL

Die den emUti aus ihrer Amtstbâtigkeît erwachsenden Kosten Irtgt

der Staat m demselben Maûe, wie er dies liir den Statthalter thttt;

und dieser Kestenpunct ist der Ausgangspunct der geseliüchen Re«

gnlhrung dieses Begleiterwesens geworden. YermutUich sehen in

republikanischer Zeit ist festgestellt worden, von welchen Beamten^

und in welcher Zahl^ comtes in die Pruvinzeii mitgenommen ^'•er-

d< ü konnten. Auch die AusdeljtuiriL: ilm \ • r nitwortlichkeit , wie

iäir in dm Krpn'ssungsgcsetzcn nälier nuinnrt war, von den Statt-

baltcrn aut ihre comités ist bereits in republikanischer Zeit bean-

tragt *), wenn auch erst unter August gesetzlich festgestellt worden

Als dann unter der Monarchie die Statthalter statt der Entschädi«

gungsgelder Besoldung empfingen, war es da?on die nothwendjge

Folge, dass auch die eomt'tes derselben aus der Staatskasse salarât

^ So natifadMidet GCeero (A. 4) die serüm der BeuiteB, Ihre PHvit-

fleertttfre, voa dM mmUm. Wem Horas epu I» 2 dofe Gdsa« Alhiaovaati ab
eOHur âerAaquê dof Tiberiw keidciiBfCy oo ist eoma» ! ftictiicheo Slaae al»

Reisebegleiter g;eoommea, oiclit im dem tedwiseheii; darum erkundigt dor Dick*

tor sich auch weiterhin, wio der Freud sich stehe mit seioem Chef und dessen

Gefolge {f/f pfacf^nt itneni . . tdqtte cohorffy In gleicher WotM hoillllMi

•SoetoD Aug. *Jb der Grieche Thraayllu«? Tilx rii comes.

^) Ausser den eif^cntlichen Stattbailcm pehnren hieher ohne Zweifi l die

seaatorischeu Botschatter (vgl. Dig. 4S, ü, 1), äu iaagc es solche gab, nod wenig-

steia in der Kaiserzeit wie die UffoU Caesarû (Dig. 1, 22, 4), so aaeh die /e^trtt

procuutäii (0. 48, 19, 6, 1), fomor woBigMou fowiaso faÜMrttdho PlrooanlO"

roi (Dig. 50, 5, 12, ]). Den LegtonoligaCeo, de« Tribu aad aaderoa Oflbieroo

hol das Rockt ohao Frage gofoUt«od eheato fswin aooh woaigotOBi der groAea

Mehrzahl der Beamten vom Ritterstaode so wio des Proviaiitlqoistoroa; doaa

einen Sinn hat das Institut doch nur bei Oberbeamten oad es ist tooh gewiss

nicht zufällige, dass selbst da, wo die comités überhaupt genannt werden sollen, wie

Dig. 4, 6, 32 und 50. 5, 12, 1, nur von mmiffs legotorum oder praesiAtM et piih

eORSutu?'i procuraiariirnvv (\iexarist die l(f_-de ist- Vgl, S. 123 A. 3.

*) Dig. 27, 1, 41, 2 : eorum qui rei puldica« cmisa abstmt comiles qui sunt

intra stattäum. numertan » . . excusanlur. hu Coosiiium des Procousuiâ von Sar-

dioleB oator Noro fiadoo wir aouor MiooB Legatoa «ad mIimm Qaislor »wts

andere titellose Perfoaoey ohne Zweifel jBomäUt (dioae Zeiloclrift 1, 104. 115).

«) Gic. pro Rak Poet 6, 13: vt Mbmi, vtpr»(/Mi, tri jcrte, «f ooMdte

omnùm mtigittrafuum Uge hao tenemdur,

«) Di«. 46» 11, 1. 1 jv. L 6. VgL D, 1}, 1, 33.
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worden — Dass die eomUes der ProvîDzialstatthalter, in der Regel

wohl jmige Lente, die nach voDendeten RecbtMtadien mit diesemAmt

zuerst in die praktische Thättgkeit eintraten^, derMehnahlnaeh dem

Ritterstande angehörten, ist an sieb wahrachdnlich und wird bestä-

tigt durdi die auf Insdiriften und sonst vorkommenden Beispiele%
indess liitig c;5 auch niclit selten vorgekommen sein, dass wo nicht Mit-

glieder des Senats, doch junge Männer, die dem senalui i&chcü Stande

angehörten, zunächst dergleichen Sliilunpen übernahmen*); dnss

in dt n lirispielen senatorischer Aemtr rhiuihahn, die uns voiii< ^M'n,

meines Wissens nirgends ein soiciier Posten verzeichnet wird, be-

weist wohl nur, dass er wenig bedeutete. Der schon oben l>enutBte

Bericht Suetons über ein von Tiberius vor seiner Adoption gegebenes

Ehrengeschenk^) ergiebt, dass dafür, abgesehen von derKategorie der

^griechischen Begleitd', die nicht eigentlich als zur eoitors amtcorum

gdi(irig gelten, zwei AbtheifaingeA gemacht worden, von denen die

') Dig. 1, 22, 4: diem fundn legaltt Cuemru stilarium eomitibu$ retidui

temporii, qnod a legaitM praeslduluin cst^ debctur^ modo si non poHea eomfig*

mm alus eodem tempore fuerunt. VgL das. L 6 aod D. 50, 13 L 1, S uad \. 4.

H«llw«f QvilproMtt 3, 190.

s) fhnm keine« sie mok imfü «ftidM (Dig. 1, 22, 1. 50, 13, 4). HoUw«(

CivilpvoMM 3, 130.

*) Ifiir. 506, 1 » C. I. Ii. 11, 2129; mmm et adseuor UgaH ad [cmmw
aecip.?]f Cime* ei odntsor procos. provineiae Gaüiae [Narbonenns], Tac. aon.

1, 29. 4, 1. Scncca epp. 122, 12. Orelli 3039 (die ich Tdr echt halte). 3446.

3447. Da?« knmmt (!atulliis mit seinen KiTuiideo und ähnlichpH mehr.

*) Eiaeu H)lcfieu jud(çch Mauti glaube ich io dem jüngeren M. Stertiaiu

Rnfos des süi diiiischeu Décrets .'erkannt zu habea (s. diese Zeitf?chr. 2, 115).

Oer Qua&tor uad der Legat, beide Seaatoreo, gehen deu comües im Range vor.

*) TO. 46 8 pecmUaefamumimam eomitespertgrmtdiamtm. eeepeHttnutm^

quê mim§um» mktrh, eÄarU* Imtem mdmitnUj um modo HborMdo o» iti-

du^imUtt värieipnsomiue, oian Mbno üanSku» fatUt pro ^gnÊMo mmuqm
frimao Mfeeal« setiertia, eomnim quadriHgmda dtetriMlf éknenia lerMw, quam
non amieorum, sed Graecomm affeXtBbat\ wo gralorum statt Graecorum oicfats

ist als eine meines Erachteas gauc verfehlte Conjectur voo Taroehns. — Dass

diese 'Reisen und Feldz%e' alle unter Augustus Re^ieranp stattfefundea

habea, geht ilnr aus hervur, das^i Tihf>rius als tvaiser Italien nicht verlasseo hat.

Die Expeditinn, auf die das ii:i^;lKhe Gescheak sich bezieht, ist, da Aaçastns

in üei^iehuiig darauf Stiefvater heilst, eiae der vor der Adoptioa (757) unter-

ommauoä. gßwmtm, etwa die pAuraiMfte tob 745 eéor Ha genuttiscifl voi

747. WeB et beliebt, der mag sogar die bei B«m (ep. 1, 3 ud 8. 2, 2) be-

gegaeodee Begleiter dee Tiberina ia der enMiiiAeB Sspedltioa 734 mit des ne-

teaiechea identileirea.
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erste mit 600000, iHe zweite mit lOOiiOO S(«sî»'j/,i n l»e<la( lit wur-

den; und es ist wohl niöglich, zumal da die letzter« Sumuu' dem

Minimalcensus des Rittersiandes entspriclit. dass diese AbtheiluDgen,

wenigsteiis im Allgemeinen, nach dem Stande der Begleiter aU Sena-

toren oder Ritter gemacht worden nnd. Dass die eohan amievrum

aus ungleichartigen Elementen bestand, hegt in der Natur der Sache;

insbesondere wenn der Statthalter ein Prinz des kaiserlichen Hau-

ses war, kann es nicht befiremden, eine Anzahl Senatearen in dersel-

ben zu tioden.

Wie das Kaisertlmni Si lber aus dem Proconsulat, sn sind die

kaiserlichen cmnit'^ liervcirgcgangon aus den procon^ularisrhen ^)

und genau genomuRii von diesen nicht verschieden. So iau|ie die

Maiser in italien^) verweilen, haben sie dei'gleichen Begleiter niclit

und kennen sie nicht haben, da es eben 'Reisegelahrten* des rnpvbU"

Es liegt dit's so klar Anr, dnss ps k.-iuni l)C'srciriirh « r.x heinl , weon

Friedläoücr ia sciuer ciii^chofMlen und »u liotail i cichcn Auseiuautlersetzuof

ober die kaiserlichen Canutes und aaiici (Darstellougen aas der Sittangesck.

ritoaw Bd, 1 S. 118%. d«r 3. AoO.) das Vorbild d<r loftitotioa in d«ai*Or«m*-

niell orientsUfcher RSnifsliSfe* anclit und bis auf die Frenade dm penUehea

Gnfckfinigs sorilekgeht, rna diew Biarichtmiir va erklären. 'Aber aehr aoeb als

4er deatlicbe Zosaaimenbaag der Ordaungeo hatte hiovoo abbaltea Böllen, das«

ia der nu^^u.stischcn Staitaordaaag überhaupt nicht rin Zu^ an den Orientalin

sehen Königshot erinnert and es gerade ihr eigenstes Wesen ist jeder solchea

P irallflr aas dem Wege zu geh<'n. lîei weitem richtifrer, wenn gleich nur kurz

iindeulcud, bat Marquardt im Handbuch 2, 3. 231. 'A. I, 2S1. 5, 1, 14« A. S51

diese Fragen behandelt, namcntlicli den weseutlicheu Unterscbied der comité*

von den amtci hervorgehohen.

*) Dass die kaiserlichen comité* aor eintretea, weaa der Kaiaer ansserhalb

Italieo, nii^t aber, weaa er ia llaliea aoaaerbalb Rom aleb avfbnt, folgt

sehoo auf der Aoalofie der eomUt* uberbaupt, die dnrdiana aaf die Inaw

jnore nt jwMfMf mMtt ^êent»*, die Provlaxialbeamtea beaebrSakt aiad.

Aber aach weno auui die die kaioerUeben eomtito« betrefeodea aablreiebea Ab*

gabea pröft, wird man einerseits iindea, dass die kaiserlidieB Reisen, für welebe

solcbe Begleiter eintreten, technisch crpeditione* oder per^yiMstioms beissea,

worunter die Sf'ff-finncn in dir italisrh(»n H illen nicht mit fallen, andererseits

dir auf Inschriiten oder sonst mit deu cot/iitcs in \ et binduup geltrachten uiul

• naher sfiecifirirtcn kaiserlichen Reisen diirchrtu^ ausseritalisthe sind. Aus-

nahme macht meines Wissens nur Suetuu i aii^. iü; aliciii uHeuboi' .sfiielt hier

der Kaiser den aus dem Partherkrieg heiaikebreadea Sieger. Dass übrigens

aaeb bei Beiiea iaoerbalb Italieas voa 'deaa kaiswUehea Gefolge* iai weiterea

Siaae geifrodiea werdm kaaa vad gesprodieB wird (e. 0. Saetoa Aag. 9S ; Ta-

eitaa aaa. 4, 58), veittebt sieh voo selbst
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cae causa ahsens sind; dagegen ist in dein Schema des kaiserlichen

Feldlagers für di«» 'lieul<'it(T des Kaisers' ein besonderer Hnum aus-

geworfen')- » Ihen wt ttlen für jede einzelne Reise vom kaiser

besonders bezcK linet -) und hei Schriftstellern wir« auf Inschrif-

tea^) ist nichts ^owôhnlicher als die Angabe, auf weiche kaiserHche

Reise sich die betrellende Begleitung bezogen hat; wo sie fehlt , ist

sie eben bloJ^ weggelassen worden und daraus keineswegs su

sdiiiessen, dass es in Slteier Zeit stetige eomitn des Kaisers gegeben

hat"). Für das Gegentheii zeugen vieiniehr sehr bestimmt theüs die

Anwendung der Iteration auf das Verhflltniss des comes imperator^

schlechthin*), theils dass Piautianns, der Schwiegervater CaracsUas,

in Beziehnng auf Severus und dessen Sohn bezeichnet wird als co-

rnes per amnes expeditiones eorum^. — Dass die kaiserlichen cotmies

fur die iJauer der Heise besoldet uurdeii, ist nicht ül^erliefert, aber

nicht zu bczweileln. — lliusictiliich ihrer tonipeleiu lässl sicii nur

sagen, was überhaupt von den comités gilt, dass sie im Allgemeinen

fnr öfTentlicbe Geschäfte bestimmt sind, im Besonderen aber ihre

Thätigiieil immer durcli besonderen Auftrag des Kaisers normirt

wird; nur das ist den kaiserlichen cmäa eigenthûmlich, dass, so*

fern der Kaiser ins Feld sieht, sie wenigstens zuweilen auch zu mi-

litSrischen Zwecken verwendet werden^ und insofenr ihre Stellung

*) Ptesdo-Hygioiis da mun, castr. § 10. 33. 39.

^ TteitM tu. 1, 47 outer éau RmievorberntingtB des Riism TilMriasi

eomüet hgü,

^ Z. B. Soetoa Tib. 46: e<müuptT9grmaUonumwptdiUmum^, Vmp. 4:

ftrégrùmtiom jichaiea inter tomMsB Ifenmis.

*) Z. B. Orelli 750: legat. et conäii Ctaudi Caesard i» Britannia, HeaaeiK

ann. dell' In«t. 1S62 p. 139: P. Âelio . . . Hadriano .. . quaestori imperatori»

Traiani et comiti earpedîtimUê Ikteêeae. Beozea 7620«: comäi eituetmn (H«-

drioui) i[« Ort^t'Tilt'.

") Dies th it ininoch FriedlSndcr (1, 120} und bant darauf eine lïnterschei-

doDg zwbcheu daucrndou und zeîtweUi^eu cùiniUm des Kai&ers, die duichau:»

nAbegriiiiifot ist und dereu Uohaltbariieit auch «ekoB in aeinen ei^cueu Ver-

mAtm die Grenxe wi siehw deiitll«h n Tag« könnt.

•) Orelli 3652 and b«Mer C. L L. ü, 4121: M^êtoLf, MMufoLolBano
IMtMP 90t, (in J. n, Cbr. 211) . eemiUSetmri et AtOonftd Augg^. in* Uk
lade dafür übrii^eiis k^ «weites Beiipid.

^ Orelli 934.

^) Daher werden bei der Vcrtbeiluiig der Militärgescbeakc nach glücklick

ItMiidifftMi Feldsng diea« oontôM i$nptr^Qrit »iweileii nit bedtaht, se liadrift«
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mit derjenigen der hgaHd^nt bcstmunteeCommando zmunmeDfaUeii

oder vielmehr comulirt werden kann (S. 125 A. 4). Die gewfibnÜciie

Verwendung indess auch der kaiserlichen comités dürfte wohl die-

jenige gewesen sein dem Kaiser bei der Rechtspflege und der Ver-

waltung zu assistiren, wie dt nii nicht recht abzusehen ist, wen

sonst als seine comités der kaiser unterwegs in dem Consilium re-

gelmâfsig hat verwenden können — Das» dem hange nach die

kaiserlidien comités höher standen als die Statthalter, ist in der

Ordnung. Die Inschriften^) zeigen, dass diese Stellung xwar von

Personen sehr Terachiedenen Grades eingenommen ward, meisten-

theils vonPrât(nrieni% aberauchvon Gonsnlaren*), TonAedilicieni'),

von Qnâstoien*), ja sdbst von jungen Leuten, die erst zum Eintritt

in den Senat sich gemeldet hatten Mftnner indess von Ritteirang

finde ich unter denselben nicht®) und man wird also annehmen dür-

fen, dass die kaiserliche cohors ainkaruni ausschliesslich ausMäanern

senatorischen Standes zusammengesetzt war.

In der bislier bezeichneten Weise hat das Institut der kaiser-

lichen comités wenigstens bis in den Anfang des dritten Jahrhun-

derts iiestanden^), wahrscheinlich bis hinab auf die Epoche Diocle-

Dus uuter Traiao (A. 4), Claoditu Frouto (Henzen 547S. 5479), V itrasius Pollio

(Henzeo 5477) und Pontius Laelianas (Orelli (3186), alle drei unter Marens.

>) VfKTiUHjilr.c.18.

*) Niéht lelleii tttht di« Baiel«|iiioiig tmuè jivgutU aaisoMb der «Am-
olofischea Reilw an der Spilse flaich den Conralat vod Am. Prieeterlheii der

vier frebea GolUfien; beieieknead tbd dalBr die beiden Intdirillea des Par

bins GIo Consul II 204 (Marioi iscr. Alb. p. 50. 51), von denen die eine diesen

Titel zwischen die Statthalterschaften einschiebt, die andere denselben an die

Spitzp zwischen Con^ulnt unH PriesterÜiBni stellt. AehiUieli ist die Ordnoag

Orelli- Uenzen 934. 6051. Grut. 1100, 5.

*) Z. B. OreUi 750. 31bÜ. 5488. 6502 und sonst.

*) Henzen 5477. Suetoa Vesp. 4.

») OreUi3440.

^ Hadriunt wter Traian (S. 12& A. 4).

^ Hennen 7430a.

*) Seibat die pmifeeCf praslerfo» die eomte beiaaan, aind aeieha, weiaka

nnaaahnuweise in den Senat anfgeaennen sfaid, wie Pellie (Baasen 5477) and

Pinutianns (arelU 034). Wenn Papiaiani» (IHg< 29, 1, 42) spriebt von ainan

jun^n Mann equettri milüia exnrnatus et in comüaiu prindpum reUmtus, ao

ist hier die rdrmliche Aufnahme in die cohors und die Bereditigaag sieb eemst

in^. zu npunrn doch nicht ausdrücklich ausf^esprochf>n.

*) Die S. 125 A. 6 angaftUirte losohrift des spateren Consols von 211 be>
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tians imd Comtuitiiis. Erst 6\e eofistantinischen tmilet, fiber die

ich anderswo ausführlich gehandelt habe '), treten auf ohne jede Be-

ziehung auf eine einzelne Ueise des JleiTschcrs und allem Anschein

nach als für die Dauer dem Kaiser beigesellt, w inuis sich dann die

fiezeiehnung bald wesentlich zum Rangprädicat in den drei Abstu-

fungen der comités prmi, secundi, tertii ordinü enlwiclrelt. Man hat

diese im Aligemeinen wohlbekannte Einrichtung mit Unrecht auf die

frühere KaÎMr^ît übertragen. £s ist môglicii, da» gewiaae Abatn-*

fangen inneriuilb der Siteren kataerlichen eokon amiemrum %n jenen

drei RangUaaaen den Anlaaa gegeben haben') und ebenao möglicb,

daas im Laufe dea dritten Jahrhunderta die Steilang der Begleiter aH-

mShlich eine festere und der LebenalängUchkeit sieh nSbemde ge-

worden ist; aber nichts desto weniger sind die comités des sinkenden

Reiches eine wesentlich neue Schöpfung, deren nächste Verniil issung

vielleicht der folgenreiche Unistand gewesen ist, dass das Heich un-

ter Diocletian und in gewissem Sinne auch unter Constantin ohne

Residenz war und der Kaiser dieser Zeit, als beständig auf Keisen,

auch ständige Reisegefährten haben konnte.

£s bleibt übng die Bedeutung dea oft mit comes zusammen-

stehenden and allerdinga mit demselben mehrùich aieh berührenden

Wortes amkm in seiner Anwendung auf den Kaiser au erwägen.

Bekanntlich waren die Römer mit demselben ungelShr ebenso frei-

gebig wie es die heutigen Italiener sind and wird antor amici kaum

mehr verstanden als was wir 'Bekannte* nennen, während die per-

SlVnliche Intimität bestimmter durch Bezeichnungen wie familiaris,

necessarius angezeigt wird. Eine technische Bedeutung aber hat

auch dies Wort rillonlings angenommen und zwar knüpft diese an

an die bekannte bitte der Morgenbesuchc und des in den grolsen

Häusern nach dem Ansehen der Besucher sich abstufenden Empfangs,

iaitei sind überhaupt, und insbesondere in Beziehung auf den Kai*

ser, diqenigen, die bei den Salutationen erscheinen. Denn darauf

geht inrflck die Scheidung der 'Freonde' in amkiprimM tt seswidoa

weilt, dass daauds mU Mhar die eoetAw des RelMri aer Ar eiee k*-

•liaurte Ispedltiee eraeaet werden.

>> 4$ CsÊmSÊkambâmtO» («mhi. dUT ImL voL 2) p. mt^
*) Die drei von Tiberiag gemachten Kategorien (S. 123) gdSren freilich auf

keinen Fall hieber; abgesehen davon, dass die dritte fnr die eigentlichen amiei

ausfallt, hi ^ie ^anze Eintheihsnp- selbst offenbar aidit för eil ksiferUchee

fiefolge and nor für den einseinen Fall gemacht.

«
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aàmissimn»^ and auch die Aufkündigung d«r Freundschaft be-

sieht in dem Nichtzulassen hei dem Empfangt) ; darauf muas auch

in irgend einer Weise sicli das Hofamt a cura amicorum bezogen ha-

l)en *). Auch ist kein (Irund S^n^cas Angabe (A. t) in Zweifel lu

ziehen, das8 ihese Sitte hereib m der republikanischen Zeit begonnen

halte; hei der Entwicklung, die das Antichainia ii en schon in iHcser

Zeit en'eichte, ist es begreillich, dass hereits Gaius Gracchus die Be-

snt lienden je nach dem Range in zwei Äbtheüungen schied und also

fniher oder später vorhess. Auch ist es wenigstens sehr wahrschein-

lich, dass, wenn auch der Zutritt zu diesen llorgenandienzen (pwdltca

tahaaiio: A. 2) nicht gerade schwer war^), dennoch nicht olme

Weiteres ein jeder vorgelassen wurde, dass Unfreie, Knaben, Fremde,

Freigelassene der Regel nach ausgeschlossen waren, auch anderePer-

sonen aber, wenn sie sum ersten Mal eradiieneu, ii-gendwie einge-

Smca de benef. 6, 33. 34: i^u tu Ubro», qwn vias noimjicAilorvm cam-

piectilur aut memoria aut manus ^ mnworitm existimas esset twn sunt isK tmiici,

qui aginine magno ianuam puisant ^ qui in primas et secundas admissinncs di^

gerunittr Cimsuetudo ista veins' est re^tbtis rt•^esqa«f xhnidanfibin; pnpi/ltim

aniifurum /l/xrn'herc. Est proprium sr/prrhmf^ i'tfii;nM insltmarcinlroitum ...

et pru hu/iorc dare, ut nstt'o stm propius uiUidvaä, ul ^raduin prior intra domtim

ponas 4pud nus primi omnium Grucc/ws et mou; Lii ius Drusus instiiue-

rwä êegregttre turbam (rf afio# in secreium recipere, aUo* earn pktribug, ^hi wd-
tanoê. HtAuenuä Uaqiw itH amieo§ frimo», kàbmrwd Mcvndb». Vgl. à» o1«b.

1, 10, Xt Mam «ohartam prànm (di« fldsdir. prâncnt) aéiti$$ioat» «ed vila

Alex. c. 20: amicot nan mÄch» primi ae seeundi hei, MdHiam infertam» Mtrr

qaardt 5, 1, 149.

^ Tacitus ano. 6, 29: morem/üitte ma^rihUf qmüens dtfénerent amid'

fias, interdiccrc domo Ptnriqur fïnem ^atiae ponere. Sueton Vesp. 4 : prohibitus

non coiduhcruio modo, scd l'finm publiva salutation t\ Derselbe Aug^. G(>! {(htlh^

domo et peuvindis suis interdijcil. Aehnlirh ^jraïuni. ßei höher i:( >tcliten

Persouea trat diese Llofnade vorueluuUch (iurin hirvoi^ ilass sie oicbt iir zur

Tafel gezogen wurdeo (Tacitus 6, *J: convidu prineipis proiùberi'^ vgl. J, 24:

amieSHa Cauarü pn^dbari^.

*) Or«Ui 1588. 2392. 2907. Meyer adthol. 1704. FriedlSnder 1, 181. Hét-

foardt ft, 1, 1(K>. Harqatrdle Annahaie, dess die Freigelasseoen a aura amàta^

mm xa dda afßaium admisnimit geUjrt kiben, lalte iefc trots Priedliiden

Widersiiruch far wdil iMgrandet; womit nicht gesagt ist, dass nicht ein Untei^

schied ihrer Fnncttonen und derjenigen der Freigelassenen ab adsnissione btt>

Stauden hätte; /unt Hfispicl mochten die letzteren den lilintritt in die Empfnups-

zimmer gestatten , die t'Ycigelassenen a cura aynioorUM ÎA dieseft aeU>at dea

Warteuden Sit?.e ei^ien und sonst zur Uand sein.

*) Vgl. Friediaxider 1,
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führt oder vorgnst»'lll \Mi*i*'ii niusstnn; \\rnigsten8 deutet darauf

hill, dasö die ?ianion iler (wuci in ein Kr^nstfr eingetragen wurden

(S. 128 A. 1). £beD8o wenig wird man unterlassen haben diejenigen

Personen, di(> der Kaiser mehr oder minder häufig zur Tafel sog

(S. 128 A. 2), hei Hofe zu verzeidinen.

Aber wenn aiieh in dem heseiehneten Sinne von eiDom be-

stimmten Kreis und gewissen Befugnissen der kaiserlichen amSä die

Rede sein kann*), so leuchtet doch ein, dass ihnen, im Gegensats

2u den tamUêt, sowohl die feste Geschlossenheit als auch besonders

die amtliche SteHung gänzlich abgeht; und es ist daher nur in der

Ordnung, dass in der förmlichen S| i n he wohl der comes, aber nicht

der amkus auftritt. Im Gcschäftsstil und in-boDüdere auf Inschrif-

ten nennt nicht leicht sich jemand 'Freund des Kaisers' oder wird

von Dritten also genannt liäuiiger kommt es begreiflicher Weise

vor, dass der Kaiser selbst jemand als seinen Freund bezeichnet;

doch ist dies offenbar, wenigstens in der Regel, eine besondere Aus-

zeichnung, die durchaus nicht jedem zu Theü wird, der in der

Empfiingliste des Nomendator verzeichnet steht Wenn IL Aore-

Ihis seinen Lehrer Volnsius Ifaecianus ^ und Alexander seinen Be-

rather Ulpianus^) also bezetdmen, wenn Qaudius den hochadlidien

Fabius Persicus "^), Vespasian einen seiner Procuratorcn ®), Traianus

einen Präfecteu vou Aegypten M. Aurelius und mehrere Kaiser

M^rkwürdip ist die Notiz bei l'linius h. n. 33. 3, 1!, dass unter Claniiins

nur tliejeuigco das Hecht {gehabt hätten dm Siegelring mit dem kaiserlichen

Bildoiss in Gold zu führen, die sumEiopfaiig bei dem Kaiser zogelosMn waren;

fkä 0t «fo Clauii principaiu diffwrvdia inaokm H» fwA«# odmiMtkim» Ulktrm

iuê éaditttiU im^g^nem prine^ em mtro in mmlo g^trmdii dtui so Ut weld

SB selureiiMB ttatt der ttberliefBrten Lesuig der Btnliei^ Hsndsclirift firf-

hu aimiêtkmU Ubtrae eins dédissent and der fibrigei jifîte* aéniêsSeiiem

Ubeiii ehts dédissent Vespasian stellte dies wieder ab.

Die einzige mir bekannte Ausnahme unter den lateinischen Inschriften

ist die ^îailiinder Grut. UOO, 5: C. Sf-ntia Severo Quadrath c. v. cos. amicQ

et camü. Juf. einige ähnliche grieehisrhe giebt Friedläiidcr 1, 119 A. 3.

^ Dig. 37, 14, 17. Vgl. was dazu in meiner Aasgabe der di^ränäio par'

Hum Mueciaos S. 2S2 beuiei kt ist.

*) Cod. last. 8, 38, 4. ülpiaans war damals praef. annonae.

*) h den Lyoner Tafeln 2, 24: Penititm noMHsmmm vinm üHikstm

4RMMMB•VW* • -•"

•) Hur. 3004» S.

^ PUniosadTrai.7. 10.

UanaMlV. g
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des dritten Jahrbanderls den praefeetus urftt'), Diodetian endlich

auch Provinzialstatthalter, selbst einfache Praesides seine 'Freunde*

neDDt^, so liegt hierin regelniäfsig die Hervorhebung einer näheren

persönlichen Bezieliun^ zu dem Kaiser, wolclie llirils durch andere,

theils auch durch amtliche Verhältnisse horvorgerufea war : die Stel-

lung nanientlich des praefeetus urbi, des auf Lebenszeit eniamiten

Polizeimeisters der Hauptstadt, erklärt sehr wohl, weshalb bei ihm

vor allem der Titel häufig begegnet. Ebenso wird man die auiTallende

Thatsache, dass Claudius einen allem Anschein nach ziemlich unter-

geordneten Hann seines Gefolges in einem öffentlichen Erhiss sei-

nen Freund nennt, darauf zurückfuhren dürfen, dass dieser Berr

des rdmischen Reiches bekanntlich der Diener seiner Bedienten war

und dieser Abhängigkeit von seiner Umgebunj; auch keineswegs sich

schämte. Denn eine Herablassung von Seiten des regierenden Herrn

und eine gewisse Gleichstellung desselben mit dem, den er als Freund

anzuictleu sich herbeilässt, liegt oilenitar in dieser Bczeichnuu^^;

und es ist darum charakteristisch, dass sie späterhin in der turent-

ücb byzantinischen Epoche verschwindet^).

Das Verhältniss endlich der comités zu den amid ist in dem bis-

her Gesagten folgeweise schon enthalten. Comäes sind die für

eine bestimmte Reise des Kaisers Ton diesem auserkorenen Beglei-

ter, iMitct die hei dem Empfang vom Kaiser zugelassenen Personen,

insbesondere dessen nähere Bekannte. Insofern ist wohl jeder comes

auch omiCMS, aber keineswegs jeder mniem auch emmt, und andi die

) Dif. 49, 1, 1, 8 (Mareoa «od Venu). Dig. 1, 15, 4 (Severin). Cod. hut.

4, 56, 1 (Alazmider). Cod. Gr<f. 2, 3, 1 (Vakriaoiis). Fr. Vat 273 (Craftaa-

tiioa).

Den Proconsul von Aii». : Cod. Herrn. 2, 1 ; eiaen Corrector: Cod. last. 1,

18, 4; einen praeses provincial : Vat. fr. 271

.

*) Gothofredus zum C. Tb. G, 13 bemerkt, da^s die kaisi pIk heu annci mit

Constantiims vcrschwiiideui Bezi iclimingon wie die eines inatJwUiJi praetorio

ah( parens annvusque notier in einem £i'iass des Constautiuit ^C. Tb. Ii, 1, 6)

»ind Aosnabmea. Dafür tritt die spater« Titalatar eia, woaacb die erste Rang-

klasse aack ibraa beidoa Stafea voai Raiser aiit parms oder aiit /hrfer, die

Mare aar aiit allgeaieiaea fikreaprüdicateo wie earâuâme aagaredet wird

(vfL «aiae BrSrteraaf aber diese Titalatarea ia Bckkers nad Hotken Jabrk.

des gem. Hechts 6, 407). Ebenfalls aater Coastaatia nad ofeabar aas Ska-

Uchea ftiicksichten wird der Titel comeg so amgcstaltet, dass die bestimmte ße-

ziebnog zn dem Kaiser wegTällt und daraus ein aUgeateiaes JUa^pridikat wird

{v$L meine ^^istula da Cad, Satunino p. 23).
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häutige Cuniulirung beider Ausdrücke ist nicht tautologisch, da der

eine eine an|Üiche Stellung, der andere die persönliche zum Herr-

scher anzeigt — Sehr deutlich tritt das Verhältniss heider Ans-

drQcke darin hervor, dass die eohon omitonm^ identisch ist mit

den e<Mm'ies tOBftdiHtmiit euxi»»àaim\ diese wie jene sind eben nichts

als die fär eine bestimmte Reise aus der Hasse auserlesenen und mit

der Begleitung in diesem Fall besonders beauftragten amici.

') Suetüu Galb. 7. Calig. 19 (vgl. S. 124 A. 2). Vita Lucaoi p. 51 Reiff.

Cngeoaucre Bezeichoungcn sind die cohors primae admitsionù bei Seneca (S. 12S

A. 1), w«ui die Lesung riehtig ist, und die eohor* AuguM9dtf ^u^sta bei Vi-

lerios Mazimie 9, 15 ext 1; wo die Freunde als e«kor$ 'Gefolfe* auilreten, eind

es in derR^l die sum Reisefefolfpe constituirten. Uebrigens wird das politische

Reis^folfe des Kaisers fewSballeh als etnnäe* beneidinet, wSbrend eoAort

amicorum häuSger von den Begleitern der Prinsen und der Ssattbalter ge-

braneht wird.

TU. MOMMSEN.
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MISCELLEN.

ZWEI INSCHBIFTEN AUS ATHEN.

a.

HBOYAHK/
TEPTIANAEYKiuii
/^^ YrATEPA E P P H tJ)O P H ^/

////;/// HNAnOAlAAl '

Sic

(Kranz) (Kraus) (Kranz)

HBOYAH HBOYAH HBOYAH
milÊÊl KAIOAHMO« KAIOAHNOC

A0KTIA^ "'ANH^^OPH
^ ANEAE

b.

//m<i>..H mm ai /niiimi

III A^N (Kranz) (Kranz)

(Kranz)

(Kranz)

KANH0O
PH^A^AN
EniAAYPI
OK

Basis ;ius prntclist licm Marmor in 7\vpi Hälften zerbroc hcii,

welche östlich und westHch vom Parthcnoii liegen. Die olirre Flnifte

scheint unedirt, b steht unvollständig in der ^Eq>, dgx- 288. Die in der

Mitte gebrochenen Kränze beweisen für die Zusanimengehörigkeit der

beiden Stücke. Die Schrift in den ersten vier Zeilen ist doppelt so

grob als in den folgenden. Es ist zu lesen:
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*H ßovlrj itat 6 â^fioç

Teçtiav ytev/Jov —

^ ßovX^ rj ßovhq

aaaetp *EXa[v]-

oiç

Als Lebensbild einer altischen Jungfrau von Familie ans der

ersten Kaiaerzeit nicht ohne Interesse.

In die spätere Kaiseraeit gehört die folgende Widmung:

Auf einer runden Basis, welche im vorigen Sommer auf <loni

durch frühere Funde bekannten Gat-parisciien Grundstück bei Anlage

eines Uauses zum Vorschein gekoinnicn. Das verstüniinelte Wort

Wfioi (ob [àyoçavofioiT) scheint iUter zu sein als die folgende

Widmung, doch kann sich die Verschiedentieit auch nur aas der ver-

schiedenen Gr6&e der Bncbataben erklären. Die Widmnng lautet:

^rtéltog [(nrjlaev (oder a&sy) ^fiSUaVog dv^nmog*
Anatolios scheint der Consul von 440 zu sein« welcher auch in

anderen griechischen Inschriften erwähnt wird. Die Errichiung von

Porträtstaluen in Erz war in dieser Zeit lakaimllich eine jrewöhn-

liche Ehrenbezeigung, weiche auch untergeordneten und Fnvatper-

äuuen zu Theil wurde.

(frei) Ä/f///NOMOI(Crei) ^

m/M/
EIKONIXAAKEIH^EHPOBON
TONYnAPXONAOHNAI^

ANTOAlOC^ENEAAAAO^ANoVnATO^

Athen«
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GEOGRÂPHUS RAVENNAS BEIM RICGOBALDÜS FERRARIENSIS.

Der nannte Geograph von Ravenna, den man mehr we^eo

seines bai ischen Lateins als aus sicheren saehlicheu Gründen in

das 7. Jahrh. n. Clir. versetzt, theilt in seiner Kosniographie den Um-
fang der runden, vom Oeeanus umflossenen Krdscheibe in 12 Tag*

und 12 Naditstunden, deren Radien nach dem Mittelpunkte Jerusa-

lem zusammeolaiifen. In die dadurch gebildeten Sektoren Tertheilt

er die terschiedenen Länder des Erdkreises in so abenteuerlidier

Weise, dass man leicht siebt, er babe die Karten des von ibm öfter

citirten Ptolemaens gar nicht gekannt. Herr Kiepert hat in der Ton

Heirn Pinder und mir besorgten Ausgabe des Ravennas diese Erd-

ansicht auf einer Karte dargestellt; er hat zugleich darauf aufmerk-

sam gemacht, dass man Uas Ganze etwa um einen (^Kiadraiiti n nach

rechts herumzudrehen habe, um eine einigermafsen erträgliche Lage

der Lander zu erhalten. Indessen fand sich von jener Eintlieüung in

die Tag- und Nachtstunden bisher bei den Geographen des Mittel-

alters keine weitere Andeutung; sie sdieinl von dem Kavennaten

selbst ausgedacht zu sein: denn er vertheidigt sie in seiner Einlei-

tung gegen viele Einwendungen, ohne sich auf irgend einen Gewährs-

mann zu berufen, deren er jedoch bei den emzelnen LSndem eme

ganw Reihe anfiOlirt Deshalb war es mir von grofsem Werthe, in

einer vaticanischen Handschrift eine vermuthlich noch ungedrackte

Geographie des Riecobaldus von Ferrara ') (Ende des 13. Jahrh.) zu

finden, die nicht nur die erste wörtliche Anführung des Ravennas,

sondern auch einen kurzen Auszug aus seiner Erdeintheihing ent-

hält. Der Codex ist bezeichnet Uttohun. 2072 lat.; er stammt aus

dem 14. Jahrh. und enthält auf 58 Pergament -Folioblättern meli-

rere geographische Werke von derselben deutlichen und siche-

ren Hand geschrieben. 1) SoUm geographin fol. 1— 32'», 2) Sihis

omnhm pramnciamm orbit terrae, foL 33*—39^ 3) Traciaha de situ

httUe, fùL 40.^41% 4) Sim Rem fid. 41»—43% 5) Miramt
Rome feil, 43*

—

4i\ 6) Ltber magietri itycoèaléi Ferrarieiuà dis to-

ds orftö el émUmm et marium, fol, 45*—58K Yon dem letzten

Werke geben wir hier den Anfang, und bemerken nur noch, dass

die von § 3—8 angeführten Schriftsteller in chronologischer Ord-

') cf. Fahric. bibl. med, et üiJUfu latin* t. 3 p. 54. Tiraboschi ttaria deUn

10«. üal. t. 4 p. 287—28».
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nuiig stohen. Der Ravcnnat ist «Itr letzt* m iler lU'ihr, uinl iii;in

sieht, dass sfhon an ï-^. Jahrh. sein ISanie nicht mehr bekannt war.

Die Erntheilung der Erde in die 12 Ts«;- und Nachtstunden ist durch-

aus dem Havennaten entnuninienf und diffehrt nur iu der Schrei-

bung der Länder, Flüsse und Berge.

f IneipU Uber magistri Rycohaldi Ferrariemis de

hct9 Orbis ei imularum et mariHin* lib. L
2 Orbis ei tnsuktrum eceeanique ae partiim en» deecr^pOones

p<mere ùpere preOim duxi, ui UgenObw hyeieria» eaBpediUw tü tn-

ielhetm, tttqne nwndi Htu aUqftaliter cognita a legente conditoris

sapientie deferalur , ei houcsla voluplas ohlectet talinm cnhosos,

qunlis sum ego. prêter iliaque coflegi legend o Inj <^in n'as, sex sert-

pfonnn scripta revolvi cura non desidit mundi parlium descri-

pliones dedere.

3 Primo eius qui tempore GaU Cesaris diclatoris et Marci Ànlo-

nH eoneuOs dimensionts orbis iustu tenatus faetas in scr^tis redegit.

4 Seemdo H^fnii Seeundi naiuraU AyironVi Uhris ierHo qwrio

ptinto ei sexiù,

5 Tertio SolM gui am eo plurimtm emumU.

% Quam MartiaUs CapeUe.

7 Qmnto Mwi Wito etkymoloiarvm.

b Sexto Harennalis scriptorh cuius nomen non extat, qui ex plu-

ribus scn'ptorihus scripta conpegit.

y Et primo qnidem ponentur orhis conßnes, sennrlo df snitlms

[amosts scribetur, tertio de fmibus partium triam orbis tripartiti,

guarto de partibus Asye, quiiito de partibue Europe, sexto de parti-

bus Affrice, de km primo Ubro narrabitur.

10 JUbro setundo agetur de mari uostro magno et de (tensfont-

bus lUtorum eius, de inmUs sUis m eo, de œtionio, de occewùvmt-

Us, de voragm^Hs emt, de ItaUe paribus, de qtàhusdam fkam fa-

mosis m jMirff6t» or6«i, de quibusdam promiuntorüs, de quHmsdam

montibus Ülnstr(bu$,

De finibus orbis terrarum.

11 Totins orliem terre Umbo orcearii circvin^i'yium. maiores noslri

statuenuit, eiusque très partes Àsyam Europam et Affricam.

12 Confines orbis terre ab oriente est occeanus qui tangit montem

Caucasum, Indiam Sericam seu eoam (darüber too anderer Hand:

t*. e. orientalem).
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13 Confniu orto a meridk tU oeeemus qui lanyit Eyypium nh-

periormn, Bdiiopes AwdmUtmoSf EihiepeB Ctmâaeims, Ethiopes

TriyUtoruni, Elhiopes Garamantes, Elhyopes Bibloblautes, Mauros

Peras Salimmm, Mauros Eijd usque ad Gadfiumim (return^ quod

esse videtttr hora diei nona ((iarûbpr v. a. Hand: t. e. ad horam

diet IX), mm Etyoparum dimensio secundum Plinium sex hora-

rum diet esty t. 6. ad ortu hibemo ad occa$um ems Umporis.

14 Confhus orbis ab occiduM est occumus, qui tangit Ifytpamam,

EqmUmêim er GatUam Comatmn, tuque ad beelia Rmd flMtime*

15 Centfnee wbh a HflentHoM est oeumms qui tmtgä Saanmee,

FHxoSf DßHkm, C^mfrrof, DacQs, Sarmatas, que plaga cKcAht ü
est GermmUa ei Akmia,

16 Cyrculus ter re ut tradilur ab Eramontem est stadiorum CCLIj.

Marlialis antem CapelJa ait circuitum oi lns terre esse secundum earn

gupputacmifm sladiorum i milia passuum trecenties et Endettes

ceutem milia.

17 Terre longitudo ab ortu m oecasum hoc est ab esitremüate

/mite ad Her&dis eatumpwu taerauu qua sunt Godaus est octks

quèiquieê eentetut s^uagàita Septem màia passwum, ut Arihemida- .

rus aiußtor asserU* ampendiosier (ene dimeiuio fieri pote^, si per,

maria qm oeetee exeurrat.

De regionihus fite sunt in litterihus oeeeani et

primo ad Horas diei.

IS Prima vi Iwra diei est India media sen Dymirica vel Evilath

sive eoa. hec habet ab o/ iu heremum mlerminabiiem, ab occasu

Fersas inferiores sen Parthos.

19 Secunda ut hora diei est regio Fersanm et emt» Fsrsicus ad

fneridiem.

20 Tertia ut hora diei est regio Arabum, que prefert armata et

dieitur Budemm,M eet snm Äraiieus, qui dieàur Mare Rubrum,

21 Quarta ut hora diei est Bthyopia Tigiiterum, ubi non Umge ah

oeeeauo sunt loea déserta et arenosa et laem maximm qui dküur

Nusach's, per qium (raiMiY Nylus. et inter eum lacum et Egyptum

est iitüijua heremus que dieitur Nyirensis. circa hunc huram Elyo-

pie est jims inter Asyitiu et iffricam.

22 Quinta ut hora diei tsi Ethyoyia Garamouium et ffuHns Ger

dilatissmus, montes Naubabom, ubi Locus Lycumedis et locus

Augitia.

23 Sexta ut hora diei est Ethyopia MobUmtis, in qua est laeus

4
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{fol, 45 1,)
qiii dicitnr Tage, latus occeani habet deserhm immen-

9Hm, montes qui dicuntur TuUatodi, fluvius Ger turhulentm m
œuamm emrii, kee eit po$t Àfprkqm Nnmdtam et MmantaMom
Cétariemmu

24 ,
SepUma ut hora âiei ut MmrUaim Pemii SaUnanuH.

in hae imU dinnura el cmmaia, mmuetqm dkMUiur I^frrisnu» et

m oeeeano froml $mit im inguk magne.

25 Octava ut h&ra dièi Maurüania Egel, in hac sntU mimtes qui

videntur ordere iuxta sinum occi'UHi, e( muiUts ijiui dicuniur Braxe,

hec est post Maurttanmm Jymjüunam.

26 JSono ut hora diei est Uyspanurum regio,

27 Décima ut hora diei est Galetie regio.

28 Undecima ut hora diei Equitanie regio est.

29 Duodedma ut hora diei nt Britannia non mmla.

De regionihuB que spectant ad horas »oelis.

30 BrimâuthmtnoUàe^parsGaûieCmateqiudic^

31 Seemda ut hera noaii Friamum regio, et uUra ài oocem
tunt àmâe Orehadei mumero ftvs et triginta.

32 Tertia ut hora noeth eunt Saxeneê et iimle in occemw.

33 Quarta est Dama que habet Alpes ad frunlcm.

34 Quinta ut hora noctis est regio Rerefmornin vel Cgmbrorum.

35 Sexta ut hora noctis gens Scilarnm et occeanus innavigabih's.

36 Septima ut hora noctis est regio Sarmatarum et occeanus

^navigabilis.

37 Octava Roxolanonm regio et oeeeano inaula magna Scanxa

(darâber: aHa» Scandmama), eso 911a egresss ewU gentee fharime,

38 ^ena Àmasumim regio que affme est pahidihue MeotidSm*

39 Décima ut hora nœtit grandie heremue et gene Gaseorum que

dicta est antiqua Sei/thia, ^

40 Undeeima ut hora noctis mené €a$êeaeue,

41 Duodedma vero ut hora noctis est antiqna Albania et Hyrcania

et alie regiones affines Indie Serice seu Bnclriane.

Quîbus horis distingnnlur Europa affrica et Àsya.

42 Europa conlinet quatuor diei horas et plurimas noctis, Affrica

vero drciter horas diei sex, relitpuu habet Asya,

iioiH, Februar 1869. G. PAKTHEY.
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WANDINSCHRIPTEN TOM AUPHITHEATER ZU POMPEJL

Am Aniphilhcater von Pompeji sind eine Reihe aufgemalter

Inschriften zu Tage goknmmrn, ucUlu' iius der einförmigen Masse

der Obligea herausfollen und in deutlicher Beziehung zum Gebäude

stehen. Ich gebe sie soweit sie erhalten sind nach meinen Abschrif-

ten, die Ton denen in Zangemeisters Sammlung C. I. L. IV nicht

wesentlich abweichen.

1. a 1. L. IV 1096. Pemdm \
aeäüinm Cn. \

Anhuim Fortoj

natHS oce»p{amt\ jetzt verschwanden ; beiiannt aus den Ausgrabungs-

piülucüllen, Pump. ant. hist. od. Kiorelli 1 3 p. 122, 12 Aug. 1813.

Die Inschrift fand sich esie} u/i nienle a tal edißzio alle qamhe di tm

arco und zwar au riiiciii liogeii Urs ( H)»'rgcsrii(j.si;es ; (i« nii » s hrisst

vorher: VAnfiteatro si v terminato di disteirare nella 'parle siipfiivre.

2. ih. 1130. Narcissus Ate, in dem l^rotocoll von deinsdlien

Tage mitgctheiit als in uno difuegli archi beiindlich, und noch heute

erhalten in einer der äusseren Nischen des Obergeschosses auf der

N Seite.

2. ib. 1129. ... ties in derselben Nische aufder entgegen-

gesetzten Wand.

4. ib. 1097. Locv loeN(s) zwischen der 4. und 5. Nische

c [otcit] des Obei^schosses, von der

lAiVb yalus iiürdlichen MiUeliiische nach W
EST • H tu h gezählt.

5. ib. 1U97 a. loc \m.{m) ebenda an der 5. tische.

oc oc[cu^\

ATVS alM

fSST SSSl

6. ib. 1096a. mamm aMfieeupami und getrennt weiter

unten «»n. Auf der Rückwand einer Nische unter der äusseren

Doppeltreppe der W Seite (auf dem Phin bei Overbeck Pompeji P
S. 166 mit 10. 10 bezeichnet und auf der Ansicht ebenda fig. 122

abgebildet).

Die Inschrift, mit schwarzer Kreidt; oderKolilo in dpn nassen solir

roheo üewurf der Wand eingeschrieben, ist vullsiruidig ci tiiiiten

') VoIKsländip ist dio Inschrift insofern als an Anfang und Ende weder die

Waadflädie verletzt ist noch Acste von Buchstaben zu «rkenoeo sind. Dnsa aber
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7. ü>. 1097 b. ivssv*AED auf einem Pfeiler derselben

\///// Treppcnanlage; icb habe mir

bemerkt dass die Reste nicht sowohl auf perffi]àiK als auf Aismi

<Md(äAf») führen

8. Im Innern einer der dortigen Nischen

^Â'^y/VA^^/^ SS per]»i[i]s«[n] . .

.

er I A I rr oc(cM]jja[tj]rt

Einige andt i t; ahnliche Hoste sind der Aufzeichnung nicht werlh.

9. C. I. L. IV 1 1 15 (Or. 4009) L AeUu^ . Narcissus, in tleui be-

lift kien Gang unter der untersten I'racmciion. links vom NEingang,

au (1er 1. Wand zwischen dein 3. und 4. Pfeiler. Daiiiil slimmt die An-

gabe in den Protocollen vom 1. Dec 1814 und ungefôhr auch Ami-

cone's Rericht vom November 1814.

£nditch gehört hieher vielleicht auch eine in einen Tuffstein

eingeritzte Inschrift

10. C. I. L. IV 2485 permtsm, an emem Pfeiler in der NShe

des vestUchen Haupteinganges.

Dass diese Inschriften sich nicht auf die Besetzung von Sitz-

plätzen im Tiiealer bezichen können, ist selbstverständlich da sie

sich durchgängig nicht im Innei u, auch frrofsentheils nicht einmal

in der NfdiP von Eingnngen finden, iiir Stelle welclie besetzt wird,

kann vielmehr keine andere sein als eben die wo die Worte angeschrie-

ben sind. Wir werden schwerlich fehl gehen, wenn wir die Inschrif-

ten auf Leute beziehen die während der Spiele Erfirisehungen oder

dergleichen am oder im Amphitheater feÜ zu hiéten und aufvorgän-

gige Erlanbniss der Aedilen sich dafür einen Pktz zu sichern wünsch-

ten. Dazu passt es sehr gut dass neben der Nische, in der n. 6

steht, einige andere nach vom durch eine kleine Mauer abgeschlossen

und in eine Art von Bottega umgewandelt sind. Die Inschriften sind

z. Th. sehr lUuhlig ;nigeschrieben: vernmtlilich galt die Besetzung

nur ïur die Dauer Eines Giadiatorenspieis. Sie gehören auch nicht

am Anfang wenigstens per fehlt ist kaam zd bezweifeln. Die Inschrift scheint

wesentlich dadurch crliallon worden zu <rin dass die Bnrhstaben in den noch

frischen \'erj)utz sich sckw ach eingedrückt und so fixirl haben. Vielleicht war

der Kalk ungleich getrocknet und hatte huk:» am Aufuug keinen Eindruck mehr

augeuouiuien so dass hier einige Buchstaben spurlos verschwinden konnten.

Mommsen macht mich darauf aofmerksam dass wenn in der That iussu

sn IsMtt sn, die hisehrift etwa tlwm Posten von Poliseisoldaten gegoitea btben

kouie, die an dtm betreffenden Orte sich aufgestellt hfitlea.
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alle in (lie* glftidie Zeit; währciul n. 4 -9 in (l«'r für Pom[)pji jüngslpn

ausgebildeten Pinsclschrift geschricbeu sind, stehen die J^uch^lahen

von 2 und 3 zwischen dieser uod dem Charakter der ältesten auf-

gemalten Inschriften mitten inne. Das« âbrigens 2 und 3 zu dersel-

ben Gattung gebAren wie die übrigen, ist swar nicht sicher, da weder

die Aedihsn noch die Besi^tzting des Platzes atisdrûcklich genannt ist; •

aber durch die Sudle und Art der Schrift wahrscheinlich. Vielleicbt

gehört hidier auch noch «n Fragment mit ähnlichen Buchstaben

(CLL. IV 112S) das in einer Nische nahe bei 2 und 3 steht:

T • s • V • o . .
. , vs ü Q ein Ueöt von occu^avit sein kannte.

HaUe a. S. RICHARD SCHONE.

JN a c h t r a g zu S. 51.

Oie Vermutbung dass in der Rauurfcuude des Ërechtheions Z. 13

ein Alyivtttog U9og erwähnt werde und dass dieser identisch sei

mit dem sogenannten piräischen Stein, findet einen Anhalt in einer

Bemerkung Fiedlers (griecb. Reise 1 276), die mir früher entgangen

war. Dort helsst es: ^auch gute Bausteine (festen Kalkmergel) liefert

Aegina: der untere Theil der Befestiguiigsmauer der Akropoiis an

der Nordwestseite ist aus grofscn (Juatlern von Aegma aul^eführt'.

Diese Annahme ist von vornherein wm'uj wahrsdieinlich; lii»* Oua-

dern gelten vielmehr allgemein für piraisclieii Stein, den Fiedler

nicht beobachtet zu haben scheiut. Die Verwechslung war aber nur

möglich wenn der piräische Stein mit dem von Aegina weseothch

gleichartig ist. Herrn Prof. K. von Seebach in Göttingen verdanke

ich die fireunddliche Mitthetiung, dass er, obgleich er in BetreiT Aegi-

na^s nicht ans eigner Anschauung urtheilen könne, doch keinen Zwei-

fel hege an der Identität des PirSeussteines mit dem jungen merge-

b'gen Kalkstein, der den vorhandenen geologischen Beschreibungen

von Aegina nach' auf der Nordsette der fnsel und speciell auch unter

dem Athenetempel anstehe Zugleich macht er daraul" auliuerksam

dass nach der Angabc von Reiss und Siubri ( Ausflug nach Aegina

und Metliana) auch der Tempel aus den lilüekeu de^ aeueii U'irhl zu

ÎM arbcitenUen Kalkes von Aegina bestehe. Somit konnte wenigstens

der piräische Siein mit dem Namen des äginaischen bezeichnet wer-

den und da beim Bau des £rechtheions überhaupt nur von pentelH
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1

schein, piräischcni und allosfnlls (hm Steine ihn Hurgfolsens dir Redo

?t in kann, so wird dir Lcsuug AlyivaLov ki^ov miiide2»teui> für

wahrscbeiulich gelten dürfen.

R. S.

£iN BRÜCHSTÜCK DES CÂËLIUS ÂURELIANUS.

Bei der Besprechung des alten Leidener Apuleius (de herhis)

machte Lucian Ahillcr vor Jahresfrist folgende gelegentliche Bemer-

kung (Rhein. Mus. 1808 S. 189): ,,noch habe ich mir an^remerkl Uass

am Scbluss von einer Hand des 13. oder 14. Saecuium ein kurzes

medicinisches Stück sich findet, dessen zweiter Seite übergeschrieben

ist ,,ex libro celi aureliani meXrodüi (nicht deuUicb) 8icceD8i8*^ Übri-

gaos iflt grade diese Schlossseite greulich mitgenommen".

IKe Handschriften des Caelius Aurelianns, aus denen einzeln

erst die Chronia, dann die Oxea in den Jahren 1529 und 1533 ge-

dniekt wnrden, beenden sich beide damals im Privatbesitz: seit dem

Abdruck ist weder von ihnen noch von andern Handschriften dieses

historisch wiclitigsten aller lateinischen Mediciner je wieder etwas

gehört worden, sie sind zu (irunde gegangen, eben bei Gelegenheit

und in Folge des Abdrucks wie so viele andere — es gibt keine

Handschriften des C. A. mehr. Da nun aUes was wir von ihm wissen,

selbst sein Name und sein Vaterland , auf Treu und Glauben der

ersten Heransgeber beruht, die einen lesbaren Text ans ohne Zweifel

sehr verdoriienen Handsdiriften mit herkftmmlidier and den Zeit-

begriffen nach pflichtmâlàiger Willkflrilchkeit hergestellt haben wer-

den, so war schon diese kurze Angabe von hervorbringender Wich-

tigkeit. Sie bestätigte zunächst Namen und Herkunft des Verfassers.

Bei der geringen Theilnahme, unter der stit dem 1 Ii. JaJirh. die

medicinische Litteratur der Alten zu leiden hat, ist es erklärlich dass

weder L. Müller noch die Leidener lîihliûiliekare auf das auch die-

sen ohne Zweifel schon bekannte Stück (der Codex wurde während

M/s Anwesenheit neu gebunden— so erzählt er selbst) das geringste

Gewicht gelegt haben, ich schrieb sogleich nach Erblickung obiger

Zeilen an meinen Freond Du Rieu in Leiden, machte ihn auf die

Wichtigkeit des Stfickes (selbst wenn es nicht neu wäre) aufinerk-

sam und erbat mir von seiner schon bewährt*'n GeftUigkeit die Mflhe
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einer Abschrift. Mit Brief Tom 11. Juni 1868 erhielt ich die eisten

12 Zeilen der Rückseite des betreffenden letzten Bbttes, das eigent-

liche Fragment, mit der berichtigten Gberschrift, welche mir sogleich

ein verlorenes Werk des C. A. verkündigte, Gynaecia, d. h. nBçl

YvvaiY.Ei(t)v nad^fjjv. Der Wortlaut ergab eine drille wichtige Thal-

sache, indem er einen Blick gestaltete in die Art wie C. A. den irrio-

chischen Arzt üliersetzte, dessen ,,Latiiiisation" er sich zur Aulgabe

gemacht hatte, den Soranus. Die einzelnen Salze tanden sich wört-

Uch in dem griechischen von Dietz zuerst herausgegebenen Texte des

Soranus wieder. Ich machte mir sofort eine Abschrift von Du Rieu's

Abschrift, wacher in dankeswerther Weise die AbkOnrangen des

Originals und an den ausgelöschten Stellen in sdiwankenden Andeu-

tungen die Reste der Buchstaben wiederholt hatte, schrieb die grie-

chischen Stellen daneben und schickte jdas Blatt sur Vefgietchung

meiner Lesung mit der Handschrift nach Leiden. Nach so erlangter

Bestätigung le^le ich dieselbe ad ni la , für das zweite Heft meiner

Anecdota. dessen Vorbereitung mich jetzt beschäftigt, und mit

ihr die aut uwhw weitere Bitte (mitBri«»f vom 22. Juni) erlan^rte Ab-

schrift der Vorderseite sowohl als des Uestes der kaum noch lesbaren

schwer beschädigten letzten Seite des Codex, abergläubische Hecepte

(physica) enthaltend (ut mulier concipiat— ut conceptum perferat—
ut cito pariat — ut non concipiat), im Geschmack des Theodorus

Priscianus und der Cleopatra und s. Tb. wdftlich aus den Gynaecia

dieser letsteren entnommen — Soranus hat keine Schuld an ihnen

and zu dem Fragment der hteiniscfaen Bearbeitung seines Weriies

geboren sie nicht

Inzwischen hat Ermerins in der soeben zu Utrecht erschienenen

neuen Ausgabe des Soranus das Stück als Anhang herausgegeben

(p. 303: Fragmentmn Caehi Aureliani a viro doct W. N. Du Rieu re-

pertum in cod. Voss. Lat. Q. no. 9. lui. ult. verso). Da es also zur

Aufnahme in die Anecdota sich nicht mehr eignest, will ich wenig-

stens an dieser Stelle durch sofortige Wiederholung die ialsrlien Lo-

sungen und falschen Erklärungen, mit denen es in wunderlicber

Weise von Ermerins ausgestattet worden ist, aufGrund meinerLesung

der Du Rieu^schen Abschrift mdglicbst schnell unschädlich machen.

Ich lasse daher ohne mit ausArflcklicber Berichtigung der Erme-

rlns'schen Fehler das Papier zu Terderben, das schon einmal nach

Leiden geschickte (am 15. Juni 1868 zurecht gemachte) Blatt einfach

abdrucken, so gut es ohne Autopsie eben möglich ist, und hoffe mich
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dadurch fflr Du Rieurs ziemlich mOhevolle Âbschiilt besser sa bedan-

ken ab es Ermerîns für die ihm später zugekommene HittheUnng

durch seine völlig uiiautheiitisc.he und unbrauchbare Veröffentlicliung

gelhan hat. .Nach Du Hirir> I riiieil ist übrigcus die Schritt aus dem

13. Jahrb., das liiatt cm iiaibcs liiatt und nicht zum Apulcîus gehörig.

Ex Geneda oeUi aureiiani me-

thodici siccensis.

Sohlm igitur aptum tem-

pus cooceptionis est incn-

straali purgatione décli-

nante. relcTata enim ma-

5 trix fervorem retinet mo-

deratum et bumectationem

modicam. rursnm semen

non potest adbaerere nisi

aspera ante matricis effecta

10 matrric, lapsu i\un\o laces-

öilo. ut enim in acgrolis

dimissiuuis tt inpon' ciluis

tenetur acceptuä, iDiuiiiente

autem accessione, vel in

15 ipsa, commoto vomitn elTn-

sus exduditur» non aliter

semen finniter teneri per-

spidtor purgationis flnore

Tergente. addimus prae-

20 terea appetentiam quoque

veiiercam adesse veneri.

sicut enim supcrceptus ci-

bus null digcritur, sie bemen

invita matriro j'xci'ptnm mi-

25 nime tenetur vel counatura-

tuT, nisi feminae sitientes

Soranus (ed. Diets, Kdnigsb.

1838) c. 12 p. 33 V. ult.

/jnvoç orv xa/çog Ijvlt^-

ôêioç [71^oç ovkkri^jfiv) 6 xatà

T^f ànôlu^iv (àftohjyfiP D.)

xai éyçaàla, néktv %èif oèx

zrjg fujiQuç i^taué}'i^g xaià

tèv Ttv^néva (so ich), wç 01 v

inî %MV vooovnwv tr dvèoei

(cf. Cael. Aur. p. 34) la^ßavö-

H&fW TO oitLov frçà naço-

^voftov <xar^erat>, xatct

ifitrov mmàmtreUf uawà têv

ßaßalmg nunêxtrai «ro^art-

•^ip ore naQaxfidÇtwai» al

xa^âçaeiç . . . nQogs^jxa^ev

ôè (vid. p. 32 extr.) on y.ai

OQfi^ç xtti oçé^eiog tvqoç avv-

cvotctv l'fraQyovarjç, tßg yccQ

. . . ri tQO(pi} X^Q^S oçé^ewç

5 moderatam: «0 der codex {ganz richtig), 9 aspiuite (aspemate) eod. statt

o^j>f'r» tn\te ( . . . cffccU\ = rï(}oTfTKax.). 15 comniota f(w/. 1*^ pu rfjat ///////

flaorc > CI i^ctjtii : so richtig der cod, 21 adesse veueri (rf A. dass bei d«r veoiia

(awovota) auch die appetcntin veneris (die oQurj) vorhanden sein müsse.

25 conoattiratur ick: cum oaturatur cod. 2ti feioiae ; ioexuute Qud. wie et scheint.
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venerem sumpserint litet

enim quaedam Tiolentia op-

pressae conceperint, Ulis la-

nien delftctatio affuit animi

5 celata iudit io. tempiis igi-

tur aptifesinium ronccptioni

probatur quo veueiis appe-

tenüa suis ftierit stimulis

agitata, Mà neque corpore

10 graTaio neqae siiccis aolitis

deatituto. non eat enim

auflGciens sola cupiditaa

fect« effectos veneris opti-

nere, nisi corporis quoque

15 aptissiuta iueiil habituilo.

%éûûKai, oCrrofÇ ùèôè %è

ûnéçfia àévmtn àpaXrjip^j-

vai T€ xat xfjotrj^h xvwpo-

Qijd^f^vuL àlxcc Tov rtaçéivai

Ttçoç awovalav oQfn.v xai

^Q£§iv, '/.al yàg tivsg

ßiaad-eiaai aweXaßov, tart

xai ItiI tovtù)v eÎTteîv oti to

jiièv %rjç oçé^eùtç ndvtfûç na-'

^oç xai xavxaiç ftaffiv^^ hf-

moraîro de vno ^pvyr/.r^ç

xifUgmoç . . . xtti^^ff olv irrimj-

âêiog 6 wnà z^v oçe^tv, nlrjv

vov ûdSfiOtoç nijts ßagoifu-

fov fiTjte èvdeoî'ç ovtoç* fnô

yàç ixai ov TÔ TTçog avvovcUtv

TO y.avâaTrji^ia tov cw^aioç

% violeatU: der wuL tekmit vinolea*

3 eoncepariat îeA: eoa-
1 liert Od)* ^ ^ eodSw..

tia m Hüben, eine gmoi^fiMche venœekeelmf,

coptôBoeML b i^teri eo codex {naeh Du Riee^M aheehr^M eehUeem

i

oJfentHir daê geivuhnUche zeichen 8 (ebcMO \b) fait corf. (?)

9 ag //////// cod. 10 gru /////// cod. 12 capiditas facU ich: dar «ad, ««-

ûmtlkh (comditas fictia Du JIIm). 14 veyeris Uihi vanif (oder ranu) end,

{staU v«tt*u).

Berlin, am 7. Juli 1869. VALENTIN ROSE.

ZU DEN SCDRUSSISCHEN INSCHRIFTEN.

In dem Abdruck der Inschriften im dritten Bande des Hermes

S. 439—445 fâné, wie ich meine ohne mein Yeracholden, mehrere

irgerliche Versehen stehen geblieben. Man lese S. 442 Zeile 7

AHA . OYPIOY, ZeOe 8 MHTPOACOPOY; S. 443 sollten die beiden

ersten und beiden letzten Buchstaben der zweiten Zeile der Insdirift

schrug abgebrochen sein; Z. 12 l HNH^OAI ; S. 445 Z. 11 YOEP,

unter M\ Z. 4 K( >YKAI^ Kovxatg-, S. 446 Z. 4 E=AN, Z. 9 ist der

erste verstüaimeite Bucbslabc umzukehren.

(JbU 1869). K. MÜLLENflOFF.
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VARIA.

XL Plinius iSiü. Iiist. n § 5 cos vitupérât qui praeter liunc mun-

dum alios esse tradideruut: furor est, prufecto furor, egredi ex eo ${

tamqmm ùitema ems tuncta plane iam nota sint {(a sertitari extera :

quasi vero mensuram ullius rei pomt agere qui sut msciat aut meror

hominis videre quae mmdus ipse non capiat, quod plcrique libri ha-

bent mâror homines et emendandi quandam voluntatem prodit et non

minus quam iUnd absurdom est neqae vidtré ferri potest: nam
faaec esse debet sententia, non posse hominis animo conprehendi

qnae mundus ipse non capiat qua sententia non perspecta factum

est ut valde inepta proferrentur. seribimus qwui vero mmmram
vllius rei possit agere qui itit' msciat aut in cor hominis cadere quae

mwidns ipse non capiat.

Idem tMidem liliro § 20 vix prope est iudicare utrum mtujis con-

ducat gentri humano, quando ahm nullm est deorum respectus, aliis

pttdendus. immo vix probe est iudicare.

£odem übro § 154 terra dicitur etiam monimenta ac Htulos ge-

rms nmmpiê prmgmu no$(rum et memoiiam extmdens contra f^re-

v&atim aetfL non puto contra hie dici potuisse, sed scribendum

esse ultra.

JJL Horatio Gann. 1 25 redditmn tandem est ^uod soripsit

Aim'tif imutat quoHmii fmMra$
iadihi» erelris Atoenet p^ftervi

nec tibi somnos adimmt amatque

ianua Urnen.

nam iuctibus, non ictibus, in libris suis praeter Di vaci omnibus se

legisse testatur Cruquius, in Leuiensi Graeviano lioginensi Bent-

leius: accedünt alii libri et quod Porphyrio adscripäit suuuique fecit

Acron, AtoensSi qui alim frtfMxiHuM fmutras Inos k^dihu iucme-
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bant Vf exn'tnta somno ianuaslapm'res , iam U. neglegere i/icipinnt et

idcirrn Ito.pi- i tn'iHS faciunt, mirum ost BenthMum v<k Is tarn aptae

tiiiiiquc testalae voritatem non adgnovtöse, neque minus miiiiin non

restituîsse eum eandimi vocem in versibos Glaudiani quos propter

inancm quondam Nicolai Hcinsii opintonem adfert. dicit Claiidianufl

in Ëutropiam i 90 hwd aUter iiwemm flammü Sfhyrwi Lau B
mmo düata mari, am serta reftUat Csmättt, iam turba proeax naetü-

que rteeâit Àmb^ et raro fuhoHsr tonna taetn Siquê rëfomidai qp«-

culo damnare ieneehts, Stat tarnen atque aHai incciii§Ü Um wUnùtrae

DiUetumque tmd qmmtis Itmgaeva lupanar Ctremä ei retiiimi m»m
qmd perdidit aetas. scribendum est et raro pdmlur ianua iactu:

nam laclu uiisere languet, ohversatum aulciii esse Ciaudiano lluratii

carmen vix. potest dubitari. et aUulit Burmanuus iaau ex hbro

Vossiano.

Xlll. Sîinecdi E[\. \.V6 \^ nullum animal alteii pai est. circum-

9fiee omnium corpora^ nuUi non et color proprius est et figura sua et

magnitudo* itUer eitera propter qim mirahäe dwim art^

est hoe quoque existimo fufid m ianta copAi renm namqiiam in idem

1ttcf(fö. eliam quae sämtia videniur cmn amiukns dioena Jiotf. tei

fedt genera foUmant nnUum wm nta fraprietau ^gnaHm; tot

omimaHoy wnSUus mi^HÜuda eum aUero emwenü, lefnpce aiipUd buter-

es(. solam magnitadiDem animatium non posse comnemorari mani-

feslum (»st. verum de imaginis vocabulo non debebat cogitare Li|)sius

et post eum alii. nam neque pro forma ant figura dici potuit imago

n(M|uc Seneca si tiguram conmemorare voiuisset coloreni et magni-

tudincui oniisisset. sed ita antea locutus est, hir <!ixit tot ammaliay

nulli cum aUero convenit, postquam perperam scriptum est wuUiu&

accessit absurdum illud magnitudo.

Idem Seneca de beneficüs 1 9 3 mHiaif nè^mams oc maUm»^
ris ei inier maironae abammanda condtino it* piis eatniugem tnam

in seih prortare nttaü et om^o admtn£i nufeeiwikuis veki pertpienam

undique, in libro Nazariano a prima mann acriptuin est abomàumda

eonditiOt altera mde fectt obeminaMdae eendieianis» quod ^i scripeit

in mntata orationis forma iure haesit
,
probabilem sententiam non

eiïecit. neque lîeutleius recte putavil non nulla excidisse. scripsit

cnim Seneca rusticus inhumanus ac mali moris et inter matronas

aboniinandus convicio eM. f|uadrat quod sl;itiiii .idditur s/ qui<. nulla

se arnica fecit insignem nec alienue uxori annuum praesiat, hunc ma-

tranae kumiUm et eordidae Ubidinù et ancälariohm vocant» soient
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hoiht' quidam ek'frantior«'s s( iümtp cotwititfia
,
nrqnp (Infiirniiit

banc fori 11 am quasi luisca essel explicaiciit praesi'iiii si lujMM arli-

ticio. verum in ci et ti syllabis quas vocalis seifuitur nulla est libro-

rum saeculo septinio (IbrisUaDO non anti(}uiuniin auctoritas, magna

autem et certa vetustioram, excepüs paucissimis vocibu», 9d quas

emwknm non magîs pertinet quam su^^kio, in convicü autem voca-

balo non lantom antiquiflstmorum exemplarium fides, vduti Gaîi

Veranensis m 220. 222 et Dîgestonim Florentinorum, sed etiam

wtustae intarpretationes non erant neglegendae. Paulus ex Festo

i9iwkhm a vim, m quikuê prim luMahm ta, videhtr dkhim, vêl

immntata liUera qtiasi convocinm. lllpianus libro lvii n<l Kilictuni

Dig. xLvii 13 15 convicùun iniuriam esse Labeo ail. cotwicium autem

dicitur vel a concitatione vel a conventu, hoc fsi u collatione, vocum:

cum enim in unnm compiures voces confernntur convicmm appella-

tur, quasi cmvocium. iSonius p. 64 cunvicium dictum est quasi e

vicis iocum, gui iecundum ignobilitaum hà maUäwÜ» et dktis turpibus

tmnlletur. neque de vkis neque de vocibus qnisquam cogitasset in

Toeabttlo quod t habebat

XIV* Significafi in auspieionla vocabulo e litteram certa yetu-

atÎBsimonini libronun anctoritate confinnari. îd nunc paqllo ex->

pressius voie demonaliare, ai forte eoirigere possim eorom senten-

tiam quibus doctrina nostra aetate temere repetita tanto placet opère

ul tum mirilice sporenl sese esse lorutos cum quantum poterant

suspiuuiieui tiixerunf, ipioranti's illi aut .^pernentps constantera con-

suetudiueni mpmbi auaruiii illi^ lihris quorum nimia veneralio erro-

rem peperît aliquot saeculorum antî(juitat«' antcccdentium. ac pri-

mum quidem subit œirari cur in Plautinis fabulii» in illo Tocabulo

plus fidei babeatur Gamerarii libiis, quorum ne conatans quidem

conauetudo est, quam Ambrosiano. scriptum est autem in eo libro

aiiq^a Pseud. 1 5 149» Trin. i 2 45, svspîcâmeM Trin. i 2 42. non

discrepant ab Ambmîano libro Ciceronianarum orationum schedae

palfanpsestae, sed scriptum est $mpieio in Scauriana f d. U. 12. 14.

31, suspieiom § 15, siispeft^ in Fonteiana § 5: nihflo tarnen minus

contempla antiquissima scripturae memoria nuper adscita est forma

nuvicia et falsa, suspicionem iscriplum est in Scholiis IJobiensibus

p. 293 32 Ur. possum multa adderr: sed non opus est enumnare

exempta, cum adseverare possim in omnibus quorum notitia liabetur

libris saeculo septimo antiquioribus suspidonis vocabulum ita sem-

per scriptum esse ut c babeat. aaepe iegitur id vocabulum in Di-

10*
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gestis lustiniani scriptaque est in libro Florentino e litten sine ulia

ezoep^ione. parendum est igitur libria veteribiu neqne ut i prodno-

tum explicetur ad receDtins pronnntiandi acribendiqae Titâmi ficiam-

(|ue inscite suspidtionis vocem abemmdaiii.

XY. Büro aive radtcio sive neg^tt in personainm Ennuclu

Terentianae tabala aenratur lache« semx idemqae nomen in actus

qiiinti scaona qiiinta eis adscribilur <[uae is senex loquitur, atqui

Donatus in initiu äcaenae iUius adnotandmt iiniuit ^md hums senis

nomen apwl Terentnm non pst: apnd Mmandrnm Simon dkUnr. ne-

que in aiguiiteulu i.ibuiao noiueii Lachetis memoratur, sed pars eins

iUa coniinern dicitur periwrbationm PàmeMnù per dohm I^Aiae

atqM ehu indicé jper wnem, qni rure (une adoenefatf eonfirtnatas

m^Has. adparet nomen iUad Lachetis additum ease post Donati

tempora. quod factum est temere atque insdte. ineptom est ennn

nomioa fingere personanim quae in ipsis fabulis numquam pronun-

tiantur. quapropter in PlautI Milite glorioso aut delendum erat ad-

notatum nomen Lncrîonis aut adgnoscendam alieubl in ipsius fabO"

lae versibus. dixi alias, nec muto sententiam, recte scripsisse Gro-

novium ni 2 21) st falsa dices, Lucrio, excruciabere. adpellativum

lurrio, quod Paulus habet in Cercopa, a lucrando dodudum est neque

aliter ('\|»licaridnni esse videtur proi)rium nonieii. scfl ip.^o uoinine

proprio et eoiqx'llatioae hiatus excusatur. loaches autem üle aenex

aumptus est ex Hecyra.

XVI. Cicero de re publica i ^ 56 baee didt de love, quemwum
oïïmium deurtm et Aomdmm n§m esse omnes dbefi* Moäkp»» pariter

commUuHt, ita Habnius scripsit Orellii conieetaram secutus , quae

multo praestat aliorum comroentis habetque aane aliquid praesidü

In Lactantil verbis Inst, ill, regwsre tu eoelo lovm mdgtu sasMiMf :

iä et doctis pariter et indoctis persuamm est mirum tarnen est in

membranis Bobiensibus lon^e aliud legi et in quo h uu! facile credas

pariter latere, habent enim omnesdoctiqueexpoliricoHaei'diint, ad has

antem llUeias doct supra adscriptuni est omissuin antt a a librario

doclün. itaque perspicuum est in archety]io recte scripiura fuisse

omnes docHmdoctique: sed expolrri neque delefi potest, cum non in-

teliegatar quomodo accesserit (inania enim loquitur Heinrichins), ne*

que credtbile est negiegentia aliqua oculorumque enrore Actum esse

ex portier, mihi videtur in esope^ totere ex par&i idqae snbstita-

tum füisse ei verbo quod Cicero scripserat, nimirum pniUr. nam
ipse sane Cicero non dixit ex pmid neque enim usus est hoe ad-
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iectî?o nisi in venu Arateomin, eoiMffiitVt specie nttifas parttigtie m-
tore^ neque ex praepositionem cum nrutris ailicctivis ita coiiii^nxit

ut adverbiorum notiones eflicerct diceretque ut postoa alii ex pari

vel ex aeq^w. etiam hoc satis miruni videri potest, scuijj^issc ilium

librarium ex parili cnm dcbcrct panier: sed reputabimus non laro

Synonyma substitui syntmymis. parile in eis scriptis quae nos babe-

mus satis rarum est, pariliier paenc inauditum, cum frequeatissi-

nram alipariter : tamen Charisiiu p. 191 P. foriter inquit pro pari-

Uter CScero, ul AkuBimm notât, potest etiam tx pariH aiiquo Lalini

sermonis tempore tarn nsitatum foisse tttpariirer TuUiani locum nitro

obtiberet: similis enim loquendi tasus pauUatim valde increbmit ut

jrarAer expliearet Nonius p. 974 ex aequo adscripsit •

Qni Tnlliani opens reliquias collegemnt non neglcxerunt quod

Augustinus habet contra liilianum iv 12, in libro lerlio tie re puhlini

TuUius hominem dicit non vt a matre setl ut a norerra natura ediliun

in vitam^ corpore nudo fraytU e( ni/inno. fnumo auiein anxio ad mo~

lestias, hnmili ad timorés, molli ad labores, prono ad libidines, in quo

lame» inmet tamquam obmius quidam divinus ignis ingenii et mentis.

conspirant partim quae Lactantius de opificio dei c. 3 habet, addo si-

miUiraa esse quae Ambrosius didt de eicessu Satyri u 27, quid eHim

nohU wdterim, gvt Umnpum ^uMaH et nuH prot'cmitir m hone vUam,

earpwe^firagäi, corde Uérifo^ imbecäh animo, mßä ad soUkitwHiue,

deridM ad laberes, pront* ad pol%iptate$.

XVIL P. Annius Fiorus p. 106 16 Halmii cum me tndmt

mreeunde adgnoscentem^ in amplexmn effnndilur et ^ama* itiquit 'igitur

fauiorem tunmJ' 'quiünt amcm:*' et manu altenttrnm imentes avi-

dissime nascentem amicilium foe^ii'i ufxnnus. scribe aller alierum.

V. 107 36. et ccce iuw {dunhuniate continua civitas nobis ipsa

blandititrf quae^ si quid credis mihi qui nmUa vidi, omnium earum

quae ad quietem eb'gwttur gratissima eet, recte Mommsenus omnium

rerum in omnhm earum mutavit: süperest ut mnüta mutemus m

P. 108 14. *o* ûtqmt 'beaUm doüalem, quae in U fatigaium in-

ddlt, qnemadmodum tamen te froeequäur et guiü kk agitur? unde

enbimit reditue? an pater ab Africa m^nunietrat?' *und€neqnaquam,

cum kae ipsa peregrinatione off^nderim,' ita codex, simplissimum est

alterum mide, utpote ex priore versa male repctitum, delere et scri-

bere 'nequaquam, (juem hac ipsa peregrinatione offendetim,' scribi

pusse quem etiam Kibchelius vidit.
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P. 108 29. Floras pulchritudinem suscepii operis, id est pro-

fessionis quam didt litteraruniy ita laudibus extolUt, uin U ergo nmc
oportet nullum magis predium ^ nullam procurationem^ nullum kono-

rftn (lecerni qua)Um hie sit nostrae professionis. quod codex habet

mayis predium niufanint irt mniKS praedium. atqui Florus noü de

lucro et mercede in ofrssiOins l<i(|uitur, sed ile ilignitate eiu.< atqiie

honore idque persequitur dcinde ainplius. itaque cum pracuratione

et honore pessime coDiuogitur praediuni. tum valde inepte id prae-

dium dicitur malus, scribendnm est certisaima emendatione nmthm

magisternm, iuslam sic habenius gradationem.

XVIII. Ausonins in Gratiamm actione p. 706 Tollii /ectslt aêtm

et fame aim quoque conml^, fHatme QtaHmy^ ted nmetemmfasrù
vhi» gleriae nUUlarn: habem enim leeum tit ieu^ labe/ris ita d^ni-

talis plerumtpœ coneerthm , virlutis quam fumerie aniiquiore colUgio.

niro<> nobililalis andquae: dantur enim muha nomimbus et eM Roma

pro liififto. iure negavii tji uiiovius nrbis nomen aptuni f^s^e senten-

liae, srd frustra quaosivil «|uod el apfius essel et mutatione veri

simili restidipretiir. mihi non cM scribeodum esse (ianltir

enim muUa nominibus et est stemma pro merüo,

P. 73t de oondoaatis a Gratiano résidais iributonim haec di-

cuniur, m oi^iiaieiila mnia fiagitandi ptilUkUm ordere iussuti* mdere

nt emt quaeqae forie onmee dmiaiee eot^higraiionem eahArü iiueadü,

ard^ant stirpee freiadum oeferum, ard^ani eemmoria futoranm,

«um ee ewm puhere faviUa nUseiurat, torn naib&ue fimae inookeral,

el odftuc obnoxU in paginie amcrematie dutehte epiam et eeetertienm

mtas cum iuvantia de ratiene cemebant, quod mtminerant tectum legi

pi>sse etiam vereintes, pro monstroso illo cum iumntia Tollins ex co-

dier aliqiio atlfert coninvaulia, ex alio niw vva
, (|U(>d v\ cum tri-

ginta iialimi j-ssc inlolloxil. iio({ue lannn (juirrfnam u) jirodesl. non-

dum baec emendata sunt, (juamquaui Scaliger atiquid dispexit cum

scriberet cum titubaniia et trepidatione. sed tiinbanliae vocabulum

ut fortasse placeat (usi eo sunt Suetonius in Claudio c. 30 et in Vi-

teUio c. 6 atque lulius Valerius in Rebus gestis Alexandri i 25), at

reUquorum nimia est mutatio. litteras com pauUo corioaiiis rina*

mur haec ex eis elicere nobis videmur, <lKCfifs opèt/mm et teetertiorum

notas cum titubanti adoratione cemeftonr. adrairabantur debitores

residuorum atque adorabant beneficium Gratiani, sed titubabat ad-

hue eorum animus nequc satis sibi esse videbantur luti. in verbum
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quod ttl admiHme video lam incidiMe Herelium in £p. crit ad

HenMlluin p. 61. '

XIX. Eumeniaa In oratione pro msiaurandis achoUs c 17 et-

enhn m hello parut Marti dkantHr, st mort quaesita Neptnno^ si messes

Cereri, si Mercwrio Incra Ubaninr, si item rerum ommuiii ad cultwn

refemntnr auctornm, uhi fas est docendi praemia romecrare nisi in

sede docendi? ita postremum verbuui srribcndiim ossc' Aridaliiis in-

tellexit: erat dicendi. sed iiiperfpcta est oratio iibi logitur renun

omnium, nihil aulem homines docli prottileruni quo operac prelium

facerent. acribendum videtur si Menurio mercalurae Inmi Jibantm;

ti itm ttnm omuAmi ad aiteum rêfemniwr «meromm. faciii errore

omItU potult menaiwniêf quo roatituto renun omnium pariter ad

hum pertinet

bi panegyrico qui Gonatanlio Caoaari dîctua est (tribuunt eum
dubio iure eidem Eumenio) c 14 scribendum est prtbr n^idem a

Gesoriacensi litore quamvis fervidum invecttts Oceanum etiam Uli exer-

citui ino quern Sequana amnis invexerat irrevocabilem iniecisii mentis

ardorem. nam hoc ipsum Sequana amnis non tain latet f[nam ppr-

s}ii( iiiim est in illo Seqnanam mit quod Livineius e\ libro Berliniano

altulit. inde in aiiis iibris factum est in Sequanam vis vel vt, in aliis

magis etiam temere Sequamm fluetus vel Sequanae fluctus.

Eumeniua in gintiarum actione Constantino Auguste dicta c 7

ita scripsit, ut mibi quidem fidetur, nam qitid ego de ceteris doitatéue

HUsis regieme hfiuar, qui^ iUaerimam te ^le eenfesms es? vidisti

emm mm ut per ogres aUamm wrhimn mnia fere eiUta uberta fioren-

Ha, vim faciUe, itoo^a ftumHia iftae epfidmm fortae luBuentia,

sed siefikn db eo fleam e quo retmreum nh dneit in Belgicam naela

omnia, ineuUa squalentia mula tenebrosa^ etiam militarcs vias ita con-

fra^'csas et alternis montibns arduas atqne prneapites ut vix semiplena

carpenta, interdvm vacua, transmittanl: ex quo saepe accidit nl obse-

quia nostra farda sinf , cum paitrarum fruyum nofris dijficiUor sit

evectio quam ceteris plurimarum. quo magis, imperator, pietati tune

gratias agimus, qui cum scires internum regiomm nostrarum habilum

ùtqm adepeetum tarn foedwn tamqne superum^ Urnen äh defleetere et

urbem iÛm sola épie tuae expeetatione viveiUem Ûhutrare dignaiue

€$, in vberta mutavi aperta futd libri babent: nam Id dici bic non

potnit, nedum interiectum Inter cwtta et florentia, dixerunt uibertum

Gellioa ti 14 7 et interpolator SolinI p. 11 1 17 Momma, et est in

Onomasllco huherhn yôvtfwç, ubcrtandi verbo utitur Eumenius
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postea c. 9. deinde libri babent mäüarii via »t ae eonfrag9ta, tarn

aräm atqtte protßtfi ant, quod |»artiin fernere ficlum, partim Teraio

est, ütM adüm olgue proM^fniiM, tum alii Iranmiuat^ aiü rede

Wmamâmt. denique scriptum erat iuepleümnm ngßomMtm noMra^

mut aâUmiit quod recte emendasse mihi videor.

XX. In Mamerlini iunioris panegyrico c 1 scribendum estiumi

cum me aerarium publicum curare voluistiy cum (|uaerens wrum animi

magni adversns pecuniam, h'heri adversns offensas, conslamis adversns

mvidiam, me, qui lib} r/ilerer eiusmofli, delfujisu', ulque e.o tempore quo

exhamtae provinciae^ paritm depraedatiom barbarica^ parlim non mi-

nu9 eüüitiabäibus quam pudendis praesidenlium rapinis^ uUro opem im-

jperaloris tsßjßOteatM , mililu ioept anteactit temporibus lado habüi

fraesmt tt^tmHim flagiUamUj çho^o maà» tndehar hmuntm mun
pmuare* acrqitum eat ia libria ^Moeraras onbisque ayllabae YÎtio tota

oradonia seriea ita mpta et confoaa est nl Addalius earn frustra ata-

deret reatituere neque magia alii quicquaui proficereut*

Duobua mendia Jaborant quae in eadem oratione c. 1 1 scripta

sum, neqite enim ei parandae sunt picturatae marmorum cruntae et

solido auro tecla laquearia qui maiorem anni partem m nuda Intmo

cubel el caelo tanlum ler^aiur, neque turhae Distifxforum ad delicins

mmiMrorum cm tarn pauca stîit mmisiranda . nrqiw tempus rp uhuiim

ei qui saepius slatarhm prandium ad nscessilatem hunuini corporis ca-

ptol, gaadiem casiretisi ci6o, mtnistro ototo et poculo fortuito, nikiiU

est non parandum illnd tempua apiilartiM. scribendum est tumplMS

epiUanm, neque magia sententiae convenlt mkUtiro oh>h: nam,de

mintstria antea dictum eat, hie inepta est eorum mentio. intdleiit

id Acidalius, sed minime foil fdu cum coniceret scribendum ease

eaumiro vel eaitHO oM>» scribendum potius eat màiûlerio abvh.

iiotiini est mmisterium id signilicare quod Galli similiter dicunt serviei.

I'aiiliis Rcc. spnf. m () SO rasis nrgenteis legatis ea omnia continentur

quae capacünli aiîrui parata sun(. el idea tarn poton'a qimm escaria^

item minmerui omnui ilehehunlnr, velud nrceuli palerae lames pipera-

iaria, cochlearia qmque ilemque truilae scyphi el lus similia, eis quae

lexica habeni addo ({uod scriptum est in HistoriaApollonii Tyrii, quern

librum sexto post Christum aaeculo lectitatum esse oerto demonstrari

potest, ilpoUottn» cimclts epulaÊii&m non epnAiMr, asd aunm tt

afgwhm m minüttrio regit diu fien» ùuuehatwr,

XXI. Capitolinus in Gordiano tertio c. 25 epistùlam habet Gor-

diani ad TimisiUieum socentm scriptam, in qua praeter quaedam
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depravatissima quae corrigere Don possum aliud est quod emendasse

mihi videor. deniquB mmc demum nUêUêgo FiUdiUum praeto-

rtimni eohortibmpra^^ defrtctne neqm Seri^^amimmU quartam kgio-

nm eredindam fuim , «1 omitlii dôwMermm, Mtifta mm eue ß-
dtââa ftm fwL ineptuin eat et adfinnatione ei verb! tempore

omNÎtK ékmmawrmi sed arte atque probahililate caret quod Uide

fecemnt ne emti^ dSmMterem. praeterea furi non potest tm fa-

cienda, pro quo did oportebat fuiiu. ita potius, nisi fallor, haec

pcribenda sunf, neqiieSerapammoni quartam legionem rredendamfwsse

et, Hi omnia dmuiiKTart' iiiitiain, lum facienda quae feci.

In (lapitolini Maximo et Halbino c. 2 haec scripta sunt, ego prin-

ce dico, vos firmai$ siplaut, Humm, mdiores ostendite : Maximum

^Uur at^ âalbimmy quorum unus in re militari tarUus e$t nt nolnU'

taltm §tiurü tpUndwe inriuiis ei lemrit, alter ita ektrus nobüüate eU

fU a mmrum UnäaU nipMeae (föj meaaariM er vitae sandimoiUat

qaam a prima aetaU m tiudSt umpw oc Utt$ri$ Mmiâ. Aline Maxi-

mam genere valde ignobili ea docent quae Capitolinus c. 5 narrât,

Maasim pater /nd Maximm, um» e plebe, ut non nuUt dkunt faber

ferrariusy ui aiii raedarim vdUculmius fabricatory ubi mira quaedara

el fortasse minuenda sermonis abundaiiiui est: Balbini iiolnliiatcm

Capitolinus c. 7 persequitur. ilatjue noliiiitatem Maxinio illic f iUo

tribui inteiiexerunt Lipsius Casauboiius Saltuasius alii, sed nemo pro-

babili emendatione sententiam resliluit monstrosunique illud ei

Uxerii correxit. mihi videlur scribendum esse m( vilitatem gmsrà

spUndore etrlttfti eveierit, alter etc aif quod aednai delendaai poliua

ease censeo quam, quod nuper factum est, in est mutanduoL

XXn. Valerius FiacGus TU 355

empâter Ma aàiwa af, fv« aîN fàa moigit ms

mJla, BrmtAeae flmm de sanguine fibraa

CantauÊUM prùmU muritaqae gramina pouft

^ quae sacer ille nives inter tristesque pruinas

durât editque crvor cum viscère mtltur adeso

tollttur e scopulis el rostro tnrorat aperto:

idem nec longi langimdt finibus aeri

inmortale mrensy idetn stat fulmina cmUra

iaiaguiê et m merits ßorescunt ignibus herbae.

versus quinqne priores et triginta très qui antecedunt desunt in libro

Vatîcano, cuius iiic una acheda periit. in Monacensi libro, qui in ?i-

cem Vaticani succedit, versu quinto scriptum est Dura tedique^ sed
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supra f ab alia manu f additum. (fiiap depravata sunt in his versibtis

frustra olim üeinsius conrigere studuit, nuper autem furaepostem

opinioDibus omnia magÎB etiam perturbala sunt nam minime offen-

dendam «tat in eo qaod poeta eandem iierbam Prometheam et floreoa

dicit ot gramina, n% mox 449 TUama gnunma adpellat: conimigit

utnirnque etiam cam didt m medm flonêcmu igtii^ ktrèae. aad

intellegi aane neqiiit ponti et quinti veraiis initium. ac prina qnidem

vitinm tollere posse mihi videor emendatione Ten simili, in alteio

tollendo si iuslo audaciar fuisse visus fuero non litigabu, ueque con-

ierturae speciem conriliare volo depravationis gradatim factae dp-

nionslraliüDe, sed illud t irere nolo, Valrriano carmini, quod pa>Miii

misere adfectum est , suinenieiuiurn nun uumquam esae acnonbus

remedüs. acribeodum igiUur esse exisümo

JVoMtfAeoe fknm de umgmue fibrae

Caucaseia pnMNîr inutrüaqm yrmnhM ventia

quM 9am ÜU um» inter trù^tqw prnkuu

educat imbre cruor.

dixit Valerius 340 Sdmik mOrUMM mM$ »enfii. alia quae buc

pertinent Bentleius ad Roratti Carm. i 22 18 adacripaiL

XXnr. Constat ullins el uUo saepius, non numquam etiam

ulU ita dici uL ead^ ni signiln i nt alque ullius rei^ uUa re , ulU

ret\ |>arilcr(juc nullius et tiullo pro nullius rei et nulla re. non

prorsus autcin rectc statuunt banc diceudi rationem illis casibus

artissime contineri: nam codem modo dicuntur etiam uUum et

«uUum ut quicqwm et nihil significent, quamquam aane fit rare.

Pomponiua Aeditumo apad Nontum p. 75 ^ Ubipoilqium û^anê
aique aedUmim in Imph tue Nee meitelà net mirtaUum Mm m
terre màerhuL Pronto ad amicoe 1 8 p. 179 Nab. née «gnere md-

hm adkne itOer nos mntno $erihiiumdi unm /Mna» quempum ego te

opUmmn vinm boMtrttmque artium teelaierem temmmmtm emicemm

fama cognossem et lu fortasse aliquid de me secwidi rumoris acceperis:

sed nullum pulchrius amicitine copulandae reperire poim quam mlu-

Ifsi't'iifis oj}ff'mi concilianät iibi occasiomm. tcneo igitur «juod ante

muitos annos de verbis non nullis Frontim m praefatioae de a(|uis

dixi, sed ut grammaticam causam minus adcurate tractarem. scribo

l^nmtiiit oc feimimum tamtim, sicut in ceteris negotiis institHeram,

nene fwod eutc^* neqne emm uUtm homiui aatius ceriàif fundaHee

ertâiderioi ont aUter fuae facienda puteque mtanda eini peeee deeemi

babet enim liber Casinenaia nÜü onâtaelns eertâu fmtdtUiiu eiratque
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Buechelenis cam fmMui eiim habere didt: nam in imagine honim

enuiun quam Ptolenua dédit penpicue scriptum eat finnàoÊiâ»^ ita

quidem ni m litterae uio ditcto coninngantiir. ndelnr autem fim-

âMtt multo pericnloaiaa mulari in fimdamtniim quam onmaeti» tn

AmiAw serftkf.

XXIV. Tacitus in Dialogo c. 31 ut ostendat oratori artibus

inplendum esse pectU8 neque posse fieri eloquentem sine philoso-

phiae copiitione inter ali i luiec (licit, dafmnt Academin pinjnariiaiemt

Viatû (diilmUiwm ,
Xenophon iucundi(ittlem , ne Epicin i (pudern ti Me-

troäori honestas quasdam exclamatimies assunure iisque protu res

pateU Mil oliitiiciR erit oratori. mqm enm sapimtem informimm ne-

stle Stokofum ctetrolm, std mm qui qumdam arUBkawrirtt omnêê

i^are débet. po«trema recÜMime ila scripait Bekiienu: neque enim

dubitari potest a Lipsio ttudiH iure mntatam esse in hmarire neque

quod libri habent UheroiUer aliud ant plus recondit quam JiWe.

fiierunt tarnen qui in litterulis inhaerescentes meliora quaereienl*

alius seribere voluit l^an Uittras neque vidit post artes non con-

cinne litteran addi. alius libarf obiter protulit, similiter alius libare

leviter: inmiiuin ita incukarulujn era! non nimis studenduin rsse

artibus. perversa est ista libido cmeiKiandi ea quae siinpiici et \( io

iudicio emendat I sunt, .sod nondum rede emendata sunt quae aniea

leguntur neqm cnim sapimtem informamus neque Stoiconm emtatem,

m
habent plt raquc a|Ki^rapha cfviiafem, optimum ci(em. in i|Uo nescio

utruiii illiid an aiiuii latcat, c( i luni autem est ine|)lunj esse civila-

tem neque minus ineptum artem quod in uno apographo est. frustra

fueruDt etiam Doederlinus et llaasius» quorum ille civem, hie, lenius

scilicet, ciVmi aUqmn scribendum esse putavit: atqui civis Stoico-

rum non minus absurde quam civitas conmemoratur. nibû hie did

potttit nisi sapiens Stoicoram, perfiectus ille et in se totus teres atque

rotundus. scripsit igitur Tadtus neque sMtm eafteniem Mfmrmanm
Sloiemm, eed enm fui quasdam eartee Amirire, amtiet libare dabeL

cum autem neque ab alif^uu librario temere iteratum esset, additmn

est nomen ex quo Stoieorum suspenderctur. (piod nomen utrum

dvitatem fueiil an arteni an deniqne aiiud mutile est <{uaerere.

potest autem (ieri ut non neglogentia sed talsa upinioue peccaveril

libranus qui pusl neque alterum neque requirerct.

XXV. Probus in Vergilii Georg, iii 293 Apollo autem dicitur

musagetes quia musarum dux estistimelur, m Lutatius in primo Com*
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munis historiae ait, qui (leorum curam eyerat. (|ui dttx, quod in i>crip-

tis libris omisBum esU addidenint debebant simui scribi»re existma-

tnr. postrema verba ut leguntur non posdunt iutellegi, possunt au-

tem &ic scripta, quod earum cborum regain

1b mentem mihi hoc revocat quae Paiuanias v 18 4 in descrip-

tione arcae Cypseli habet, TtmolrjVTai âi xai ^ôovcai fiovüiu

xo» liftéHm è^éç/xtav tij$ ^àijg^ nui ctpiatv iniyçctfifiit

^atMaç cSvûç tax* htdëçyoç jin6tXu/ißf

nemo tarn stultus esse potutt ut simulacri declarandi causa adscri-

beret hune esse fortas^e Apollinem, ])raesertiin cum tani persjùi uuin

esset operis iirguinenluiii. sed ridituliiin illud taxa nulla de qua

persua^uin nubi ^it eineiulatione tolb>re ])ossuni. nain âiitascribimuô,

Aatotàag ovtâç ye a>a| t/,â€çyoç L^/ioXXojv,

orationeffl quidem habemiiB quae ferri possit (ut Heynius in alio

eiusdem arcae vprsi« tito quem Pausanias c. 19 4 adfert recte scrip-

aisfte videtur 'itptôàfiaç oérae ye^ Kôfoy fugifidçvmen ci^ov,

1ÜM in libris aèwdç %é est); tum illud eflidmus ut non amplius elida-

tor T0G«Ü8 ante Si^ol, quod factum esse in tam vetusto epigrammatc

Gorintbiaco non credlbile est; deniqut
j aulluium spedei fortasse

addere possis coniecturae si scripeeris (i^tôç yai sed tarnen ineptus

essem si banc putarem esse emendationem. quod frustra quaesivi

invenieut alii.

XXVI. In vetusto libro Salmasii qui nunc Parisiis mier codices

Latinos numéro est 10318 post rxrerpta ex libris Naturalis historiae

Plinii XIX ct xx, quorum liais periit, in scheda 273, ante quam quot

intercidcrint dici non potest, legitur fuiis Hbelli cui subscriptuni est

û^vM pUUfmke expUdt ds remtdüs iohuaribtu fdieätr, qui ista edi-

dit Silligius Plinii torao v p. zli de mendis permultis unum tollere

satis habttit: contempsit enim quas ineptias dicit. mihi regulae iUae

non ineptiores esse videntur multis aliis quae veteres medid rdi-

qneruot praeceptis neque quicquam edendum puto nulla at inleUegi

possit adbibita cura, adscribam igitur omnia ut emendanda erant,

codicis mt'iid,! a Siiligio repelantur.

exordiQ pimdum dies XLiir. incipit temjnis aesiirttni viii hal.

iulias. ipsa hora incremenlum fellts admittihtr, qmd crcsal m (lequi-

noctinm aulumni. frigidis mere et dnlmribus el cunrtis bene olendbus

et minime mum et conaue/ts veitmii in tantum abstine in dies xn.
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oêquiMUhm mUumHi a. d, riti hol oeiobra turmdihir. ifia horasdt

nigri fétti$ tmg^, umamm ermnhtdo cotiM^iiifNr oceanm flia-

éktm, «terv eàUdà H oeerrmm omtithit et afttfâie Ymurê ae wM"
mim ioèora. timl mtfem die$ <xiviuy in eeeamm pUadum un tÜKt

novembres, eadem hora mnui himiimlbm imrmiL emwmiü

tgitur edei e leviora et induîgere vino , consuelis veneriis inmtere. dies

stdU m tempns hihi'rinim XLV. ista nlens ut missa a me scriptura de-

monstrat intégra sainte reiicum tempus facile transiges sine auxilii la-

time medicorum.

XXVII. Clandius Binetus ex libro ecclesiae Beiiovaceiisis inter

alia epigfammata qaahm Petronii nomen ioscriptam eat hoc ediditi

repeUtaiH nnper a Bnechelero p. 223,

Omnia gwu mianu poimmt finire qmrdhs,

in prmfiu vchixt eandidn$ em dette.

vSe oins et ditrh haerentia mera rubetie

pvgnaniie etemadki eempeeuere famem.

flutnine vicino stnltus sitity tffngit euro

ami calidus tepido cousonat igne rogus.

lex ar/nolK sfdpi n'rcum fera Iimina nujJlae,

nil meam Iktiu fusa puella toro.

quod saliare potest dives natnra mmistrat,

quod doeet infrenie gloria fine caret.

yarsQ quarto Doiisae aeribendum videbatur pwigetuü. non pulo dici

atomacbum pungere, ul aane stimulare famaa didtur: potent autem»

nimiram in epigrammate non optimo, ferri pognans stomachus,

quamquam mtdto rectius venter ab Horatio Serm. ii 8 5 iratna did-

tur, aaeviens ab Apuleio Met. ! 7. Tenu ultimo üifreme aeribendum

esse vidit Binetus: in libro invenerat éi/Mis. idem Binetos paicbre

perspexit versu quinto effitgit mutandum esse in et rÄjfSf. eurî frigua

ita conmcmoratur ut Vergiliu^ (.cuij^. ii 339 dixit hibernis parcebant

flaiibxs nm. s(m1 mox m/M,s ineptus est. neque vcro /"ocif s . quod

Buechciero in mentein venit, quic quam prodest. nam cum hoc di-

cendum esset, sine sumptu famem sitini frigus depelli posx
,
non

aalia erat focum conmemorare, sed dicendus erat aut alicnus aut

publicua. constat autem homines panperes ut frigus evitarent in su-

datoria confligere aolitoa esse. Aldpbro Ep. 1 23 ifiol âi ovte iv-

aüßoXog na^' né»g f4Q ? né^êi^; ô Kçvfioç ôè
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-^eoç I'li'ioxlst ilofla. plnra quae hoc pertinent Berglenis ibi de-

dit, ilaquc distichoii illud sic mihi videtur esse eraeudanUum,

fiumme m'eino stuUus ^im et riget euro

cum cahdns tepido cotisonat igne tholus.

de baliieui uiti tiiolis, id est Laconicis sive sudatoriis , dictum est in

Thesauro Stephaui t. iv p. 39b. addo quae Theodoretus Ilist. eccl.

IV 15 dicit, tttvto âè wvto xal h toiç ^éXoiç mnoLi^m

Xovofiévffi yàç avTtf 9gaif9a%iptêfraç lâtiHy avfifinaaxsh %Cêp

l»mw vâ<hw9f kxélmfow* conmemorat tboloa balneanmi Ammianiis

Uarcellinus mm 4 9. Claudianiu Idyllio vi 59 de fonte Aponi haec

habet, mnüUfäa» âùptrffé op» miemqm stemm Qw iunen numus

mehÜe torqwt iUir Bt imclM rapido pontei wbkrmeai mUu Âiflatoê-

que vago tempérât igne omitto alîa. comonol non optime dic-

tum est, sed intellegi potest neque volui quicquam temptare. scilicet

f^irmen non melius facieniluiu est quam ipse poeta itîcit. itaque ad-

({uiesceniuâ etiam in octavo versu, ubi rectius amalor quam puella

nihil metuere diceretur.

XXVill. Nullas fuisse C. luUi Caesaris Epheuieridas a Commen-

tariis diversas Nippcrdeius initio Quaestionum Gaesarianarum rectis-

aime demonstravtt idemque p. 35 docuit extremae antiquitatis scrip-

tore» Latinos Gommentarioa Gaeaaris Ephemeridem at antea Phi-

tarchum ^Egt^/ie^lâùç Àppiannmqne iêtaç èvaffftupàç tdhf

^ym dixbse sobscriptumque ease hoc nomen in optimia et

antiqubsimis exemplaribiis in fine octo hbrorum de hello GaUico.

habeo pauUulnm qnod doctae diapiitationi addam. etenîm Arator in

EpistuJa ad Partheniuiu, ({ui eum olim Ravenoae in studiis doctriaae

adiuverat, haec dicit v. o9,

Cap.i^fin's liistorias ibi prùimm te duce legi,

quas ut ephemeridas condidit ipse sihi.

primus hoc Aratoris carmen ex libro Itcmciisi Sirmundus edidit in

line openim Knnodii, in Àratore Arntzenii legitur p. 267 sa. Partlie-

nium iihun non divcrsum fuisse ab Ennodii ex sorore nepote Sir-

mondi in Notis ad Ënnodium p. 29 probabitis est opinio.

XXIX. De exordiia ontîonnm Gatonianarum lordanoa p. va ea

aftuUt quae Serviua in Aen. vu 259 xi 301 narrai: oiniait qnod Sjm-
machna dicit Ep. in 44, m si nobit tcrûenâa ift fmmii orotfa» Imm
ieotfM Mlaroi CoAhms lege praefabimur, ne nobie viUo dehor ne-
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glegetuia antiquitatis vel insniia? alqui praestat Tullium sequt\ qm
ignorata maioribns umrpat exordia, tetigerunt illuni deos |)recandi

inoreiu Valerius Maximus iu praefaUoue iibii primi et Plioius Caeci-

lius in eiordio Panegyrici.

In Sennonum Augustino tribntonun quos ADgdus Maiua in

primo nofae patrum bibliothecae tomo edidit xciv c 6 p. 454 haec

scripta sunt, êtiUqner fraim meif aUtndûe fttod dkßU magnus iUe Calo

de fmim, 'st 0(1911« femima emf mmuli», emwmatw wMta oftt^w

èS$ non sswr.* rettulit haec lordanua inler memorabilia dicta Catonis

p. lit. et potest Cato sîmilem sententiam protulissc, sed ipsis illis

verbis iidd est usus, abhorret cnim ab antiquo scrmoiie ahaque ita

dictum ut idem sit aU[{iv sine, neque convcrsationis vocabiiliiiu sic

usurpatuni est ut priscam loijucndi consuetudiueni referai : de qua

voce non nulla habet lluhnkenius in Velleii 11 102. ista auteni Cato-

nis scilicet verba extant etiam in commentariis quibus Aegidius Ma-

serins Argonautica Valerü Flacci expUeare studnit: qui commentaiü

cum carmine Valerü Parisüs anno Hoxvn et hdczix editt sunt, nam

cum apud Valerium n 156 Fama adsompta forma Neaerae haec di-

cat, 9CÜ tMU «r fiammk tmm ffmm: add» cmsinè Oiiod jMtfrnim

«osvAv Dühü {daiü habet exemphur Parisinum), Maaeinu« nt saepiue

ineptit, ita debacchatur p. xxvi% ett sons flwh'er fhtmma mmia, seor-

ftimi$ percusshi iniqudatis via, ianua diaboli, genus tnris noxmmt

Menüs castae tentamen [um y labes prima, viscus inemtabiUs, urens ven~

tus quvm admoncutr stipula iynem accendens, quia vera est Catonis

aententia, 'si absque foemina mundus esset, noitra non for^'t sine dus

conversatio.' mc omitte)idHm est Simonidis quid esset foemina mterro-

gati TupOHtHmt 'viri »aufragium, domus tempestoi, quietis impediment

iNm, poena ctMimWf eapUmm vitae, pugna gua^wm, bestia eontu-

henudii, conts omola, wuâmn mûêsutrmm.' cum qua ri qmt pmori

tN>br, tu eil tmUt Bijfpmuieia, dun Umtum habébU die$ MsMnos,
nnplüniMi ei fNOttnr vxwü, non minm si* fiammk f/mw $tt sMe, '

qmm «t iqmfoliii htfitU ^hmm etl kmM mrnUmm wm fmufin'

quae undo ridiculus homo conraserit dieere non possum: similia

partim leguntur in Senteutüs Sccundi philosophi et in Altercatione

Uadriani et Epicteti.

M. HAUPT.
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ZD ATHËNAEUS.
Die Kritik des Äthmaeus ruht noch heute im Wesentlichen aiil

der schwank»'nden Grundlage, diR dir Joh. SchweighauM r zu Anfang

dieses Jahrhunderts gegeben hat. Dindorf (und mit ihm Meineke)

musste das Verfahren seiiics Vorgängers um so mehr heibehalten,

als der von ihm zuerst benutzte Fiorentiner Codex (B saec XV) dem
ältesten und besten Marcianus (A saee. X) an Werth näher stand als

die sonst bekannten Hil&mittel, ja ihn stellenweise sn übertreffen

schien. Für den Marcianns selbst beruhigte sich Dindorf bei der Ton

Gottfried Schweighinser für des Vaters Ausgabe gelieferten Veiglei-

chuug, obgleich er die UnvoUständigkcit derselben nicht verkannte

und Schweighäusers Schlüsse ex silentio vorsichtig vermied. In der

That tragen (iie zahh*eichcii Miinf^el dieser ( .ollatirni allein die Stliuld,

dass jener Eklckticismus , die fiberfUlssige Häufung von Varianten

nicht früher der Erkenntniss des einfachen, naheliegenden Verhält-

nisses gewichen ist. Das wichtige Sammelwerk ist uns in

seiner unverkürzten Gestalt nur durch den Marcianus

erhalten: alle andern Handschriften» den Laorentianus nicht aus-

genonuAen, sind mehr oder weniger interpolirte Abschriften des-

selben.

Cobet, der bei seinem ISngem Aufenthalt in Venedig den Codex,

wie CS scheint, vollstfuidiff verglichen luittr, h;ii dies Verhältniss der

Ueberlieferung richtig ei kaiiiii und an \f rschiedenen Stellen seiner

kritischen Schriften einfach ausgesprochen Dasselbe wird schon

durch die äusseriich&te Beobachtung sichergestellt*

') S. namentlich Var. Lect. p. 127. Nov. Lect. p. 130 cf. p. 12. Der An-

nahme Cobcts, rîass auch die .Vthenaeas-Epitnmp .ms drni Warcianus in spiftein

voUatäfidigea Ziutafld« aJ)ge«cliriebeA «ei» vwn9$ ich mich indeu nicht anzu-
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Dass die beiden ersten Bûcher des unverkfirzten Athenaeus mit

dem Anrang des dritten in allen Handschriften fdileii. hat seinen

Grund nur in einer zuHilligni trülizritip; eingetretenen V«T.>;trimniP-

lung des Marcianus, der «lioscs Stück ursprünglich eiilhiell. Dir .in-

dem Codices setzen indess diesen Verlust bereits voraus und haben

zum Theil das Felilende aus der Epitome vorgesetzt. Sie enthalten

obenein kleine Lücken, an Stellen wo der erwitterte Zustand der

ersten Seite in A die Lesung unsicher machte.

Noch ersichtlicher wird diese Abhängigkeit am Schlüsse des

Werks. Auch die drei letzten Blätter in A (f. 370—372) haben

stark gelitten: das Pergament ist an den äusseren Golumnen tbeil-

weise bis auf eine dflnne Membran abgescbwunden, Iheilweise ganz

zusammengeschrumpft oder durchlöchert, die Ränder zerstört und

überklebt, die Buchslnhen hic und da ahgerirben; von f. 371 sind

auf dies«' Weiso bcido äussere Colunincn bis auf wenige Huehstaben-

reste verloren gegangen. Hie Hückseile des letzten Blattes und ein

Stück von f. 370' ist (von Cobet, wie es scheint, von dessen Hand

eine Abschi'ift des Päan auf Uygieia beigeheftet ist) mit Giobertsclier

Tinctur unglücklich behandelt und bröckelt allmählich ab. Die übri-

gen Handschriften mm haben jene in A verstümmelten Stellen ein*

fiich weggelassen: auf die Worte ëataÇfiif olov (699 welche in A
t 370^ zu Ende stehen, fabren sie, mit Uehergebnng der zwei letz-

ten unvollständigen Golumnenzeilen dieser Seite und der ganzen,

theihvcise noch gilt lesbaren linken Columne der Rückseite, gleich

bei den ^Vorlen it^o J' kv T(^u;Jorr£ fort, mit vveiclu-ii liic innere

Coluniiii' boi^innt und ändern das iin\ < r^t;iii<lene Tiya, welches üest

eines Kouiikerniinipns ist, in ein uüvcrslaiuüu ho tTq. Aehnlirh bei

f, 371, wo die Lücke der zerstörten äusseren Columuen in dem Lim- -

rentianus wie in den fdtesten Ausga})en durch das entsprechende

Stück der Epitome ausgefüllt und von der innem Columne dn- Ilück-

seile noch das Versstfickchen an der Spitzew xat ^^vaAAtd' ijy

(so fär àèrfy geopfert ist. Von f. 372 endlieh lassen, die Jün-

gern Handschriften wieder die ganze linke Colmnne der Rflckseite

ifihliesMa. D«r LaarentlaDDS der Bpitome, wdleh«n idb einer eneutes MAug
uitersogea habe, eoüiält, trotz hävAger LFebereiostiminung, hie imd da Bigeo-

tkfiiilidies, naventUdi Dlttogmphieeu, w elche sich weder «im der Leaart des

Marcianus noch aas InterpoIatioDsgelüsteo geoiigond im klären In^sen. Dass die

Epitome alt ist and schon im 11. Jahrb. von Eastathiu:^ h(>uutzt iKurde, dessen

E&6m;»)ar von uuern juagen Handschriften kaum ahwisicht, iat bekannt.

üermes iV. XI
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nebst den dm letzten verklehten Zeilen der vorhergehenden und

den Anfangszeilen der folgenden Columne in der Lücke weg: der

Päan ist zuerst in der Aklina aus dem Auszug (MUgei'ügt.

Bei dieser aiigcnlullifien Snchlagr ist es kaum erforderlich den

Beweis für die Ablifinuigkeit audon-a (ahIIccs vom Marcianus auch

aus den Lesarten selbst zu führen. Eine sorgfältige Vergleichung

des letzten Buchen, welche ich zu Venedig im Sommer 1867 mit

meinem Freunde Dr. K. Dilthey gemeinsam vorgenommen und spä-

ter an dem Laurentianus geprüft habe, bestfttigt voUkommen das

obige Resultat. Nicht nor geht die Uebereinstimmung in Fehlem

viel weiter als sie schon bisher festgestellt war : eine ganze Reihe

brthûmer und Interpolationen der jüngeren Handschriften finden

ihre Erklärung nur in einer willkürlichen Auflösung des im Harcia-

nus noch häufig ohne WMrtti ( innuig oder Zii>;it/ von Accent und

Interpunclioii gfSciinebiiKMi ICxlrs. So ist, tlnirh die Auslassung

des Apostroph und die Form des starkgesciiwanztcn ô veranlasst, im

Laur. B aus ôijlv&' (d. i. ijlvl^') ôirjXv&\ aus ôènqaaoov

ôténQaaaov geworden (ö85<i. 687*); so 684 J aus rjyeaiXiov (fär

^Hysaildoi), in B das unsinnige xai y£ r^Xiov, 699 r evenev-

vaé(foto (für èv ntsnc^^Qotç) zu |y«x«y vm/^oiç. Ân anderen Stellen

begnögte sich der Absdireiber das Unverstandene einfach wieder-

zugeben (^z. B» 684« i xpi]eifTa %<mo»ùç fiêovoaaara TVfißoi für

vi^fijerta ftavécftw» oaaa t€ tvfißoi). Richtige Lesarten, welche

auf Gewähr des Laurentianus von den letzten Herausgebern auf-

genommen sind, liuren schon dem Marcianus an, wie 672^ dqpa-

yviteaOui ITir àg^avl^sax^ai. 676^ yevofÀtvov te èfiétov für dè

èf^itiov (Beides erst von Meiacke zu Ehron gehraclil), 687*' jfn'^r/i t€

àleiqfofiévijv \\. a.; in niancluMi Fallen wird die bisher auf das

Zeugniss von B hin verschnwllile Lesart durch A anerkannt und ver-

dient den Platz im Text: 677'' laßi avy xai Ttag* ifiov {nai

vulg. om.), 678* no^^i^iaaiv uidumsg (oi ^. vulg.), ^ olwa

nalowvcU %tveg otifpayot (für oviipü»oi Tivig), ^ i» atramç
yXwaamç (für h taïç y., cf. 646«), 680> ^si dê 6 aedntf

voftoç (für xat 6 x. t.), eSS»" 6 Osçexçâirç i] ^vqâtttç (ô

•vulg. om.; et 685*), 697* icpafiiXlwv ytrofiém^ téh natopaç

') i\ar beispielsweise bemerke ich, dass ü70 ^ dmi'o/unl arnfâftov {tûr â.

xa\ aTéiftiratr)^ 6771» xatù ràv EvQin(Si]V fx ttritôç yÙQ «j , t>92* ar^iwfor

a ml oritfavoy nfnSiQif tùgnv u. Aehal. sich bereits in A findet.

^
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ftoir)a(hrtüv {teotifadißtm noXXßv Tulg.) cet. ')• — Eine Berufung

aul' das alleinstehende Zeugnis»! des Laurcntiauus ist (iajj;«'}^eu ohne

jeden Werth; das von Meinekc aiurkauiite xat 6 'EnixaQ^og 098c

(für xot *E.) und die Concclur dt^ssclhcn ixéXevas ßaavax^rjvai

av Tjjv TQOTieÇay 693* aus B avTr.v TçâTTêl^cev (ffir das richtige

ttjp TQ.) werden damit hinfTdlig, und auch 698^ ist die verlockende

Lesart ßtiftotfiaaio&e tov àéça für voy ai^éça nichts als eine

sehr passende, aber nicbt swingende Interpolation^.

Schon diese ans einem kleinen Slfick des Ganzen mehr anfge-
'

lesenen als atisgelesenen Beispiele beweisen, dass durch eine sorg-

fältigere Vergleichung des Marcianos unsere Texte eine wesentlich

andere Gestalt gewinnen müssen. Aber auch an positiv neuen Er-

gehnissen wird eine solche Verpleichung reicher sein als man Tiel-

leicht /u jjlauhen geneigt isl. l^iii/.elue l]elege dafür hat Ix-reits Coliet

gegehfii \ Var. IJ., p. ISSsij. 218. 219. 375sq.), dem wir unter

Andci i Hi die Heilung der \ erse Xeiiarchs 093*^ durch Einfügung des

ausgefallenen cixgcttog aus A verdanken. Weitere Beiträge aus dem

verglichenen Buch lasse ich hier folgen : zunächst eine Anzahl von

Stellen, wo das durch Gonjectur, namentlich Meinekes« Gewonnene

durch den Marcianus seine Bestätigung findet

071' nmhmf àêëûamç aneç e^tpt^ aàrotç lê$iv lautete

früher der Schlussvers des Alexis. Meineke besserte 8 naQt'hr/.*

aétdiç, und so gi^t der Codex: attaçéd^tjnavrotû,

675* éftoiona^êiq yàg tov xexftr^iLàTOs nach Dindorf mit

*

*) 6O3I1 hat A niefct, wi« angtfdiaii wird and avf^Boaunett i«t, mit der

Epitome âib xtA cvXfiW^ ^ ftv^Côfttvoà, sondorii, wi« aneh B, dio xttl «vxf*^

çàv fivçtCôfiiVot: es scheint avXftijQov fivçiiofi{voiç zu verhesseni. Aeholieb

çiebt die Handschrift GTS^ xa) 2^o(f oxl^ç Ovi'âftTifot {nût'âttnrot B), wonju h

Casanbijuas' Vorschlîip 2.'vrâfL-iy(t} ebensowohl als ^rrât-invoig am Platïc ^v ne
075«^ hat iiur die unvollständige Anf^abe Dindurts 7.11 dem Schluss verfuhrt,

dass in AB stehe ax()tii6p Jt ngoatfe^o^huiv uviûiv ol fiiv aviùv fiavuuJdjç

(xjQiTtofiivotf auf welche sich Meinekes Aenderung nQoa<fiQo/.tév(ayf avt(»«

ol fikv uvïïmv griwdet; èu sweite avnh fddt in A (a. B), an der Umstel-

lanf der erstell IIenMii^I»er nçoa(f(QOfiipm, ol fih etvräv wird nicht sv rSh-

ren eeln. Aneh 887« furttxidMetfUy^ ûç r^o^y ripf Miîattp —xoçny^
iat f von GorMi richtig oagettellti sieht eifKast: flyy tiç tçwpiiw MtSaap
giehl A {a. B).

*) Ueberbaupt zei^ der Florentiner Codex häufige Sparen von Interpola-

tion: besonders ist der Schreiber bemüht gewesen Löcken zu verkleistern (vgl.

677 d) und hat auch die FüllsUtcke der fipitome nicht verschmäht, z. B. 126«.

11*
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der Vulgata. Die sinnlose Schreibung in B ofiona&iig fQhrte

Meioeke auf das richtige èfwna^êUf. lo der That hat A o^o*

682« kéfit ê* oip omtç èativ 6 noiijaag aêtâ (sc. ret

KvTTçtà) èv T([) id {èv tçÏ hde^dtf^ Dtnd.) oèretûi. Das« die

folgpiidcn Verso, mögen sir nun die Schmück nn>j; Apliroditt's oder

Helenas mm Gegenstand halu'ii, j^ewiss nicht dem eirton I inch der

Kyprien enlnommen sind, sah üchon Heyne nnd vermullieie, dass

h a m lesen sei; diese Ansicht billigt nach Weirker (Kp. Cyclus

2, 51t) nucli Meinekc (Analecla crit. ad Atlienaei Heipn. p. 331),

wiewohl er im Text nicht änderte. Ein Blick auf die Stelle im Mar-

cianus stellt die Richtigkeit derselben ausser Zweifel and zeigt lu-

gleich, wie der Fehler entstand. A giebt i» rm ä: das i adtcr^tum

ist augenscheinlich, wie häufig in der letxten Partie der Handschrift,

erst spater, wiewohl von der ersten Hand eingefügt. Die Schreiber

der jüngeren Handschriften machte» daraus mit leichtem Irrthum

fy t(ü Tä. Der ^leirlie Ii i ihum lindet sich in der vtnangehendeu

Stelle GS2'' Itereits in A: ("Janfpçaûtoç h to) îg für iy tiai Z.

In den gleich darauf [»»i^< inlm Velsen desselben Gedichts 6b2r:

"ff ôè ovv dfttpmöioiüi (pikofifieiôrjç !/iq)QOÔi%t^

ftlê^afdvï} aT€q>dvovç evwâeaç oof&ea yaitjç

av xetffolalaiv è'^sno d^eai XtfiOQoy^rjôéfivoi

Nv^cpai y.ai XdQizeç, Sfia 6è XQ^'^V ^(pQoôkri^

TMxlov dfiâavam xor* i^ag nokunidwuov *'Iâf^

bat Meinekes Scharfblick zuerst die Lücke im Sinn wahfgenommen,

die jeder Construction der Verse T^otz bbtet (Anal. crit. p. 332).

Er nimmt an, dass zwei Fragmente der Kyprien hier verbunden ge-

wesen seien, und stellt demnach her:

II dt aiv df{q:in6?,oiat (ptXoujustôijç L4(pQ0ÔLtr^

TtXs^a^évï) atêcpdvoi's evwôeag dv^^aa yaii^ç . .

.

yal 7TdXi%>'

nXe^â(.uvai at€<pdvovç evcaôeag av^m yaifjç

aV {èv"t) x€(paXataiv ïd^evxo ^€al linaçoxQijdefivoi ktX.

Diese Herstellung trifil in dem wesentlichsten Punkte das Rich*

tige, sie Ifisst sich aber noch verein&chen. Denn nUSoßhnj ist

nur ein verunglückter Heilungsversuch der Abschreiber, der sich bis

jetzt in Geltung behauptet hat. Der Marcianus bietet nXêSéft^vai
und bestätigt damit glänzend den von Heineke errathenen Zusam-
menhang der vi^r letzten Verse. Zugleich fällt aber mit dieser Lesung
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der Zwang weg zwei fast gleichfantende Fragmente za scheiden; wir

haben glric Ii nach «Inn ersten Verse, der sieh auch <leiii Inhalt nach

als Lüilciiung zum Tolgenilen darstellt, einen Auslall von einer (»der

mehrerer Zeilen des Archet\^U8 anzunehmen, eine Iter der Naeh-

liissigkeif des Sclireihers unserer Handschrift keineswegs verein/elte

Ersdieinung, wie schon Cobet Novae LL. p. 130 sq. erwiesen hat.

684'' in dem Fragment aus Nicandros' (eorgica v. 53:

aafiipvxov Xißdvov t9 wiag %Xâôaç ijâ* Saa %^fioi

Otto SdiOMder schlägt uLtint^ oder wHhùîjs vor. Dass das letz-

tere anfzunehmen ist, ergiebt die fehlerhafte Schreibung in A: rjè*

oca xtjtrofiav ôçaaiVy welche auf ein ursprungliches KHITOI-
CANJPACIN zurückweist.

690** in Pherekrates Worten ï^u io7g iovaiv èyxéf] lindel sich

das von Memeke ^e^ehene sîaiotaiv (Com. gr. ü p. 29S) in dem

Marcianus, woraiü schon tobet de ai te interpr. p. 127 aufmerksam

gemu<-lit hat.

Weniger glucklich wai'Meineke p. 680'' (in Demetiüos' Beschrei-

bung der ägyptischen änavS-at): àviyei ovtoç otav aiça

itai htti T(p x^tî>^ioe$t %à &»^aç xai éfpêfYiç, Fur das verdor-

bene %ai âftyyiç setzt Dindorf nach Saîmasius* Conjectur xoîUi-

f^yyés* Meineke i^Ato^s^^, ein Wort, das palaeographisch näher

liegen soU, aber sonst nicht nachweisbar und nidit einmal im Ver-

hSltniss zu toj x^«>it«xT^ recht verständlich ist. Ueberhaupt verlangt

dieser Zusatz liei cUt n^'schn-iliung einer iMlanzenbiütlie ein charak-

teristischere^Kllilhet()I^ als „schönstrahlend" cider „sonnenstrahlend".

Entscheidend ist, <la>> (ier Marcianus (ientlirh xcii (fty.ytg \i'uA)l.

Dies zu emendiren haben wh' keinen Anlass; vielmehr ist anzuneh-

men, dass (fas die Farbe bezeichnende Adjectiv vor xaî ausHei,

und wahrscheinlich zu ergänzen xat iaii j(p xQ(6fiat$ to àvdaç

Xivxôp naI tvtpiyyéç. Oben 679 extr. hiess es von derselben

Pflanze: ^om tov îa^o0 anwf&ai mffénwft^ Xtmal xai liHui-

9atf wo sich (dÏMivai auf das Blatt, Aavxa^ auf die Blfithe bezieht

Ilesych. axctif^a . Aavxi}, xai (ij cod.) fiiXdficpvV^og. Vgl. Diod.

Sic V 41.

Nur im Vorid>ergehen erwähne ich eine Anzahl nnwesenllii her

Abweichungen des Codex von unseru Texten, die ohne W eileres Auf-

oahme verdienen:

671 èneiaekO^àvii tÇ dctrii^^ ôiâioai tovç i^fiiauç nui
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ëxaoftp yhamm tçiémovwa {ineiü êl9ém êi — èmtefé^

Tu)g. oboe Notb).

672« ^yt^aafiiyüvg oh ^û6v %i twr* ehai {ti tàûi

im Tcxtj.

675' t'ii ÔF onâivov fyovra %i /.al •A£(falaXylaç nctqr^yo-

Qixov oi l' xai y.aici /loanv ipvxsiv nçdg ôè tote; ôâq^vi-

l'ov OL/. à/ÀotQiov noTOiç ^yr]t€ov tïir ot v tut v.atà tcoqov und

a^ckoTQiov voîg nôtoiç. Auch ohen 675 ist tovtt^ otv ßorjdr^-

fiati nqog vovç Ji6%ovg xqi6^£>ol uhne (irund aus der £pitome

aufgenommen ; aiirli an dieser Stelle lässt A den Artikel weg.

^ioi B, KOti afißQoalav Edd.)*

686^ az€g>dvwv tavwv tp^p nmXsyftimp (ditttav^

xm 9è %ùù%m Edd.).
'

686« ÄXaßdatotg für dkaßdatgoigt wie 691« dlaßdovov*

Diese auch von den AttÎ€t9ten empfohlene Form (andcré Beispiele

bei Meiueke Coui. ^i. lutlcx s. v.) scheint im Marcianus constant

zu sein.

6^7^* ziüv avi}{)iinü)v ovxl «« ooftal fxôvov A: flm U ichtc

Verilorbiiiss tùlirt auf ov%i aï èaficU anstatt des gewühalicbcu

ovx ol Ô'

692*^ !4vTirpdytjg fiiif yàq i» l^yifoiMütP für h ^yi^oUoiçi

h fehlt in den Texten.

695^ Alel 9qtßp %làoç twtwa^ xm* crlay, wie sdhoo

,
Schweighäuser edirte: dü ?uJg.

Besondere Beachtung verdienen die besehidigten SteBen der

letzten Blätter, von welchen schon oben gesprochen ist. Bass die-

selben schon im 15. Jahrhundert gröfsJontlirils nicht lesbarer waren

als sie es heiili' sind, zeigt die Art, wie du* (>o|iist«'n iu den anderen

llaiulsi hriflen sich darüber hinweggeholfen haben. Dennoch lässt

eine genaue Prüfung noch mehr erkennen als {',. Schweighäuser ge-

lungen ist, dessen Lesung ich im Folgenden st ill>r Iiweigend berichtige.

Die VerstOmmclung beginnt bei den letzten Columnenzetlen von

f. 370', weiche in folgender Weise abbrechen:

ma

Jlw éfià [. . . . lull

ygaßim xa[2 mf^drtiü
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Bei ûlov hôreo tUe Absrhriftrn auf. Die von J. Schweighâuser

gegebenen Ergänzungen sind nicht anzufechten; nur in der zweiten

Zeile füllt da« Supplement den Raum nicht aus: es wird zu setzen

sein oîop àno vtSv Xotpindôm* Die neueren Herausgeber ver-

werfen nach Dohrees Vorgang diesen Zusatz als Glossem; mir scheint»

ohne hinreichenden Grund.

Der Anfang dfr folgenden Colunine ist Ii völlii: lesbar uiul

bezetigl Scliweighäuöcrs mit llüüe von Pollux \ 1 16 gi'lundene Er-

gänzungen: tv (poiviaaaia. ort êf. Xrx^'Ovxoi oi vvv /.aloi'f.ie-

VOL q)avoi wyofiâÇoyio dçiato^âvi^a èv atokoainntvi jcaQiaTtj-

Die bandschrifHiche Lesart der nun folgenden Stelle gieht auch

Cobet (ad or. de arte interpr. p. 6$ bei Meineke Anal, criu p. 344)

nicht ganz correct; sie lautet: .

hf dè â&jttçù) vLoßbi TiQOBiîtév Xvx^ovxo» otfittt xcnco-

êaifiov (pr^atv lixioi-xo^ i\ulv oïx^fai . eïr* èfeupégei .

•Aal ela^ea .

Die hinläuglidi gesichrrtrn Emendationen dieser wie der vurigeu

Steile übergehe irh. — Weilri lieissl es in den Ausgaben:

&r ôè Toiç jQcifiaoi /.ai kvx^Lôtov amov xaXei. — èv ôè

toïç . ^. i^a las G. Schweighäuser: die Herstellung beruht auf l'ollux X
1

1

9 aafpiattqoif ôè èv voiç làiqanoipâvovç Jçâjnaaiy ij Nioßt^ .

!^IiX woftBi^ *tX.\ sie ist aber, wie schon der Zusatz bei Pollux

lehren konnte, sehr unpassend. Denn bekanntlicli ist J^dfica^a nur

der Nebentitel des bei Athenaeus oben citirten ^sùr^ças Ni6ßog,

Zu lesen ist: h ôè %oiç k^ijçj und so hat noch deutlich genug

der Marcianus.

In dem Späteren si heint die Zerstfirung neueidm-is erst weiter

um sieh gegrilTeu zu haben, in den Fragmenten auö iMierckratcs

und Alexia

xat tov kvx^ovxov

Ix (qpcç' èp^eiç %o¥ X) vxvov

a {X^^iç ô' iv xtjçvTTOuéHai*)

i^eliüv tov) XvxiWf

toy xovtd» Ivx^w ^

(so A fiîr kvxi^oéxov top Ai^or, Schweighäuser las uniichtig tâ»

Xaytov Xixvov) ist das Eingeklammerte jetzt absolut unkenntlich.
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I nmittelbar darauf i^icht «Irr Codex tla^tf tavzov (nicht ^' avzof) :

der Vers verlangt das von fCliiisiey hergestellte «Aa^* favrov.

Die Coiumne öchhcsst das Fragment aus dem 2g>cat6fi£Poç

eines unhekaniilen Komikers: der Name 'Evfi^ä^ (so, Dichi 'Epfi^^

Xi^g giebl der Cod. ; das v könnte zur Noth auch ein etwas ausge&b*
renes v sein) ist sicher verdorben und führt so wenig wie der Titel

des Stücks auf eine sichere Spur. Von dem Citat hat Schweighäuser

nur einige unverständliche Silben an den Zeiienenden zu erkennen

vermocht:

hfiijöijö cJ' èv o<pa:%tOfiévio (so) . . ÙTtoty tjyovfisvrjv . . .

.

oad" iÔMv eyidi .... oa .... ^« ||
nj0 <f

Cobel hat die Stelle mit Tinctur bebandelt; ich weiss nicht mit

weichem Erfolg. Mûr ergaben sich bei wiederholter Vergleichung

fönende Trümmer:

. vxroy elq^o ngoa^^ iôm

5 OTO . VfiéviÔL

7

V^ià ... xo

Die linke Seite der Coiumne ist ruinirt: die Lücke umfasst in

Z. 5 etwa 9, in Z. 6 etwa 11, Z. 7 etwa 10, Z. 8 etwa 13 Buch-

staben. Z. 4 ist d« zu Anlang noch in der Zerstörung deutlich er*

kennbar; in der Lücke darauf hat ein, höchstens zwei sdimale Buch-

staben Platz. Der folgende Buchstabe ist nicht khu*; doch hat v die

meiste Wahrscheinlichkeit; von an das ich früher dachte, mdsste

der weit über die Zeile reichende Bogen wenigstens theilweise noch

sichtbar sein. Z. 5 folgt nach . . aio (»der . . ûto, wie ich zu erken-

nen glaube, ein Uuelistabe, der am eisten a oder sein niöchlo; das

folgende ist deutlich. Z. 7 verniaj^ ich <li«' tli i i m der Lücke bezeich-

neten Ihichstabeu nicht mit einiger Sicherheit zu entziffern: der

erste schien mir ^= x* oder allenfalls zu sein und darauf eine

Ligatur zu folgen wie &= cir, vielleicht auch blofs ein etwas un-

förmliches 6; doch ist hier Alles unkkr.
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Soviel wird wenigstens aus diesem Bruchstück ersichtlich, dass

wir zwei Gitate derselben KomAdie vor uns haben, von deren einem

wir noch einen nahesu roUständigen Trimeter gewinnen. Es ist zu

schreiben:

.... oeio . vfÂ&fiâi a

{lvx}'o)vxffi . . . xrf . . , •

*EniKQci%^ â* hf TqiÔôovti î; 'PwrtOTrtéXjj Ttqoumhv xtZ.

im ersten Vers halte ich ^vxyöv, das den Zügen und dem Raum

nach am nâdisten liegt, geschrieben, ohne dass es mich recht befrie-

digte* Der Sinn wäre: *da ich (oder er) sie hfiufig vorwärts führen

sah^; wer die Fahrerin ist und was das Geführte, musste der Zu-

sammenhang ergeben. Auch (<tn)ty,qov liesse sich etwa den ZAgen

anpassen (das erste v ist sehr verwischt und q dafür denkbar): a^L-

xçoy el^ to TtQÖa&s hi esse dann: 'ein weni«; weiter.

Eine Ergänzung <los zweiten Verses ist mir nieht gelungen. Das

durch hrKpÉQEi eiiigelTihrte zweiJe Citat muss nach dem Zusam-

menhang den Kvxvovxoç als Leuchter , als [Behälter des Xvxvo^ ge-

nannt haben, wie die vorangehenden Stellen des I^herekrates

und Âleiis

und ähnlich nachher von Ânaxandridas

ovxavp Xaß9ü» tàv ^pavép a^eiç fioi Xvxvov;

So ergänze man hier etwa beispielsweise— an eine Herstellung denke

ich natùriicli nicht:

oder

oder Aehnliches.

Wichtiger ist dass wii* nun mit Sicherheit den Verfasser des

Ti^éôcvç ^ ^FétnanwlT]ç kennen lernen, dem das folgende Citat

entnommen ist. G. Schweighäuser erkannte in der Sehlusszeile

. .
I
%ijs\ dies fährte, combinirt mit einer Glosse des Photius Lex.

p. 399 Nab. ^Xvxi'ovxtnf tè» xtQonvc» ^povd» dftô tov ili^oy

ay avtf neçux^a^ai . q>a»èç âè ^ ix SvXw XafuTtàç . 0iXtft-

niârjç^ Meineke auf die leichte Aenderung 0i{hn:nî)[ô]fjç â* h
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Tçioôovti etc (Comm. misc. 1 35. Fragm. Com. gr. I 259. IV 477).

Leider hall diese flcbarfsiunige imd ansprechende Combination, gegen

deren Berichtigung schwerlich je ein Widerspruch sich erhoben ha-

ben würde, vor der 'handschriftlichen Lesart nicht Stich: von

zeigt A keine Spur: der Name *EniiLQ<i\tr^g ist zwar sehr zenUiri^

dennoch über allen Zweifel erhaben. Whr erhalten damit eine er-

wünschte Bereicherung der Komödien titel und Reste dieses Dichters

der Uehergangsperiode, der noch in IMatoiis Zeit liinemrcichle und

von dem uns Athenaeus auch auUervv;u'is einige graziöse Bruchstücke

aufbewahrt hat.

Von fol. 371 sind die beiden äussersten Columnen bis auf un-

bedeutende Reste am Zeilenanfang von 37f und am Zeilenende von

371* verschwmuleji. Die oberen Stücke hat Schweighäuser notirt:

iv^'lmin — 6 ÔB ^vXo (Àv^yot^og) von der Vorderseile und tag

ißääi — bfteff ëti von der Rückseite. Das Uebrige ist nicht der

Rede werth ; ich trage nur nach, dass auf der Zeile tinter 6 ds .

.

noch erhalten ist nnd auf derselben Seite Zeile 12 v. u. der

Name OtXv{lUoç) ausgerückt steht.

Die liukf Culuiunf der letzten Seite des Cudcx i^st, besondejs

die obere Hälfte, in einem so trostlosen Zustande, dass man den

(jedaiikeii an eine Er^fünzurig iWv Lücke zu Ende \\n\ \). 701 nach

den Wortm 6 j.iév tlç O^vfxai)]qlov b ôè (welchen auf der enl-

sprecheuden, übrigens noch leidlich lesbaren Columne der Vorder-

seile noch drei jetzt gänzlich zerstörte Zeilen folgleu) wird au%eben

müssen. Die Oberfläche ist wie abgeschabt, das Pergament verzogen

und oben in einzelnen Fetzen eingeschrumpft, auch theilweise ganz

abgebröckelt. Die Abschreiber haben, wie wU* sahen, gar keinen

Versuch zur Entzifferung gemacht. G. Schweighäuser erkannte nur

die Worte e&og de tjv avamaüt und tStç eîûùâatfÂOvoç (v. 4 des

Päan): aber Jenes ist eine ollcniiarr Täiiscluiii*;, zu welcher ihn die

l'assiui^ in der Epitome verleitete, l'i^oi; ôè i]v kann doch nur dem

Epitoinalor angehunm, nicht dein Athenaeus, der eben diese Sitte

durch seine Deipnosophisteu illustriren Hess. Cubet hut die Columne

mit chemischen Reagentien nicht glücklich behandelt, jedoch immer-

hin den Päan lesbarer gemacht und eine Abschrift desselben von

seiner Hand beigeheftet. Ich habe das Stück damals und neuerdings

bei einem zweiten Aufenthalt im Mai dieses Jahres einer scrupulösen

Prüfung Buchstabe um Buchstabe und zu verschiedenen Tageszeiten

unterworfen, und wenigstens für den grô&eren Theil — abgesehen
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von denn enweifelten oberen Stück — ist mir eine sichere Lesung

gelungen. Ich gebe dieselbe hier genau nach der Zeilenabtheilung

der Handschrift (die Cohinine enthält 43, nicht wie Cobet angiebt

39 Zeilpn), [luWm ich die undeutüfhrn oder unsicheren Buchstaben

mit eiih in darfibergesetztm Fragczen hen, die in den Hissen ausge-

fallenen mit
I j bezeirhn»'. Ihe Varianten von Cohets Copie habe

ich controlirt und lüge &ie unter dem Text bei, ohne sie einzeln zu

widerlegen.

f. 372'' 1 %ov avfiuaaiov Ô€

2 ce mov i/inot

3 U • >âi^ . . .

5 %à top
?

6 . ctp , TJjy

7 €P0^ ot

8 è Ka{i] t6S9 s

t

9 . . . . < . vov ^vfAi\ imiqiov
T Î

10 %al ê . TOV . . ytafuDiov

11 tola ^soïtj Ttâci [x\ai jtaoaia

12 9v§clfiBvoa imanéaao

13 tov oivov . HLol êovo Mxtà

14 lt\à péfit/âOP hcixtâi^wp %o

15 }f\ùutàp TOV «x^drov t^i

16 èMptt htmûp natâi

17 tàp dqprjv vytetop nai

18 âva àlaaa toy noirj^év

19 ta î'/io dQi(pQOPoa tnv ai

20 nvMviov tnvÔE . vyteta

21 TTQeaßlaia (.la/.âoiov fie

22 %à Qov mioific to À^iito

Z. 1 zu Eade flaabte ich einmal iv^«dt su erk«naea. Oer letzte Boelutabe

kSonte aber aurh o unH seihet co sna»

Z li statt tu violicicht iv

Z. 18 aîoua tàv] diaartfç Cobet, d^sen Abschrift bei diesem W ort bei^ioet.
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23 fiww ß10x50' av âè

24 fioi nffd^pQW avvoinoa

25 ëïfjo' if ly}à^ tia ^nlov

26 Tüv x^^^ ? ttKimv %aa

sie 27 si0oâaift€»6a dp&iftâftoia

28 flcunlt/tâoa àgxoa [tj] né
20 oü<f %QV(pioia d<pço

sic 30 ôitaa dqKovoi ^t^(}€vo

32 àvd'Qtôrrotûi véçxpia ij

sic 33 nÔHoi ta^Tioa nîfpav

34 tai' fietd aelo /^dxac^a t;

sic 35 j^MO vi^ala nana xal

36 Xoftftsi x^Q'''^'*^ oa(fO$

37 cri^«v de ^lu^ir ov rta

38 9êêai(iwiy' ntai àarta

39 adfievoç ri^âa (pilofpqô

40 (yctfa J anoficntomaa . .

.

V. 41—43 zerstört tmd verklebt.

2 col. 1 oïàaaiv o[l na\laiol ' auiua

2 T^ocr 6 çlvaKoyçâgtoa

Z. 25 ;
(''() r^(T jj Tobet (é/ y«(> Tiff »/ giebt rirîtti^ die Kpitome).

Z. 2() tixim'
>i
JHO Oobct: ^ fehlt auch in der Kjiildiue und ist civst durch

Boeckh nach der aualugco Stelle des Licyinniuü (b. Sext. Empir. XJ 4*J) auch

den AtiMoaeu vindiuirt worden. (27 i^aâaîftovoç Ëpit).

Z. 28 à^Ào (sie) t' u^da besMrt die Epitome, vm die Veri»iadwif her-

zustelleo; *iéhmque i» A fkStj fwnitem ex evmida iciiptura iudkare Utét

SeiiweigbKoser (irrlbttnileb). (30 «r^offi Bpit).

Z. 'fOsq. 6if^t;|o/l<}' r«T ' vidcor videre iï ita' Cobrt (statt tt rta lit

alleofalla hi rto möglich). — alla, 3.'{ àiinvoà, lib i^S^alf Cobet. 36 o(t(>ot

oder oimnç picbt der cod. (oftnf ôVf) die Epit.) : fnn at 'sie' Cobrt, der <ît

von a^i^éi' faUch wiederholt glaubt; alleiu der fiodhucbütAbe kann nicht £ sein.

{éu(j KtU ).

Z. ÖU tffiiia] aù»; Cubüt. 41) ûiiuh'itç . . . Cobet. 2, 1 uîéaaiv

atöna) Cubet. olâuaiv na) SrhweiKb. olâaatv S^iùna) Ëdd. Z. 2 hatte

scboo SehweifliiîaMr na^ aeiDea Sohaes Lesung nooa richtif

liergesteUt.
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Das Neue, was wir biennit fDr den Text des Athenaeus und fQr

die Kenntniss der Tischetikette in der späteren Zeit gewinnen, ist

einfach nnd bedarf keiner weiteren ErklSrung. Für die Ergruis^iing

dcß mit x^i'/iiiaTijçiov parallel gestellten Wortes . . xaf4(oioi (so (h ut-

licli Z. 10, dasselbe sinnd vielleiehl in Z. 2) ist mir nichts lictiie-

digendt's rinjicfallrn ; Andere werdrrt L'Iiicklichcr sein. Z. 12 ist

èniarrânaQ loi o\vnv (ein vorliPi gri:.)n«4('nrs V/.aaToç t^mm» haben

wir uatüriiih m allen den hier gehäuften i'articipien als Regens an-

zuneiunen, als I^radikat etwa nach der Epitome dviattj) eine Berei-

cherung des Sprachgebrauchs: die ohnehin seltene Bedeutung ,,ein-

ziehen» einschldrfen, einen Zug nehmen** (vgl htifgndihjfif nlyeiy)

war bisher nur durch das Medium inionSa^ai belegt (Lucian dial,

deor. 5, 4. IntonStai toSi y<iXax%oç Procop. ap. Bekk* Anecd.

143, 24 nach Steph. Thea.). Hier sind die Endbuchstaben xwar sehr

verwischt, doch eine andere Lesung nicht gut möglich: für èmontt^

Gctfuvoa ist ktiii ri it/., auch èjiBOnâoaio wurde mirCorreclur sein,

da i vor èni sicher ist. Z. 14 vo^tt^iov t^txfJi^iov: ähnlicli Thukul. V,

105 u, a. Z. 15 sq. r(p ôiôôvji è'Aniaiv naiôi : riclitigcr stellt die

Epitome, welche den Inhalt so wiedcrgiebt: è'xfoç ôè dvaataai

jov êunvov xai OTTslaaat to Xoinrov xov dxQOTOv ztp âidôpvi
71aid i èxTtieiv ôiôovai. In dem Fäan weicht die Fassung von

der durch die Ëpitome bekannten nur in ünwesimtlichem und Feh-

lerhaftem ab: der Text ist von Bdckh und den Herausgebern mit

Hilfe des Casseler Steines €. I. G. I 477 sq. und analoger Gitate rich-

tig hergestellt. Die Dittographieen Z. 31 u. 35 bei den Dorismen

aXltt und YmriU sind deutlich und in unserem Codex eine seltene

Erscheinung. Z. 398q. êagraaàfittfoç ^ftag ^lloq>if6{iwç): gemeint

ist wohl der Wirth Laurentius, j^wé^^cti (pthnpf^éms auch

Xenophon Cyr. 5, 5, 32. Lucian. Nigr. 3. Vor ânaiiértotttta ist

noch für 2—3 Uuchstaben, vielleicht «ri, Platz. Auch hier f511t das

Acliv an Stelle des gehräuclüicheren Mediums àTto^ûittQ^ai aul.

Floreni, luni 1869. ft. SCHÖLL.
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mSCHBIFTEN AUS EPHESOa
Als icli im Soinninr ISOS oinign Woclinn in LothIoii zubrachte,

wurde iu'i «MUfiii Hrsuchc dos brittischm Museums meine Aufmork-

samkeil besonders auf eine Anzahl griechischer Aiterthümer hinge-

lenkt, AN f'lrlie nicht lange vor meiner Ankunft in London angelangt

waren. Es sind theils Sculpturen, theiJs Inschriftsteine, welche der

englische Architekt Mr. Wood bei dem türkischen Dorfe Ajaslak an

der Stelle des alten Ephesos ausgegraben hat Für die Sculpturen,

welche in Statuen und Büsten von Gottheiten und r^^mischenKabem,

in Bruchstacken eines Frieses Tom Theater, in Aschenkisten u. A. be*

stehen, verweise ich auf meinen Bericht in der Arch. Zeit. (1868

S. 81 fl".). üeher die übrigen Erfolge von Woods ISarhgrabnngen, in

Sonderheit ob es ihm gelungen ist, neue Spuren von antiken debäuden

aulzuliiidcn und die vielbesi)n)rhcne. .nicli von Falkencr^) noch nicht

sicher nachgewiesene, Lage des Arteinision endgültig festzustellen,

müssen wir von Wood selbst weitere Aufschlüsse erwarten. Ein er-

freuliches Resultat aber von seiner miihevollen Arbeit liegt schon

jetzt vor, nämlich der Fund einer grofsen Anzahl neuer Inschrift-

steine, die im Besitze des brittischen Museums durch Verbindung

der zusammengehörigen Bruchstücke und genaue Catalogisirung

jedem Alterthumsfreunde leicht zugänglich sind. Da es mir durch

die der Verwaltung des brittischen Museums eigene Liberalität und

die dankenswerthc Gute des Ilm. Newton, des Vorstehers derAb-

liieilung für griechische und römische Altert humei
,
gestattet wurde,

von einem gi'ofsen Theile der bisher unedirten InschrifU^n aus Ephe-

sos (lopien nti /afertigen, scheint der Mittheiluüg derselben an dieser

Stelle niclits im Wege zu stehen.

Inschriften von Ephesos sind aus alteren Werken schon von

Boeckh im C. L Gr. II N. 2953—3030 mit den add. p. 1 125 und in

Guhl's Sphesittca p. 194 publicirt worden, dann bei Le Bas (voyage

*) Vgl. die MitthcilaDg«B von I^ewton iis4 Mickaelif in Areb. Am.
S. 246», 2«r; ISO? S I*.

^) Ephem» and Ute ternpie of Diana^ Loodua 1862.

Digitized by Google
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ariàiol, Lieferung 48—49. N. 136*^184«), wo eio Theil der schon

bekannten nach gmiaueren Copien wiederholt aber auch eiii(> Anzahl

nicht unwichtiger Im^dita mit Eikhlnm^cn von Waddingion hinzuge-

fügt ist. Von den Steinen, welche Wodd iH'U*'rtlings ausgegraben

hat, Iheilt Th. Mcniiiusni im Hermes III, 132 eine llonorarinschrift

auf die Coiisuhi des Jahres 104 n. (^lir mil, Waddington in dem

mémoire sur la chronologie de la vie du rhéteur Àelius Aristide ') drei

Briefe des Kaisers Antoninus Pius an Ralh und Volk der Ëphesier

(s. zu N. 1 a. 16)* Ferner bat Waddîngton die Bearbeitung xwêier

grâfserer» auch von mir abgeschriebener, Bruchstücke einer In-

schrift, welche Abrechnungen und Bestimmungen über die Verwal-

tung von Geldern und die Verwendung der Zinsen zu Zwecken des

Cuhas enthält, in Aussicht gestellt. Fast alle diese Inschriften fallen

in die römische Zeit und zwar meist in das zweite und dritte Jahr-

hundert n. Chr. An alleren l'rkuudon aus H|ibesos haben wir nur

ein Frapnent riner Auguralnulnung (C. I. («r. N. 29531, weiehes

Kirchhoir-^) nacii (Ivm darin |j;el)raueliten Alphabete «m Ol. öU setzt;

fenier eine Itechnungsablai^'c der \iQ07ioioi über im Arteraision de-

ponirte Gelder (C. 1. Gr. 2953''), die nach ßocckh's Annahme bald

nach Alexander dem Gr. abgefasst ist; endlich einen interessanten

Volksbeschhiss (bei Le Bas a. a. 0.,N. 136*) aus der Zeit des ersten

mithridatischen Krieges (Ende 86 oder Anfang 85 y. Chr.), in wel-

chem die Ephesier^ die zuerst für Mithrtdates Partei genommen

dann aber sich wieder den Römern zugewendet haben, eine allge-

meine Bewaffnung zum Schutz der Stadt gegen ein heranrâckendes

Heer des Königs anordnen.

Die hier folgenden ln^( imlu n ^^ be ich thcils nach meinen Ab-

schriften, die ich mit niöulicbster Sor^i'alt gemacht habe, theils

nach Papienibklatschen, die nur llr. Newton ^'üligst zur Vcrfü^'ung

Stellte. Wo Abklatsche zu Grunde liegen, habe ich es besonders be-

merkt. Die Inschriften sind sämmtlich unedirt mit Ausnahme von

N. 17 (= Le Bas N. 168 und 170), worin ich nach einem Papierab-

drucke Einzelnes berichtigt habe, und von N. 26—22, die ich aus

Falkenei's „Ephesus" entnehme, wo sie nur in Hsyaskeln nach

einer schlechten Abschrift und ohne Herstellung des Textes mitge-

theilt sind. Ueher die Lokalität, auf der Wood die Steine geftinden

>) Extrait du tome XXFlj l partie^ du méamm de Vacad. de* imer» e<

beUas lettres ; p. S u. 51 d. S«paratabdr.

Stod. z. Geschichte d. gr, Alph. 2. Avfl. p. 12 and Taf. 1 col. Ii.
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bat» bin ich nicht gonauci- uaterrichtet und daher nicht im Stande,

lopogFaptiische Iksultate daraus ztt ziehen. Doch ist wohl anzuneb-

men, daas eini^ellrkünden, die sich aufdeo Cult derArtemiabezieben,

wie z. B. N. 11. 13. 14. 35, ursprünglich innerhalb der Gränzen des

Artemision aufgesteUt waren. Die Auffindung zahlreicher Grabsteine

und Aschenkisten macht es Newton (Arch. Anz. 1866 S. 261*)

wahrscheinlich , dass Wood ^auf die Spuren einer der alten Griber-

strafsen gekommen ist, die sich, wie au« früheren Gräberfunden er-

hellt, an den wcstlUheu Al)liaiigen des Koressos und im Aoidc a uin\

OstfMi tlf > Vnon befanden'). Andere Steine, z. B. N. 10 und 11,

aui (It'iien diu Schritt über die rechtwinklig lu'liauenen Scitentirichen

fortlief, scheinen Mauern oder Wauden von Gel>äuden angehört zu

haben. Das Material hl entweder dunkler Kalkstein oder heller iMar-

mor mit etwas gelblicher Färbung, welcher letztere ohne Zweifel

aus den Steinbrüchen des Koressos und Prion stammt^. Die Di-

mensionen der Steine gebe ich, wo ich dieselben notirt habe, nach

englischem Mab an, wobei ich bemerke, dass 1 engl Fufo (zu 12")

= 0, 305 Meter ist. Bisweilen sind auch die im brittischen Museum

aufgeschriebenen Zahlen, welche als Signatur der Steine dienen, hm-
zugefügt. Da die Inschriften sämnitlich einer spatenZeit angehören,

war Facsiniiliiuii^ «lir Buchstaben nicht nöthig und ein Abdim k in

Maju^ikeln nur bei einigen erford« lUcii. Bei letzteK ii lial»t: ich einige

charakteristische Merkmale an^'e^ebcii. so nameullich, ob für£, ffundra

die eckigen Formen (E ^ 12) oder die runden (6 C G)) gebraucht sind,

ob A oder A steht, ob T und T diesetiie Uöhe wie die übrigen Buch-

staben haben oder über dieselben hinausragen. Desgleichen sind die

bisweilen Torkommenden Ligaturen möglichst nachgebildet. Für

eine nähere chronologische fiestimmung gewähren freilich alle diese >

orthographischen Eigenthflmlichkeilen keinen Anhalt; denn wenn

auch in den älteren Urkunden steh stets die eckigen Formen E < A
finden, so wechseln diese doch in den nachaugustischen In-

Mlirilien regellos mit den runden^). So hubeii wir z. B. uiü IS. Iii.

Vgl. Guhl Epk p. Ibl; Falkeuer tu a. 0. p. US.
=) Guhl p. 23.

^ Vgl. Franz eleu. ^igr. gr. p. 244 ff. Auf den Münzen von Ephesos heit*-

acbea E «nd ^ bis sur Zeit den Donltiia vor, später Ç und Ci GnrdliBos

nach C ivr Signt; doch Ibden aidi die abgemwletett Pomen eimeb fchen Tor
Domitian, und die eeUgea tneh bis in die spüteüea Zeiten. Biaweüoi lesen wir

•o0ar ^ und C oder C ved C enf derselben Münse.
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14. 16— 18, 23—24 in derselben lirkuml«' jri bisweilen in demsel-

ben Worte A und A neben ebander. Wenn aber aut' N. 13. 14. 1$

in einigen Zeilen nur E und ^, in anderen nur 6 und C gebraucht

sind, so lâsst sich daraus scbliessen, daes letztere von anderer Hand

and vielleicht auch in späterer Zeit eingehauen sind.

Wie gewöhnlich in Inschriften der Kaiserzeit ist das stumme

Jota auch hier ausser in N. 1 und 10 nicht geschrieben, und l in

manchen WArtem in u ve^ndelt ,

Während die griechischen Inscliriften im Ganzen sorgfTdtig

geschrieben und bis auf kleine Fehler (so ^. 5 Z. 13; ^. 18 Z. 18)

correct sind, finden sich in den lateinischen /aiilieich»' ^( r-htfse

gegen Orthographie und (jlrunimatik, die sich ziini Thi'il danuis « r-

klâren, dass der Stemmetz, oü'enbar ein Grieche, der hUeinisclien

Sprache nicht hinlänglich kundig war. Su steht auf N. 18 Novellia

statt Novelh'ae, N. 26 ßUa statt ßtae, W. 33 annu$ statt annos, N. 35

FOf statt OVF (snläia). Dahin gehört auch die ungewöhnliche Ab-

kürzung FRO ßjatprornndae auf N. 31 und die ungeschickte Tren-

nung von etUHtr-Ut auf N. 34. Bisweilen sind im kitemischen Text

geradezu die griechischen Formen gesetzt, wie in N. 35 fhylai$ als

dat plur. und Carmumn als gen. plur. von Carene»

Die Herstellung des Textes stützt sich hauplsächhch auf die

Analogie der bereits bekannten » phesischen Inschriften. Bei der

Ergänzung einiger Lnckcii bin ich, wie auch iui Text beniorkt ist,

durch den freundlichen Hath von Hofrnth Sauppe nnd Prot. kirch-

hoff uutei^stützt worden, während mir für die lateinischen Inschrif-

ten Professor Tii. Mommsen und Oberschulrath Marquardt man-

che werthvolle Notiz milgetheilt haben. Die Erklärung erstreckt sich

meist nur auf die griechischen Verhältnisse nnd besonders auf die

ephesiscfaen Alterthümer. Was suA für die Verfassung und die Be-

amten der Stadt Ephesos Neues aus diesen und andern nach dem

Erscheinen von Guhl*8 Ephesiaca (1843) publieirten Inschriften er-

giebt, stelle ich am Sehiuss kurz zusammen. Dagegen verzichte ich

auf eine eingehende Ifeliaiidiung der lateinischen Inschriften. Ich

gebe von ihnen meist nur dm Text und einige IS'acliweise fihcr die

rönuschen Deaniten, die mir Prof. Mommsen brieflich milgf tht ilt

hat, und lasse nun erst die griecJüschen, üaim die büinguen, endlich

die lateinischen Inschriften folgen.

1) Vgl. Frm dos. p. 247 } Dlttesbwger In Uwan 1 414,

Bmmm IT. 12
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68

1. Viereckige Marmorplatte (Signatur: 0—20); hoch 2'

62

breit 4' Zli", dick 9*^"; oben und unten unversehrt. In Z. 1—9
bt rechts und links einTheÜ derOberfläche weggebrochen; Z. 10—15
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sind vollständig: in Z. IG fehlt links «'in Slfick. Hie zum Tlu'il norh

mit Biei p ITilltou Löcher deuten wu Iii darauf bin, dass der Stein

eiocr Mauer aiigehûrte.

I

I
J

S

1

Digitized by Google



178 cmxius

08

1. Viereckige Marmorplatte (Signatar: ()—20); hoch 2' G)^";

62

breit 4' S'^", dick 9^"; oben und unten unversehrt in Z. 1—9
ist rechts und tinks ein Theil derOberUache wcggebrochen ; Z. 10^15
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sind vollsländi^' ; in 'L ÏG fehlt links ein Stück. Oie zum Thi'il noch

mit iilei liUltt^ii Löcher deuten wühl darauf hin , dass der Stein

einer Mauer angehörte.
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I>er Stein enthlUt eiDen Brief des Hadrian an die fiffowrla der

Ëphesier, welcher nach Z. 3 und 15 vom 27. Sept dea Jahres 120

n. Chr. datîrt ist; denn in dieses föllt die vierte tr^uniciapottstai des

Hadrian. Der K;iis(M" schickt <las in Briefform gehaltene Décret durch

den Gesandten der EphesierCasceliius (Z. 14), dernach durchgeführter

Sache die Antwort znrfickhnngt, in Absclirift an Cornelius Priscus,

den Proconsul der Provinz Asia (Z. lU), damit dieser es der yegov-

oia miltheile. Am Anfang von Z. 16 ist >vohl yQa^fiajsvovTog za

ergänzen, so dass Publius HutUius Dassus der ausfertigende Schrei-

ber war. Denn in eineni der von Waddington pubUdrten Briefe des

Antoninus Pius (vgl. S. 175) hetsst es zum Schluss: tè ^tpiafia

^eftiffsif SovXreauog *lovXic»àç èfsiTçoitéç fiov, [Tà d]ë

iftoit^oev Y^afifiareétav Hélfvlioç;] Ovijâiaç Idnwâifoç, Cor-

nelius Priscos ist bekannt aus einem Sutriner Verzeichniss der ftm-

tifkes bei Grut.302, 1, woselbst sein Vorname Lucius erhalten ist, und

als conmilaris aus Plin. ep. V, 20. Da er sich aber in den (ionsular-

fasten nidil findet, und in dieser Zeit zwischen dem Consulat und

der Ver^valtung der Provinz Asia gewölmlicli ein /ritraum von 9 bis

15 Jahren lag so rauss er einer der sujedi innerhalb der Jahre

105— 112 gewesen sein^).

Was auf dem Steine in der Mitte von Z. 14 und 15 fehlt, er-

gänzt sich leicht aus dem Zusammenhange, ebenso in Z. 1—4 die

links unvollständigen Titel und Vorfiihren des Hadrian aus der Ana-

logie anderer Inschriften. Schwierigkeiten dagegen bereitet die Her-

stellang von Z. 5—^9, wo am Schluss und zum Theil auch am An-

fang der Zeilen die Oberfläche des Steins verletzt ist. Da nun

AEAAN .....
I

Nß in Z. 7— 8 ollenbar auf âedav[€io^é]yùj\yl

TOAN
I

tov xl^tjcpiofiaiog in Z. 9— 10 auf ro àv{Ttyçaq>o%\

Tov 7prj(p. deutet, und in EAH (Z. (5) èâr[/t.(6oaT€] steckt, so sind

an der linken Seite des Steines nicht mehr als 5— 8 Buchstaben

ausgefallen. Mit ^^ret in Z. 6 beginnt eine neue Periode, zu wel-

cher der Nachsatz mit 7i£7tOfiq>a (Z. 0) folgt. In Z. 7 fiüirt

^<t» E^OAI auf ügtlt%eQiQ9if»äi, in Z. 9 KA . . . TOY€ auf

xali €tù\rovç. Der Thatbestand ist somit wahrscheinhcfa folgender.

*) Vgl. W &dd'm^loü^ mémoire sur Irislidf p is

*) Den INacbwi'is ans Pliniws' Episteln verdanke ii h Herrn Obcrschulratli

Marquardt. Das Ô. Buch der K|iistelti warde im Jahre jlUü n. Chr. heraut-

gegebeo (vgl. Mommsea im Ilvi-uieii Iii, 47).
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Die Gerusia hatte an eine Anzahl ron Privatleuten Gelder ausgeliehen,

' fand aber Schwierigkeit dieselben zurflckzuerhahen und war somit

gcuötliigt worden, gegen nielirerc ihrer Schuldner klagbar zu wer-

den. Modestus halte einem von ihm gefällten Spruche ein \ 4 iv.oich-

niss der bereit t'iirtiigtt'ii Hrm<lpl beigefügt, was der Kaiser billigt

Die derusia hatte zugleich eine Immediateingabe an den kaiser ge-

richtet, in welcher ausgetührt war, dass auch noch andere ihr zuge-

hörige Gelder ihr vorenthalten wurden theils von solchen, weiche in

den Besitz des Vermögens ihrer Schuldner gelangt waren, aber ihre

&benquaiitit leogneten, theils von solchen, die seihst Gelder von

ihr entiiehen hatten. Der Kaiser erwiedert, dass er Abschrift der

Eingabe dem Proconsul habe zugehen lassen, damit dieser das

Nöthige veranlasse, Dass die hier mehrfitch erwähnte ye^ovaia

nicht identisch ist mit der ßovlij, wie Guhl p. 7S meint (s. unten),

zeigt eine ephesische Inschrift hei Le lias a. a. 0. M. I ll : /.(x^Lt^io-

aav ôè Kai rfj fiovXlfj aç]-yiQiov — ofioiœg xal rfj

y eçov ü\ i a], oiciog /.außccnoai èv «rp aia[ô]i(^ nqo [cûiv t\aif.iuiv

avjùfv àiayo/Àijy. Aus dieser Inschrift sowie aus N. 11 (Z. 7: hi

%(a» xotvwv vrjg ysçovaiaç xç';iudTciiv) und 18 ergiebt sieb fer-

ner, dass ßovltj und yegovaia jede ihr eignes Vermögen bcsafsen.

So finden wir auch in dem benachbarten Teos y^ffovctana xçif-

fcofa (C. L Gr. 3080) und Gelder, die der ßovlij dargebracht werden

(G. I. Gr. 3094).

2. Bruchstück einer Basis, oben und rechts In Z. 1—8 unver-

sehrt, sonst überall verstümmelt; hoch 30", breit 15", dick 7".

Da in Z. 2 der Name !/i0Qiav6g im .Noni. steht, so haben wir

wahrscheinlich nie in N. l einen Brief des Hadrian an die Stadt

Ëphesos, dessen Kiuf^auu so gelautet haben winl:

[uävTOXQäzo}^ KaiaaQ, ^eov Tqaïavov JljaQx^ixov

[v'ôç, d^eov NtQOva vitovég^ TQdiaifàg !/i]âQiayos

[Seßaatogy a^fs^évg lifyiOfOÇ, éijftOKxh^^Ç ^ï^-

[alaç %o . , vnoEoq %è nca^ ^of^/d]of, *£g>9aiat¥

5 [t^ ye^ûvai^ x^^H^""]*
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VPOIKOY
APIANO^
IKH/'/E£OY

5

^INKAinOA
YTOYAYfIA
AITOYEONOYC
Al^.HAH

10 nOTH^
EINO^
YAEYTH^
YMEIN

^AAA
15 AO

lieber den Inhalt rlrs Bripfrs hisst sicli bei der periugcn Zahl

der erhaltenen Buchstaben nichts frststcllrn. Z. 8 slrht jov eâvovç,

Z. 12 [ßo]vl9v%^ (vgl. N. 22 und C. L Gr. 2987), Z. 13 v^éiy wie

oft statt éfib^i

3. Auf emef Basis; rechts unveiselirt, sonst flberall abge-

brochen; hoch 28", breit 29", dick 10".

MAAi
^EBA^TON
10NKAI^ANEAAHNI0^///
KAinANIfiNION

5 AIO^AHMO^TPATO^KAIAIANO'W
nNTEKNnNTONlAlONEYEPrET/////

KAI^flTHPA

T^aiavo]v l/-Iô[^Lavov

'Okvfm]LOv '/ML llaveO.i'iVLQV

nai Jlavibiviovy

5 . . Xioç Jr^f^ioazQaroç KaiXtav6[ç

V7tê(f kttw0v liai (?) %]ôitf %wmy %è» ïôiop ava^^^if[i^
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Dass diese Ehreninschrift sich auf lladrian licziflit , dessen

Name in Z. 1 durch AA angedeutet ist, zeigt das Beiwort HwûÀij-

vtoÇi welches, wie ich gleich nachweisen werde, nur jenem zu-

kommt Die am Anfange von Z. 3 erhaltenen Buchstaben ION for*

dem ein ähnliches Beiwort, wahrscheinlich YOAr/^Trjtoi'. lieber Z. 1

st;md vielleicht noch u4vroxçâtOQa Kalaaça. Z. 2. 4. 7 scheinen

V()1J.>1 inditz zu sriü; <\ontt da tlio liuchstalx-ii hier rerlits nicht bis an

den Kaii«l des Steines flohen, ^vi^d man sio audi links Nveitrr einge-

rückt hallen, damit die Syninu'trio in dor Schrill i,t \\ ihn bleibe. Die-

ser entspricht die versnchtc WiediTherstellung. in Z. 5 wird vor

« . kiog JrjftoatQccToç KatXtavos nur der Anfang des ersten Na-

mens (vielleiiht [^i]liog) feiden; in Z. 6 muss vor téxtfm

eine Präposition wie z. B. vnéç ausgf^falicn sein, so dass etwa zu

schreiben ist [ènift kemrov xai %}£p téivùtp. Demnach hat . . lius

Demostratus Caelianus in seinem und seiner Kinder Namen dem

Hadrian die Basis geweiht.

Von Interesse sind in dieser Inschrift nur die Beinamen des

iladrian. ^OXv^iniog heisst derselbe auf Inschriften und Mün-

zen sehr vicb r griechischer Städte Oa er alu r diesen hoch-

klingenden N»Tmnn erst nach dem glänzenden Ausbau tks Öiyni-

pieion zu Athen tnhrte-), nach dem auch eine neue OlympiuiU'nrech-

nung begann (Ol. 1 = Ol. 527. 3= 1 32 p. Chr.), so fallt unsere In-

schrift nicht vor das Jahr 132^'). Auch in l^phesos gab es ein Olym-

pieion (Paus. VII 2, 9) und dem Zeus gewidmete Spiele (OXvfjinia

G. L Gr. 2999). Da Hadrian sie unter dem Namen ^âçuxwà

') Fiii Kphcsosspcciellvgl.C.I.Gr. 335.200:5; EckhelÜ. W. II, 514; VI, 518
;

Mionnet III S. %. Suppl. W S. 137. ]:<'.); son.st s. C. I. Gr. 321—15; Franz ei.

p. 286. Ja seihst y:^ v ç Okuf^inioi wird Iladriau in ciDi|;<>n ^riei'hiscbco Städten

geoauut, SU im hdischcn Mctrupolis (C. I. (ir. 3(^30), in Saiuus (Ross, inscr. fr.

iaed. N. 19ö), in Priapos an der Propontia und in P«ros (Pr«DS, ans. deU'inst

1842 p. IBlf.; Ortlii-BeoMB N. 5453). Und wie In Ate «nf den Markte doe
SUtm des ZEv(*jSiUv^/çioç (Pant. 1 3, 2) nod in lUthhaiis ein Altar dee Zkvç

Bovlmùç ftand (s. meine Schrift über d. MeCreon in AUien 1S08 8. 14), ao

heisst drr philheUeniechc Kaiser nnf einer Urkunde von Mjtileae (C. I. Gr. 2179)

'EXëv&^çtoÇf ond von .\bia in Heaeenien (C. I. Gr. 1307) BovXrtîoç, Dieselbe

Schineichelei liftçt zu Grande, wenn si» h auf tlcni Avers einer Münze von Ephc-

808 (Mionn. Suppl. VI S. 137 o. 380) der Kopf des Iln(lri<iii, auf dem Revers dor

Kopf des ZEYC . OviYMmOC . lindel. — Ausser Iladrian führt auf cpbesiscben

Münzen nur noch Gimmodiis dt-ii fito! 'Olvumoç (Mionn. S. VI, S. 151— 53).

') Vgl. E. Curliu:», Erlüuter. Beuden 7 Karten zur Topograpbic von Athca p.47.

Vgl. Franz, elen. epigr. p. 286.
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'Okvfima erneuerte (C. L Gr. 2810; Guhl p. 116. 124), so begreift

sieb, warttm gerade die Epbesier tbn gern 'Qîtvfi^ioç nannten. Der

Beiname JlaPëXlifvioÇt den wir schon ans lioischriften von Aizanoi

(G. I. Gr. 3833), Tegea (C. I. Gr. 1521) und Megara kennen, bezieht

sich auf den Bau eines Tempels der Hera und des Zeus Panhellenios

in Athen {Vam. I IS, 9). Diesem zu Ehren stiitcte ll.uhiaii Festspiele

[Ilavellijvia C. 1. Gr. 247. 1008), zu Ucuen die andrTcn frricrhihidieii

Staaten xVljjit'sandte nach Athen schickten^), üniiekanni ist aber,

so viel ich weiss, Jlaviwviog als Beiwort des Hadrian. Dach ist

seine Entstehung aus der Analogie der beiden andeni Epithrta leicht

zuerkennen. Das gemeinsame Fest, welches die ionischen Städte

Kleinasiens ursprQngHch beim Panionion am Vorgebirge Hykale zu

Ehren des helikonischen Poseidon fei^n (Strab. p. 639), wurde

später nach Ephesos verlegt (Diod. XV, 49), wo die Haiftmua mit

dem Feste der Artemis {'Eçéata oder Ulnftt^laia) vereinigt und

von dem %oivèiif l^trlaç gefeiert wurden*). Wahrscheinlich machte

Hadrian in seinem philhellenisclien Eifer sirh auch um die Feier

dieses Festes verdient und erhielt so den Btinanien llaituirtog.

4. Viereckige Basis, aus zwei Stücken zusammengesetzt, oben

und rechts unversehrt, links abgebrochen.

"'OKPATOPAKAI^APA
ON A I AlON A A P I A N ON
T12NEIN0N^EBA^T0N

EY<EBH-
5 QTH<KAIMEri<TH<

AEA<TH< A<l A<
\0P0YTfiN<EBA<T12|////

EO^HBOYAHK'///'//
Q / T I ^ T H N

10 M E A H

') C. I. Gr. 1072: Tçaïavvv l4âçiavàv ^(ßaoTÖVy 'OXvfintoVy JTwÄior,

>) navOlrtvtç. Vf1. Böckk zu €. i. Gr. 351. 2U1U j iL F. Uermaaii, Gott. Alt.

î. Aufl. § 02, 2.

Vgl. Gulü p. U6ir. HermaQO, Gott. Alt § 60. Eckbci 1). i\. ii, Ô07.

r) Y 4> A A

AHV! O Y
A W ^

Httvfllriviov., xbv
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Av]tùKçdroç(i K aiaaça
T l r] 0 V Jt i X t o V L4 Ô 0 ( a V n V

Eiaeßij,

5 Tfj s 71 ^] tut 7^ Ç xai fieylatr^g
firjv Q 0 n 6]l € u) g tjç Ida iag
xai^ v<anc]<^^ov tu» 2%ßwn^
*Bfaaiw n6X]êoç îj ßovXrj %[ai 6
ÔTjfÀog toy kavtôv x]Tiat^if

10 71 ai 9iè9^yévf}V , iffeJ/^cAiy-
d' é V T o g ]o V 0 l a~
ßtavor. toy yça/nfiartûiç tov\ ôijfiov^

dyaotäasug, nai z^ç àan\canjg\^)

Die v5Uig gesicherte EiigänznDg von Z. 1—8 ergiebt, daas wir

hier eine Ehreninschrifl Ton Rath und Volk der Epbesier fGr den

Kaiser Antoninus Pius haben. Den Titel i] 7T^iüih xal fuyiavt]

ftrjtçônoXtç t^ç lAülctg föhrt Ephesos regelmäfsig auf Inschriften

der Kaiserzeit. Mi]tQÔ7roliç heissen ausser Ej»hesos noch mehrere

andere Stüdte, in flmen t^kh alnverliselnd die Fpstf?emeinsrhaft

Asiens [ro xoivov !/falag) versanunelte, wilireiul sich der Titel

TtQWTTjj den ausserdem noch Bergamos und Smyrna fühi'en, nur auf

d(;n Vortritt hei dem Festaufituge, welcher <len Spielen voranging,

besieht Meyiavt] hingegen nennt sich nur Ephesos als wirkUche

Hauptstadt der Provins Asia {it^atwtéwaa t^g !daU^ (los. ant jud.

XIV 10, 11).— Z« 7 ist zu ergSnzen [xat f> yaonc]<f^oi; %w Sêfia-

ctm. Während ysomd^oç ursprünglich das dienende Verhfiltniss

der Epheaier zu ihrer Schutzgötttn Artemis liezeichnet (Act apost

19, 35), wird es später zu einem Ehrentitel, den Ephesos n. a. Stfidte

Kleinasieiis annahmen, wenn sie den römischen Kaisern Tempel er-

richteten und Feste feierten. So nennen sich die Ephcsier auf In-

schriften und Münzen seit Nero veio-KOQoi^ seit Hadrian ôig veiokÔ-

QOiy seit Septimius-iJeverus rglg vswx. (C. I. Gr. 2972), noch später

bisweilen tetQcixig vstan,, daneben aber auch wieder àig und tQif;

viùmôdOé^), Da diese Inschrift nun nach Nero und vor Septimius

^Severus I3ttt, so wird man Z. 7 die Erwähnung des zweiten Neocorats

erwarten. — Zu [x]Wovip am Schlüsse von Z. 9, dessen Lesung

') Vpl. Marqnardt Röin. Alt. III 1, l.'i'.lir.

^) \ gl. Guhl, Eph. p. 115} Krause c'n it. ucuc. p. 25 if. Auf Münzeu der Kai-

seraeit fiiniet sich erst ^Eiftatm' n{iiôibiv 'Aainç, tiôvMV nnaneov 'lafaç, fiô-

VW TiQiuKuv vHoxôfmv; später â(ç and jQiç vtfnxo(iu}i> ; endlich ^ôvun' u/ittawv

téiQâxfi vtuxÔQtov (Mioonet SuppL VJ S.162; Eckhel, D. A. U, 520).
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sichor ist, war noch ein zweites Substantiv in Z. 10 hinzugefügt,

entweder atot^ça oder, lia dies die Lücke nicht füllt, evêçyétrv^).

K%ioii]ç lieisst auf Münzen von F|iliesos Androklos (Miuuuft

Suppl. VI S. 146), da luaa ihm als dem mythischen Gründer der Stadt

die Ehren eines Heros envies (Guhl p. 131), und später der Kaiser

AugUBtos (Mionnet Suppi. VI S. 1 24 ; Eckhel II, 514), den man durch

Schmeichelei gleichsam zum Neugrûnder machte, endlich auf einer

Inachrift (C. 1. Gr. 335) nach Boeckhs wahnsdieinlicher Ergänzung

auch Hadrian*), von dessen Verdiensten nro Ephesos oben (S. 184)

die Rede war. Für Antoninus Pius erscheint das Beiwort txlaxr^g

in £|)hcsos hier mm ersten Male (s. zu N. 6). Zum Schluss

wird, wie gewöhiiiu li, der Name des Beamten genannt, der die Auf-

stellung der Basis besorgte, ohne Zweifel des yça^fiatevg tov äfj-

juor, da diesem Sciireilier in zahlreichen Urkunden jenes Geschäft

übertragen wird^). Zwischen [i/r/]/v£A/^[i>/ïToç] (Z. 10) und [rov

y^afifdcrriiag %ov\ âtjfiov (Z. 12) stand in Z. 11 der volle iNarae

des Schreihers, von dem nnr OY (Dy1^'J\ßiavov] erhalten ist Wenn
endlich in Z. t3 richtig zu [ôafi[can^ ergänzt ist, so muss

dieser Geniti? von ifutftthj^ivtog abhängen^) und am Anfang der

Zeile wohl ein zweites Substantiv, wie z. B. dtaordatiaç (C I.

Gr. 2972. 2977), ausgefallen sein.

5. Auf einer runden Basis, oben mit vier Löchern und dem
Buchstaben N ; im Durchmesser 3' 6", hoch 2'. Nach einem Abklatsch.

Die lîuchstahen (1" hoch) laulm um die halbe Aussenseite hemm; Z. 1

und 2 auf einem Vorsprung. Die Zeilen sind wie inN.3 von ungleicher

Länge, Z. 1, 2, 9— 10 um mehrere Stellfn eingerückt, >(> d.tss ausser

in Z. 1 und 13 nichts fehlt. Die in Z. 13 angegebenen lluchstabeu

sind aui' dem Abklatsch nicht sichtbar, àber auf dem Steine selbst zu

erkennen.

') Die gowöhulielie V erbinduog ist aœiiin xui y.jt07t,ç oder amrjo xal èViQ-

yht}ç {C I. Gr. 321 S.). Evé(t)'éjtjç xal xiiaitjÇ iieont die Stadt louoima einea rö-

utischeo procurator: C. 1. Gr. 3U91.
^

*) Kriotfiç {conditor) wird Hadrita fftroer genaaat ia Samos (Ro$s, taier.

gr. ined. Gr. 195), in Metrop«!» ia'Lydi«n (C. I. Gr. 3036), ia Athen (C. L Gr.

321—28), ia Hflgaca (C. I. Gr. 1072), ia MyUleae (C. l Gr. 2179), ia Nilet (G. 1.

Gr. 2863), ia Priapos aod Ptro» (s. 8. 183 Aaii. 1), a. a. 0. (vgl. G. L Gr. 331

Ms 43; 3174).

^ C. I. Gr. -i'-Mil t>. 2968. 2U75. 3001.

*} V§L Le Bas m. 142»; éat/ui^itivtoç iùp TCi{/u»y].
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KAIAY n

AA'PIANÎÎANTnNEINO

KAKAPi^EBA^TAEY^EBEI

KAITHnPÄTHKAIMEri^TH

5 MHTPOnOAEITH^eA^IA^
<AliXI<NEfiK0P0YT12N^EBA^fiN

//^/4>E^i£NnOAEIKAITOUEnJ

TOTEAfiNIONTH<»XOYIKH<

nPAFMATEVOMENOU
10 KOMINIAIOYNIA

^YNTÂBÎiMÂ""llNEUIN

EKTfiNIAI&NANEOHKEr//

nPYTANEY///////TO< UN

xat u4v[ToxQdtoçi T. ^Uf|^

KaiaoQi Seßaav^ Evc^ßei

5 fitjizQùftdlu liaiag

xaj âiç vêtanédlifÊ] %ta¥ StfiaotéSv

'E]€ps<rUi^ néXst %aï toïç èmi

TO Telüiviov Trjç èx^ïx^ç
Ttqayfictzevofiivoig

10 Kofi IVta 'lowla

Ot)r Tfô féio^wj \ii]y hi aIV

in Twv tôlcov dvé&i^n^v ,

Il(iwa»ev[(nf\t€[ç]

la Z. 6 ist VEtaxoQOv ein Fehler des Steiametzen statt veto^

xéçti) oder veoxénûfVj da es sirh entweder auÏTCoXu oder mviï'Ecpe-

aitav beziehen moss. Z. 11 ist '"'ÜNEI^IN za tesen (YiJ]y Élatv (vgL

K. Keil syU. inscr. Boeot p. 152), indem « in m verwandelt ist

(S. 117). Dass aber der Cn]t der bis zu dieser Zeit auch in Ephesos

Eingang gefunden hatte, zeigen nicht nur Votivinschriften (C L Gr.
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2955)» sondern anch Mfknzeo mit dem l^e deV Göttin (Uionnet

SuppL VI, 691 ff.). Oer Sinn der Inschrift ist also dieser: Gominia

Junia hat anf eigene Kosten mit dem Altar die Isis (d. fa. einen Al-

tar mit dem Bilde der Isis oder einen Altar nnd eine Statae) aul-

gestellt und jenen dem Antoniiras Pius, der Stadt und den èni to

Tslüjyioy Ttjg Ix^vÏKijç n^ay(Àaitiôf.uroi grweiht. Da «iber vor

u4v\T0TiQ(iTOQi] ill Z. I noch xcr/ steht, so muss oben eine Zeile aus-

gefallen sein mit dem rs'anien einer vifM-fen Person, aut nscIi he die

Weihung sich ^'leichfnlls bezog. Tor dem Kaiser kann aber nur eine

Gottheit genannt sein, leh ergänze daher nach Analogie von C. I.

Gr. 295S: [%^ ^çté^iâi, *E(peai<} oder l^qit^iài ^E^wUj^]

%tn Ain, . Am Schluss folgte in Z. 13, wie der Gen. n^u-
y<v[ov]To|$] zeigt, der nicht erhdtene Name eines Prytanen, und

zwar des Vorsitzenden, nach wdchem, wie ich unten zeigen werde, in

späterer Zeit die Jahre benannt wurden (G. L Gr. 2955. 2982. 3003).

Wer ist aber unter roig Inl tè xûjnûvtw ttjg ix^ï'yiijg nçay-

ftarevofiivoiç zu verstehen? Ol nçayfiarevéfievoL (= oi è^ya-

Lo/nEvoi, vgl. K. Keil anal, epigr. p. 80) sind Leute, die sich mit einer

Sache Ijeschaftigen , ein Geschäft aus etwas machen. Die nur lüchl

bekannlo VfrlMTuhin^ von irçay^iarevea&ai èni Tt, statt nç. neqi

Tt, jtEQL ZLvoÇj uqôç %i Uiul BftL Jivi (Xcu. uicm. I 3, 15), ist

auf Rechnung der in diesen späten Inschriften oft verderbten Grä-

citât zu setzen. To TeXuiviov oder TtXwvsiov ist die Zollbude

das Local der Zollpächter {tÛMHUy vgl. Poll. IX, 28 und SchoL

Ar. eq. 305). Man könnte also annehmen, dass auf dem Fisi^-

fim^ entweder eine Gewerbesteuer lag, oder dass derselbe Domaine

der Stadt Ephesos oder des römischen Fiscus, und der Ertrag der

Steuer oder des Fischfangs selbst an %üjmai {fuJblkmU) verpachtet

gewesen sei. Allein Strabon p. 642 beriehtet, dass die se J in us i-

sehen Seen i>ei Ephesos der Artemis heilig, d. h. Domaine ihres

Tempels waren; zwar seien sie von den pergaraenisehen Königen

und später von den römischen ynhliami zeitweilig in Beschlag ge-

nommen , aber zuletzt in Folge einer Gesandtschaft des Artemtdoroë

der Göttin zuräckgegeben worden^). Der Besitz dieser Seen war

') Wenn es aber auf finer H,isi.«t aus Ephesos heisst [(x TtSy ifl]on'iti>v

x«r«öx(«ji>«o«s (Le Bas \ i)\;ii;c iitrh Liof. .'i7 S p. 36(5 N. 15f)4 ^ C. I. dr.

2959, wo Bocrkh \fx i]iàv iàltov liest), uhisn, sofern VVaddingtoii's Ergansoog

richtig ist, jtKm ta hier den Zoll selbst bcüeuteo.

Vgl. Guhl p. 66. 110.
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nuq offenbar durch den ergiebigen Fisch&ng *) werthvoll , der des-

halb von der Tempelbehörde an tßlSPM verpachtet gewesen sein

wird. Diese sind in der vorliegenden Inschrift gemeint; sie hatten

wohl in dem Z. 8 erwähnten teXeSviov ihren Sitz und betrieben von

hier aus ihre Geschäfte. Dass Gewässer 1 il^* utliuni von HeUigihü-

meni waren, limleii wii- mu h auf Uelos, wo jt nf nach einer Innrhrift

durch die attische Teni|jelbehurdc ebenfalls x ! ]);*( iilet wurden-), uuti

ini attis( hen Demos Halai, wo der Ertrag aus dem ThuniUciiiaug zu

Opfern für den ApoUon verwendet wurde

6. Auf der Ba&is einer Marmorstatue des L. Verus.

AOYKIONAIAIONAYPHA N KOM MOAÜNTONYiONT ////

AYTOKPATOPO^ O^HAIO^ANTÛMEI N0<^/

yfovy.Lov ylXkiov ^Ji (j}i}.[io\v Kruniüöov %ov viov t[ov

Üeber die Statue, von welcher noch die FfiTse und der Unterleib

erhalten und aus mehrcreu Üruchstückeu zusammengesetzt sind, habe

ich in der Arch. Zeit. 1868 S. 82 gesprochen, wo jeduch die his« hritt

irrthfimlich auf Coinmodus di uiet ist. Vielmehr bezieht sich die-

selbe, worauf mich Prof. Mommseu gütigst aufmerksam machte, auf L.

Verus. Da dieser erst nach dem Tode se*ines Adoptivvaters Antoninus

Pius den IVam^n Vrnis erhielt, vorher aber Commodus hiess (vgl.

Eckhel D. N. VU, 39), so wurde die Statue vor dem Jahre 161

durch Vedius Antonmus errichtet Der letztere ist neuerdings durch

die oben (S. 175) erwähnten drei Briefe des Antoninus Pius an die

Ephesier bekannt geworden. In dem ersten derselben aus dem Jahre

145 heisst es von Vedios Antoninns: iârjX[ùHfev daa xo]i ^XUa
oinoSoft^litiXTa nqooxLd^rjüiv %fj nôX[Biy aXk* v(.i\eiç o(^x) ôçd^ç

ànoèt^toi^i. aùtôv. Da seine Verdienste nicht nach Gebühr gewür-

digt worden w\irrn, hatte er sicii dem Kaiser l>eschwert, der nun

in jenem Briefe den Ephesiern Vorw m l( machte. I>a>s diese in Folge

dessen zu besserer Einsicht gelaui^cn, zeigt der Anfang eines zwei-

>) Xcü. anab. V S; (^Juhl p. 23. Falkenor, Rphesos \^. 339.

Bocckh Staitshniish. d. Ath. I, 414. In By/.anz gehiirton Fisrhcrci tiiui

.Salzverkaaf uri«|< i i;] k Ii ilein Staate (Aristot. Oekoo. Ii 2, ia Olbia war ein

besonderer Fiirhiüui Lt \îx(*vo7mikioi (.'. 1. Gr. 2058).

^) Photios V. kvvitoç, V gl. üoockli SUatsb. II iSacbtr. S. Y.
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teû kaisiTÜchei» Sclu eibens aus dem Jahre 15U: eiöoii fioi êrjXo[vTS

ïijv g>iX]aii\jfiiav]t rjv Ovr'âioç lAvtoiVEÎvoii (piXorifiSÏtat ttqoç

vfiaç. In einem dritten Briefe endlicb, welcher den Streit über die

Ehrentitel der Städte Ephesos, Smyrna nod Peiigamon betrilft, heiœl

es zum Schlosse: [to ô]è ^g>ia/ia inopjcef y^fifiawevtav 116,

Ovijâwg !^vtmehoç. Wir séhen also, dass P. Vedhis Antoniiwu,

der offenbar ein Günstling des Ântoninus Pins war und seinem

Adoptivsöhne L. Veras eine Statue errichtete, sich durdi Auffüh-

rung üfTentlicher Bauten um die Stadt Ephesos verdient gemacht hat.

Da er dins ohne Zweifel im Aiiftrnge des Kaisers lli.ii, so erl^lärl es

sich , dass die Ephcsicr iltiii Aiiloimius l*ius durch Verleihung des

Titels Titiazrjç (S. IbÜ) ihre Üankbai k(Mt bewiesen.

7. Viereckiger Marniorblock, oben und hnks unversehrt, unten

und rechts am Ende abgebrochen (Signât. 100); hoch 2' 1", breit 1'

OAHMO^ETEINH^///
TAIONIOYAIONBA^I
AEH^AAEsAN^lPOY
YioNArpinnAN

5 TAMIANKAIANTI^TPA
THrONTH^A^IA^AI
ATETH N AAAHNAPE
THNKAITHNEI^THN
nOAlNEYNOI AN

'O dfjfiog hsifa^ait»]

ràïo» 'lovkiovy ßaci-

Xiag jilBSéwâQOV

5 tafda» tmêI àmmfja-'

Ttiyèif Tïjç IdaiaÇj dt-

d T6 trjv aXkïjv aç«-

T^v xat xi]v tijv

C. Julius Agrippa, des Königs Alexandras Sohn, ist, wie Prof.

Mommscn sali, in der idumäischen Dynastie zu suchen, da die .Na-

men Alexaudros imd Agrippa in der Descendeiu Herodes des Gr.
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geläufig sind. Dass diese Dynastie das rûmisehe BOrgerrecht besafe

und dem juUschen GeseUechte angehörte, zeigt die attische Inschrift

G. I. Gr. S61. Aus Josephus (bell, Jud. IS, 5, 4) eiitwMt Momuiäen

folgenden Stammbaum:

Ueroücs ü. Gr.

I

Âlexandros, vom Vater getödtet

Akxandros. Tigranes, König v. Armenien

I

Tigranes, König v. Armenien

!

Alexanilroä vermülilt mit Jotape, Tochter Antiochos des iV. von

Kommagene.

Der letzte Alexandros, des Tigranes Sohn, ist hier grmnint; er

erhielt von Vespasian, als dieser CUicia trachea mit der Provinz im

Jahre 74 vereinigte, die Insel Elaiussa (oder Sebaste) in Cilieien

Der Sohn des Alexandros aber, G. Julius Agrippa, bekleidete nach

dieser Inschrift das Amt eines qmcstor yro yratSiart {rafiiag »ori

àvTtatçatrjydç rrjg ^ütag, Z. 5. 6) in der Provinz Asia und trat

gleich dem Proconsul sein Amt in Ephesos an^). Üass die i\ach-

kiuainen von einheimischen Künigsgeschlechtern Msweilen in den

rüuiischen Staatsdienst traten, sehen wir auch aus einer Urkunde

von Ancyin \. <ir. t033). der zufolge ein Tilino] ^eovi]çoç ßaai-

léo)v Kai tsiQUQXf^ dnàyovog unter Hadrian römische Aemter

bekleidete^).

8. Viereckige Platte, bis auf die Ecken unversehrt; die Inschrift

oben und unten mit einer Linie abgc^iaiuti hoch 4', breit 1' 10'^",

68
dick (Signât. G—20).

58

*) Vgl. Joseph, a. a. 0.: vr\0tàâoç ti t^ç if Ktiuii^ OvMnMiUVOÇ avtov

ÏOjttTut fn'.(n)Ja. — Marquardt R. A. III 1, 170.

») \gl. Marquanit III 1, 133. 283ff..

Leber Tctranbeu iu («alatia vgl. Strabon p. 507.
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H^nPîlTH^K A///

M E r I ^ T H ^
MHTPOnOAEÄ^

T H ^A5^ I A 5: K Al BNEP-KOPOY
5 TnN^EBA^T^2NE(^E^IP-N^UAEÛ^

HBOYAHKAIOAHMU^
ETEIMH^AN

r.lOYAIONAOVnON

T.OYEIBrONOYAPONAAl
to BIAAONTAMIANKAIANTI^TPA

THrONTPlÛNANGVnATÛN

THnIiMH NANA^TH^ANTÄN

M.ANTßNIOY
EniTYFXANOY

'^YNKAPnrîKAIEniTYrXANP
TOI^TEKNOI^

TONEAYTflNEYEPrETHNI

T]tjg nçtâxTjÇ xa[t

fxrjtQonolmg

tîjç ^Aaiag y.al ß' vsioxoçnv

5 Zù/v ^aßaoiiüv £<f £anov noXeiat;

^ fiovXrj Kai o â^fiog

r, *J 0 V 1 1 ov Aovftov
T. Ovtißtow OvÔQûP Aai-

10 fitXho»j vafUw wd oyreor^o*

zrjyov zQiâ» éhf^ndruPf

M. l4vi<ûviov

*E7imyxdrov

15 ü]vv Kag/ttfi Kai ^Emzvyxdvttt

tOiÇ zéKVoiç,

^ tov kccvfûiy evc^^iff}[y.
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Für (lie Zeit dor Inschrift erhalten wir den terminus aquo ihirch

die Erwähnung das zweiten .Neoiorals in Z. 4. welches sich /-iiersl

unter Hadrian lindet nicht al»er den lenmnuH ad quem, da jenes auch

nach Septimius Severus neben dem dritten Neocorat vorkommt (ä.

S. 185). C Julius Lupus T. VUiius Varus Laeviilus bekleidete das

Amt eines quaestor fro fraetwre in der Provinz Asia drei Jahre lang

nnler der Terwaltung von drei ProcoDsuln. Ueber die Hiufung der

Namen für eine und dieselbe Person, welche seit den Flaviem in

regelloser Weise sunabment vgl Hommsen im Hermes III 70 fr. und

N. 13. 17. aO. Toy ianêp tvigyinjp in Z. 17 tritt nacfaträglicb

als Apposition zn F. 'loùliw xrA., nachdem t^i^ td^rjV — rixvotg

als Zwischensatz eingeschoben ist. Die AulstellunK' der Lrkunde

besorgt M. Antonius Epilyiictiaiios uni semen Söhiioii Kurpos und

Epilyncliauos. ()l)\Mi}d zrjv id^ir^v àvaotijaâvrwv (dieselbe Formel

findet sich C. I. Gr. 2^54. 87) sich grammatisch nur auf M. idfvrcü-

Woo *Eni%vyxâvov besieht, ist doch vermöge einer amstrwiUo od

tmmn der Plural gesetzt, weil die mit ovv hinzogefOgten Personen

sich in der That mit an der Auistellung betheihgten.

9. Viereckige Basis oder Stefe, ohne Schmuck; hoch 3' AX'\
breit 1'

\ dick 1' O'a". Höhe dei* Buchstaben 1", der Zwischen-

räume 1". Nach einem Abklatsch.

1 A I A I m
YrATEPATI8*KA-EPME
OYAAMnPOTATOYYOATIK OUI

KAlAlAlA^nEIOIAAO^THC
5 KPATI^TH^YnATIKH^
AAEA^HNTIB-KA.APAKONTO^
^n^inATPA^OEßNIAÜ^
TÛNKPATI^TÛN

ANEVIANKAlAnorONON
10 nOAAûNYnATIKÛN

^A.ZfiTIKO^THNIAiAN
nATPÛNl^AN

^ Meine« IV. |3
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iaav]âlalp] S
^]vyari^ Ttß. KL ^Eçn4i-

JSiûotnotTQaÇf QewviôoÇf

Q^Mfitßiog) Zunatàg UUa»

In Z. 1 8tand, m sich aus dem folgenden ^vycttiqa ergiebC,

der Name einer Frau, der 0X{aßiog) Zminéç ab Bésust Patronin

die Easis oder das Grabmonnraent erricbtete. Ans den erhattenen

Resten der Buchstaben könnte man versuchsweise [Kiav]ôia[v]

^ (oainoTçav] herstellen, da beide Namen bei ihren Verwandten

wt<Mlerkchren. Der Vater dci-selbeu war Tiß. Kl, 'Egi-teLag (oder

'MQfiûoç), die Mutter Ai/.i'a IJet&iag, der Bruder Tiß. Kl.

/dffâiMiv, die Schwestern ^watTtdiga und Qstovig. Das Beiwort

éfiamxijt das von der Mutter gebraachi ist» liezeicluiet die Fnu
eines comulam. Das Wort nat^^iaa^ welches statt nonqévuna
(polrono) als fem. ?on nd%am (yafroims) steht» findet sich sonst

nur noch in den byiantinischen Rechtsquellen. Die Eigennamen sind

sSmmttich bekannt mit Ausnahme des weibOchen Namens Ileiâ'tâg,

aôoç. In dem Eigennamenwörterbuch low Pape-Benseler ist nur

JUid'iaç, mt ah Mannsname yerseichnet. Aus dem Yorkommen des

Namens 0l{dßiog) in Z. 1 1 folgt, dass die iüächiiU wulil nicht vor

die Zeit der Flavischen Kaiser fällt.

1 0. Grofse viereckige Mannurplattc, an allen Seiten unversehrt ;

hoch l' 9 breit 4' 1 1", dick 10»^^". Gröfse der Buchstaben und der

Zwischenräume \^^'\ Da rechts einige Buchstaben und unten meh-

rere Zeilen fehlen, lief die Inschrift wahrscheinlicb noch Aber andere

Steine weg» die in einer Mauer an dieaen angefügt waren (s. S. 176).
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MAPK >^EP£NNIO<niK l^AHOUH

A*ANOY<rErENHMENOYTOYW//

MATO^OnEPAHMO^IAlKATA^Kl^///

E0E<lflN METAsYTH^ArOPA^KA////

5 N04rEr0NENAI^VNE<DANElT0////

T O N KAI pO NHTOYnOA^MOYnE«//
TCA -'^ M'-AAKP» •////

MâçMç 'Eçimnoç nùt[ipf]ç dv^lvTtottoç,

à^ponfoSg ftytmjftipov %aO n[vlii- (?)

5 wog f9ymfiHu, awttpméixo

%è¥ %aiQÔy 7] (?) taS fKûkiftûv ftB

Links ist, wie Z. 1 zeigt, nichts aasgefallen. Die Zahl der rechts

fehlenden Buchstaben lässt sich annähernd aus Z. 4 bestiuitneii, wo

nach (XEza^ù zr^ç àyoçâg xa[t] der Name einer zweiten Oerüidikeit

im Genitiv «m wartet wu-d. Da nun Z. 5 in den Buchstaben NO^ offen-

bar das Ende einer solchen Genitivform steckt, so wird die Ergän-

zung fista^v trjç dyoQOQ M[i %ov hfii\voç sehr walirscheinüch.

Somit fehlen am Schluss von Z. 4 acht Bacfastabeu. Dann wird in

Z. 1 hinter à9^[éitino^ nichts weiter ausgelaUen und in Z. 3—

4

vielleicht sa eigSueii sein Ötjfwai^ nawaanéiv^ tmw] 'Eq>§^

atm» Am Schlosse von Z. 2 stand nach %niS oflTenlNir der Name
eines Gebäudes, der mit TT begann, nnd, da die Genitivendong

MATM am Anfimg von Z. 3 halten ist, auf-^a auslautete. Diesen

Bedingungen entsprechen z. B. die Wörter nvXwna und TrvQywjna,

von denen ich ersteres versuchsweise in den Text gesetzt liabe. Ob-

wohl nur 3— B liut hstaben am rechten Rande fehlen , will es

mir doch nicht gelingen , den Inhalt der Inschrift p'nau zu bestim-

men und Z. Ô— Ö herzusteilen, wo namentlich KAIPONfrl iMler

KAIPßNH tov nolé^ov Schwierigkeiten macht. Das Verbum zu

M. ^Eçéwiog in Z. 1 ist nicht vorhanden und wahrscfaeinlicb nach

Z. 6 in der unteren, nicht mehr erhaltenen, Hälfte des Steins

xu suchen; denn mit dtpwovg fuj^n^fiiwov in Z. 2 beginnt

IS*
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etn Zwischensatz, an den sidi wieder der Relatimtt Sfreç —
awe<p(oveïto Cl. 3— 5) anschließt. So viel lâsst sich aber erken-

nen, dass hior von einem ötfentlichen Gebäude die Kede ist, welches

zwischen dem Markte \im\ dem Hafen ') lag (Z. 4). Dasselbe war.

wie sich aus Z. 2 und der Erwähnung? einrs n6XE^inç in Z. 0 il iif^h-

men lässt, früher einmal in Kriegszeiten zerstört worden und wurde

dann durch den ProoonsnlM. Uerennius Picens wieder aufgebaut. Dass

zwischen der Zerstörung und Wiederherstellung des Gebäudes ein

langer Zeitraum lag, folgt ans yéywhai awsqmwurû (Z. 5). Krie-

gerische Ereignisse aber berührten die Stadt Ephesos sowohl im Jahre

133 v.Chr. bei ihrerEinverleibung m^s rftmischeReich, gegen welches

die Ephesier sieh empArten (Göhl p. 67), als anch im ersten Kriege

gegen Mitluidates (S. ITo), und nuiiieh im Klieve der Triuuivirn ge-

gen Rrntus und (Kassius, nach deren licsieguu^' Antonius seihst nach

Ephe.sos kam und Straten jîPgen dio aufrührerischen HOr^^er ver-

hängte (Guhl p. 68). Etne Zerslurung (»Üentlicher Gebäude, von der

diese Inschrift spricht, wird aber wohl am wahrscheinhchsteD in dem

mithridatisehen Kriege angenommen'), während Kriege aus der Zeit

der griechischen Unabhängigkeit hier nicht in Betracht kommen
können. — Ein Consul H. Herennius BL f. Picens findet sich, wie

Prot Mommsen mir schreibt, bei Orelli n> 1 10 (^Fea firammaui di

fwU cons. p. XXXV) und wird gewöhnlich als suffectus in das Jahr

720 u. c. gesetzt. Doch ist die vortiegende Inschrift, wie die Gestalt

und Verzierung der üuclistaben zeigen, offenbar aus viel späterer

Zeit. Der hier «renannte M. iierenuius Picens wird daher ein Nach-

komme des Obigen äein.

•) lieber <He vorsrhictlrncn IlhTen von Rphosos s. Guhl p. 0; Faîkener

p. 506*. (mit einem IMan der SUdt) ; K. (iurtiuü <i<iU. (îel. \nz. IbÙli S.

Letzterer unterscheidet drei Häfen: 1 ) den Seebaieu Pauormos an der Mceres-

Lüütc als äussere Rhede; 2) dcu heiligeu Hafen im Flussbetto de.s Kaystrcs,

an dem das grofse Artemisioo oder ein Filial desselben lag; 3) den Stadthafen,

eio darah «iaoii Cuial mit den iMiligen HafeQ verbondoiiw Bwaia Inaerlialb der

Stadt, welcbw Attalot II adt Hallen angab, voa deD«B nodi beute Reste ste-

kea. Dieser Stadtkafen i*t ohne Zweifel ia der vorliegendea lasehrifl seneiat,

da in adaer Kühe aach SSdoaten hia der in Z. 4 erwähnte Markt lag.

^ S. Waddiagton an der laaelirift bei l«e IKaa n. 136«.
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1 1 . Diese Inschrift (d. Text s. S. 198—9) fäUt nach Z, 1 1 in die Zeit

desGommodus und xwar in dieJahre 180—91 , dajenersidi firOherund

später nicht derNanen Marens und Antoninas bediente (vgl Eekhel D.

N. Vif, 135). För die Lange der Zeilen istZ. 10 mafsgcbend, wo &v8iv

fti • • . • zwei Dative verlangt. Den zweiten haben wirZ. 1 1 in uivto-

Tiçctroçi — lévrutveiyqty während die ei*ste Person, der die yeçovaia

OpfiT darbringen soll. (ifTonliareiiieGöttm war. Da nun nach Sau ppe's

tretïendeni Vorschlage nPOKAOHPE sich zu n:çoy.adTjyë[%iôi] ergän-

zen lässU so fehlt darnach in Z. 10 noch der Name einer Göttin, wahr-

scheinlich der Artemis, ond ein Genitiv zur Angabe, wessen Führerin

und Beschfitxerin jene war. Nach Analogie einer Inschrift ausFhasehs

in Lykien (C. I. Gr. 4332), auf der sich findet JliiQa]Tiliùif]ana [f^ls

ir^axtt^[9/]^Ti]doff tÇç ftàXaoç ^êiç ii^vag inoX]iéâoç ntd

w[y 3]u5¥ Se\ß]ala]T(5vf möchte ich vorschlagen hier zu lesen:

xcri Svsiv vfj t« ftçoKa^7]yè[jiâi t^g ftéiMog *AQiti.LLdi

xai ^J]i zoxQ(hoQt Kalaagi xtX. Ist also zwischen zwei der läng-

sten Zeilen noch eine so grofse Lücke vorhanden (nach der vur-

geschlaj^enen Erjrnnzinit: fehlen 28 Buchstaben), so nuiss irli auf

eine vollständige llersleliuug dieser nirht im\\ u liti-eii lii.srhrirt ver-

zichten, wenn auch vielleicht Manchem von geül^terer liaud noch er-

gänzt und entziflcTt werden kann.

Der Stein scheint wie N. 10 einer Mauer angehört zu haben, so

dass die Inschrift sich noch Ober die oben, unten und zu beiden

Seiten angrenzenden Steine erstreckte. Denn Z. 1—2 bildet den

SchlusB einer anderen Inschrift, da die Suchstaben hiervon denen der

folgenden Zeilen an Gröfse und Gestalt verschieden sind. In der Mitte

von Z. 1 und 2 ist ein unbeschriebner Raum ; rechts davon beginnt

eine Liste von rOmisrlien Ki^ennaaien ; die Buchstaben links vermag

ich nicht zu entzifleia. Mit Z. 3 beginnt eine neue Urkun<le, wahr-

scheinlich ein Vülksbeschluss, den dyaihtj ivxu Ueberst hi lii eiu-

leilr t. Derselbe enthält, wie die Ausdrücke vofio&svraai und vojno-

d^ioiav (Z, 14— 15) zeigen, gesetzliche Destininiunjjjen über den Cult

der Artemis und der römischen Kaiser (Z. 10—11), die Errirhtung

eines Tempels undßildes (Z.6), überdieDarbringung von Opfern (Z.Ô)

und damit verbundene Festschmäuse und Gebige (e^oix^t Z. 12. 18^

âehtva Z. 13, TuncnÛMfng Z. 17; s. zu N. 13). Da es aber an aus*

reichenden Mitteln fehlte {Öid ttva lxd[<]t(iy xq/t^ftÄttav Z.8), scheint

man für jenen Zweck neue Fonds ausfindig gemacht zu haben. Denn

von den bereits dazu vorhandenen Geldern {%6ig nQovnûi^^ovauf
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M. Auf einer grorsen Plalle; oben, UBten und rechts von

geraden Linien begränzt, links abgebrochen; hoch 2' 1", hreit 2'

68

9]i", dick 9 "; Höhe der Buchstaben V'. Signatur 6— 20. Obeu
440

ist rechts und links ein Stück angesetzt Ueber Z. 21 Ut eine gerade

Linie im Stein. INach eiacui Abklatsch uutl einer Abschlilt

<0 Wz--.ziil~GHI-h-;^^^'W^

C C O ^ « - ^ < Ç © ^ 5 u. _ c «
•-w >.<.-z-*aii?«»«0">"'j.O.

Ouj<V/C:£i<C4

< h o 1" I- 2 <
r h- b >
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200 CURTIÜS

fr6çoiç Z. 19) werden in Z. 7 unterschieden dir noirà trjç yegov-

ciaç x^juora (b. S. 181). Entere wurden wahrscheinlich ans dem

Tempehennôgen entoommen, wihrend letztere ans (ffentlichen

Mitteln hinzugefügt wurden. Denn nach einem bei Guhl (p. 194)

mitgetbeilten Bruchstack einer Inschrift, in welcher ebenfinUs Be-

stimmungen liber FeetschmSuse enthalten zu sein scheinen, sollen

dazu sowohl (V\e Behörden des îfeilig:thunis als auch die der Stadt

ta oiTiKC( [Tra^f'xfff^tti] i"« ndiia v. oi i â — Was ist aber unter

dem in Z. 4 genafiiiten olxiOfÀÔç zu verstehen? Sollte man viel-

leicht die Gründung i;inrs Tempels, unter dem nalùrlich nicht das

grofse Ârtemision, sondern vielleicht ein Filial desselben zu ver-

stehen ist, und die Errichtung eines ayaX^a (Z. 6) der Schutz-

göttin von Ephesos sowie die neue Ordnung ihrer Feste als eine

Neugründung der Stadt angesehen haben? Mysterien (Z. 5) feierte

man in Ephesos sowohl zu Ehren der Kureten bei ihrem Hdligthum

am Berge Sofanissos, als auch in Verbindung mit dem Cult der Arte-

mis (C I. Gr. 3002; Guhl p. 114). Obwohl nun Strabon (p: 640)

berichtet, dass auf dem Berge Solraissos eine jährliche Ticnnjyvçiç

mit 1 4'stschmäusen statlfinul und dass das àçx^^ov der Kurelen dort

avfinoaia mai Tivaç ^von/aQ d-valaç vrranstaltntc fGiihl p. 135),

so waren die a»if dieser Insciinlt gunanulen i.ivm-i]Qi(x dot h ohn^*

Zweifei der Artemis geweiht, lieber «las in Z. 9 erwähnte avviöqLOV

s. unten. Weiter weiss ich über den Inhalt dieser leider so sehr ver-

stümmelten Urkunde nichts anzugeben. — In Z. 0 findet sich die

M 1teuere Form v&â statt des gewöhnlichen acc ysofy'); Z. 8.steht

sKÖiau für M%6ua»t Z. 10 ttifiovfMhov für têiftxûfdinw, letzteres

wohl nur durch ein Versehen des Steinmetzen. In iXatop (Z. 11)

ist die Verdoppelung des t unterblieben^ wie die des a in'^or^dri-

aop auf N. 9. Z. 21 ist in AO OY MHN[6g] der Name einee

Monats zu suchen. Da derselbe aber im Nominativ auf -og und nicht

aul"> (utslautrip, so gehört er nicht dem ionischen Kalender an,

der sonst auf den epliesisrhen Inschriften der Kaiserzeit gebraucht

wird (s. zu N. 12). Aber auch unter den makedonischen Monaten,

') \)\t [.( iîutig; dieser hcilifccn Gastmähler, die auch Xenophuu bei Stiftung;

des Hi üi^lhuins der ephesi:>chea Artemis zu Skillus in KI is anordnete (unab.

3), war in liändeu der èaxidtoçiç oàtr^Ea<jii%^kç, die einen eij^eneu Uauui iooer-

balb des grofften Arteniisioa IbewohPten. V^l. HesycL v. iniar» Pius.

13» l;6idil p. 107.

*) Vf1. Loberk tarn Phrynirh. p. 186 and C I. Gr. 3148 Z. 19.
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INSCHRIFTEN AUS EFHESOS 201

die sich aaf -0$ endigten und nach Ideler (Handb. d. Ghran. I, 419)

auch in Ephesos gebraucht wurden, finde ich keinen , der sich hier

mit Sicherheit einsetzen Uesse.

12. Auf einem an »Hen Seiten vcrstümnieitcn Bruchstück;

hoch r b' , breit l' 81^", dick 5". Signatur: 103.

E n 1

1

iB-KA-ANTinATPOYlO^/
nO<EiAEfiNO<.Ct<

5 AOEETHBOYAHKAiTÄNEßKOPÄAHMß

ONEI€^ANKANTIB*KA-TIB.KA-AAE=A
<4»IAOnATPI<KAI0IAO<EBA<TO

AHMOYTOiKAlOKTPATHTOIT*
lAOTEIMOY^ANAPA^

^TOPrHNFNH^IßN
10 TOAnOAAYElN

^Eni IftçvTavéwç]

T$]ß.JCX. léntnax^mf iO^ ....
noaBiâmhoç Ç* Ufltafiivcv*

'^êùSe ßovX§ aal %^ vmaofft^ ^^f^^ [*Eg>wUav»

5 Tlegl] äp hsg^taav Ttß, KX.y Tiß, KL UU^d[vd^m> vUg,

g ^tXoTtoTçiç ytai tptXoûéfittat€[ç

y^afiuaitùg Toï] 07jf.iov to ß' /.cd 01 ar^ait^yol T[rjç

n;6X$ù)ç <p\t/Loi€iuoiç cîvôçag

•«••••.. oio^yrjv yvrjalwv .....
10 %o dicoXavfiy

Z. 13 pnthiitais Teberschrift die Zeitangabe. Da nun wäh-

rend der fiömerherrschaft der Torsitiende Frytane in Ephesos der

Eponymoe dee Jahres «rar (s. zu N. 5 und unten), so habe ich in

Z. 1 ergänzt irci [n^m4üfg], hi Z. 2 folgt der Name des Pry-

tanen Ttfi, KX» Idnlnatqog, In den darauf folgenden Buch-

Stäben beginnt entweder der Name semes Vaters oder ein vier-

ter Name des Prytanen selbst Der Monat Hoaeidstuy ist schon

lickaaiu aus C. 1. Gr. 3028 und entspricht im ionischen Ka-
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lender unserem December. Ausgerdem sind nach IL. F. Hermann

(griechische Monalsk. S. 94 ft 123) für Ephesoi bezeugt die Mo-

nate Atpfuim (Januar), *Aq;$Bfiiamif (März) und vidldefat der

Kalttfi€Uia¥ (April) und Tavçetov *). Aufeiner vonWood gefundenen

Reohnungsurkonde, die Waddington publiciren wird (S. 175), habe

ich gelesen fir^vog Jloaeiâêiâvoç, ^ni nçvzavéwç Tiß. Kl.^ und auf

einem zweiten wahrscheinlich »l.i/,u j^ohörigen Bruchstück: tovafié-

vov Tov Baçlyri}A(ûVog\. Aus dem h'tzleren ersehen wir also einen

sechsten ephesischeu Monat, (\m QaQyTjliajv, der nach der Analo^Mo

anderer ionischer Städte in den Mai fallen viurde (Hermann a. a. 0.

S. 122). — Jloa. C ialTafiévov] in Z. 3 brdrutet den sechsten

Poseideon, indem C oft als Zahlzeichen für ç s 6 steht (Franz»

eLp. 351).

Mit Z. 4 folgl ein Décret von Rath und Volk der Ephesier. Vor

[ejdofay scheuit nichts weiter in Z. 4 gestanden za haben, da die

sonst erhaltenen ephesiscben Décrète (Le Bas n. 140; Joseph, ant

lud. XIV 10, 25) audi mit dieser Formel beginnen. In Z. 5 beginnt

offenbar ein neuer Satz; m diesem * i^ aizt ich [negl] wv vor ire-

(paviaav nach Le Bas n. 140, iiuiciu ich für lf.tq>QvitEiv ntql

Ttvog auf d«^n ähnlichen Gebrauch in einem iirii i des Dolabella an

die Ephesier bei Josephus (XiV 10, 12) verweise. — Die Antrag-

steller sind hier nach 7. 7 der [yQot^^tnsxg tov] âr-fiov und die

CVffan^yoi T[r^g nökewg]. In Z. 5 steht der Name des Srhrcibers,

zu dem als Apposition ^pMnar^ftç und çilùaéfiaatoç in Z. 6 hm-

zutritt Ist die Wiedertiolung von Tiß, KL (Z. 5) beabsichtigt und

nicht ein Versehen des Steinmetzen, so whrd das folgende i/Ji-

§alvâQoç] der Name des Vaters sein, und ein dritter Name des Soh-

nes in Z. 6 gestanden haben, von dem noch das 2 am Schlüsse er-

h.iik'ii ist. Lier Schreiber des Wdkes und die Strategen der Stadt

(s. unten), finden sich als Antragsteller auch in den Volksbeschlfissen

bei Joseph. XIV 10, 25: eîgrjyi^aaiuévwv rwv ajQaxijywv, hei Le

Bas n. 136*: yvwfir^ Ttçoéâçœv xai zov ygafifiaritog %rjs ßov-

. . ., ugayy9Û4tfâémv %m ov^ov., n. 140: n^i [à}pf ds^

1) Vgl. C. 1. Gr. 2953 ^ wo auf dem Steine FA^I . . ISINOS erluüteo ist

Hieraiu macht Boockb KaX[ttfnt\tm'oç, Borgk Rcitr. z. gr. Monatsk. S. 11 dape-

gen rttl\(i^]((ovoç, da das r?ir 4then hc/.ougle Fest Tidn^Kt za Ehren der tiöftfr

mutier auch in isphesos gefeiert worden sei. — Der TarDnöv y^'wé von Heriuauu

a. a. O. p. 95 aus Athen. X p. 425c für Ephesos augeuuiuiucxi und von Bergi

p. -13 io den Junius gesetzt (s. unten).
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néXnûç ^iloaißwnot, hk Z. S—10 ift su weii% cdialteii, ab dam

sicli über den Inhalt des Décrets etwas feststellen Kesse. Ffir die

Abfiissangfiieit bietet viméç^ Anhalt * Nach den au

N. 4 Bemeiiten ist die Urkunde si^er nidit vor Nero, nnd wahr-

scheinlich nicht nach Hadrian geschrirl)en; denn seit der Regie-

rung d<'s letzteren heissen die Ephesier meist ôlç oder i^ig vewKO-

QOif aut ^lünzen freilich bisweilen auch hlofe vm%6qoi,

13. Auf einem Tiereckigen Marmort>lock ; unten abgebrochen,

links in 1— 6, 11— 15 auf der Oberfläche beschädigt, oben und

rechts uiversehrt; hoch ^ A!\ breit 1' dick fiesefarieben

ist nicht nur die Oberfläche, sondern auch die rechte SeHenlttche.

Auf der enteren lese ich:

r(i(x^'\(ionm>émm (?)

tov\ ttfianat&v aw-
êâ]Qiov TOV aia^ù)-

. . çlov (?) 31. Avq, Jio-

clov âiç %ov Béûn^oÇy

10 nâfunjç

x]ai Srtniov Ed . . ,

.... vov Ns
15 xjöi Ttß. KX

Z. 7— 12 der Inschrift sind vollständig; in Z. 1—6 sind, wie aus

der Gestalt des Steins und der sich leicht darbietenden £rg&nxung

awiêâjglov (Z. 2—3) folgt, links nur 2—3 Buchstaben ausgefallen.

Dennoch will mir die Herstellung desAnfimgs nicht gelingen. Hier ist

anfdem Steine erhalten: ///IMATEY0NTX2N (Z. 1), lEraTATOY^N
(Z. 2), PlOYTOYMi^ (Z. 3), lIPlOY n. a. w. (Z. 4). —
MATEYONT12N kann nor der Ausgang des Particips von einem

Verbnm wie s. B. f^fiftarsém sein, zu dem dann die im Genitiv
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folgenden Figennamen (Z. 4—7) gehöreD und von «lern auch der

Genitiv [tov] üvv[eä\Qi(}v abhingen muss. Wenn man daher aitcfa ver-

suchen wollte zu flchreiben \yçaft]fiatemvna» [rov] iBQùndrmf

amieâlçlov, so bleibt doch das folgende TOYMI<0fi..ilPIOY» in

dem scheinbar tov fiiû&o)[Tr^]ç(ov steckt, unverständlich. Oder

sollte vielleicht hier das sonst seltene Activum TtQayfiarevtd ge-

braucht sein, und am Anfang von Z. 2 «une Präposition wie vriêç

ausgefallen sein? Dann konnte man etwa lesen: [7rQay]u(nsv-

ôvvùjv [v7ctç tov] hgtutdrov ûvv[€Ô\çiov tov fÂio^io[iïj]çiov,

Doch kann auch <iies nur als ein sehr zweifelhafter Versuch ange-

sehen werden. In Z. 6 habe ich [&é](ovoç geschrieben; sollte dies

der Name des Vaters sein, so mfisste noch tov davor stehen, wozu

der Raum nicht ausreicht. Es sind also in Z. 4— 7 nur zwei Perso-

nen genannt, nämlich M. ^ffi^liog ^lowatiû^ç Bém und

^^^[ifiliog] JiévwfioÇt welcher letztere, wie das des fov Bimoq
anzeigt, einen O^omzumVater und Grofsvater hatte (Franz el.p.304).

Nach der Aehnlidikeit der Namen zu schliessen, gehören beide Per-

sonen einer Famiüe an, vielleicht derselben wie der im C. I. Gr. 2990

genannte UQOïLT^qv^ uml '^ioiui)xoç M, 'l\o]vXioç yivq. Jton-
aïoç. Mit Z. 11 beginnt enie neue ücihe von Namen, die sich auf

avveTtifithjaa/ii^vwv (Z. 8) beziehen. Statt Ii JüEAXPV ist in Z. 1

1

^oh\ ^l7tn[àç]x[o\v zu lesen. Da die Namen in Z. 13 untl 15 durcli

Ttai verbunden sind, so glaube ich, dass F. ^lovliog "Inn[aç]xoç

u4vQ[rjlioç\ ]Alxhooç nur eine Person bezeichnet, und dass der

Name des Stévtaç Ed , , , sich in Z. 14, wo NOYNE erhalten

ist, fortsetzte. Die Griechen ahmten den Römern die Haufong der

Namen nach (s. C. I. Gr. 2965. 2982 u. zu N. 8).

Wir haben hier also einVerzeichniss von Personen und zwar eine

doppelte Reihe. Von den der letzteren angehörenden heisst es, dass

sie sieh an einer ÖEiiTvmf OQiavS! Trojanr betheili^u ii (Z. 8— 15). Das

Wort âei7tvo(pOQinx6ç ist bisher unhekaimt, xNÜbrend dcinvotpSçov

in Allien die Jungtraueu inessen, welche bei oincm Aufzuge an dem

Feste der Oschophorien Speise von Athen nach dem l'haleron trugen

(Plut. Thes. c 23 ; A. Mommsen, Heortol. p. 273). Auch in £phesos

fanden zu Ehren der Artemis, deren Feste im Monat ^çTEfttaKôvia

ebenfalls mit ôtltvm und evwx'^ai verbunden waren (s. zu N. 11 und

€. I. Gr. 2954^ Le Bas n. 137—9), feierliche Aufiiûge statt, an

deren Spitze der oberste Priester, der sog. Msyéfiv^oç^ einherzog

(vgl. AchiU. Tat VII, 12; Guhl p. 107). So ist auch in einer In-
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Schrift (C. 1. Gr. 2963«') die Rede van . . . néofjtw ßaata-

[^onêg] T^ç fi^Y^^i ^^^i [ldij%iiit\àoç nçè noi{ttu]ç IsQÜg

[xcti U^]wàîx€n, gleichwie es in MUet éSçoipôçoi liçfiéftiôoç g»b

(G. L Gr. 2885). — Das in Z. 3 erwähnte avv[i$\qiop ist, wie idi un-

ten nachweisen werde, wafartcheinUch mit der yeçovala (s. N. 1)

identisch, von àvr ja zu N. 11 bemerkt ist, dass si»» zu tier Feier der

Art»*misfp8te aus ihren Mitt«'lii (6/ iwv ÄOLytov if^g ytgni aia^ xQ'i~

ficciLuv) beisteuerte. Wenn daher die Lesung fÄia^io u ]^iov in

Z. 3 1 richtig ist, so kann dies Wort hier doch nicht, wie bei Hesych,

den Ort bedeuten ^ wo Leute für Lohn gemiethei werden , sondern

bezieht sich vielleicht auf die Verpachtung eines dem Synedrion

oder dem Artemision gehörigen Grundstückes (s. zu N. 5)% dessen

Ertrag zu ôêtac^ofOQioKal nofinuL verwendet ward. — Verfiisst

ist die Inschiift, wie die Namen Üf* u^v^Xmç zeigen, nicht vor

der Mitte des zwäten Jahrhunderts n. Chr.

Die Inschrift auf der Seitenfläche des Stems ist ?on anderer

Hand und wahrscheinlich auch in späterer Zeit geschrieben als die

Urkunde auf der Vorderllächc. Denn wäluend wir aul dieser dui eh-

geheuds E und ^ finden, haben wir auf jener nur € und C (S. 177).

Die Inschrtti isi oben und rechls vuilsianiiig, während link> dt r

gröfste Tlieil .les Steins abgebrochen ist. Z. 1 ^efJl Z. 2 CYNKA

Z. n eVTYX /. 4 YHAIPe Z. 5 CYN€API Z. 6 KYKNG Z. 7 eABClA

Z. â €Y. Auch die Seilenllache scheint ein Verzeichniss von Perso-

nen in enthalten (Z. 3 Evtvxlos], Z. 6 Avxyols]), die in einem Ver-

hültniss zu dem atfwiâçtlow] (Z. 5) standen.

14. Auf einer grofsen Steh»; oben» unten und rechts un-

versehrt, links abgehrochen; hoch 2' 9*^'", breit 2\ dick 9",

68
Signatur: 6- 20.

59

*) So ist laeh in im VolksbeMUnw bei Le Bas a. 136« von Uquï fnitihi'

nid 4iifioa(m wnU die Rede.
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KfiÀiûâtOQ ^Fûvipog

M* ^vn^liog JLaXkunog

'YfiéQTlioç] (?) FsQEllav6g

nal isçevç

xai Ï£Qsvs

Die BaiMaben in Z. 7— 9 sind wegen des sonst nidit vor-

kommenden 6C von anderer Hand, in dickeren Zügen und nach-

lässigerer Schrift als die der übrigen Zeilen eiugemeisselt. Zwischen

Z. 2 und o, 3 und 4, 6 und 7, 9 und 10 ist ein gröfsercr Raum auf

dem Steine unbeschrieben. Die Inschrift enthält nichts als eine

Liste von Personen, die, wie aus dem wiederhohen xat Uçevçm
scbliessen ist, sämmtlicli oder zum Theil Priester (der Artemis) wa-

ren (8. ZU N. 13). In Z. 4 ist erhalten ///Yh€PT»^^rEPEAAANO^.

Ob der erste Name (YfAe^lio^gt) vollständig ist, oder ob ?oni einige

Buchstaben ansgeMen sind, weiss ich nidit su entscheiden; anch

der zweite Name rs^cUoi^ ist unbekannt Wenn aber Z. 5 in

^EINM vor xoi uQ9vg eb Eigenname (wahracbetolidi fiWlq^
potà steckt, so müssen die iiier aufgesShiten Personen ausser dem
Priesferthmn noch eine andere Würde bekleidet haben, die viel-

leicht in (Irr Ueherschriit stand und für Alle galt. Neu ist das Wort

nat^oyi^tjjv (Z. 6), mag dasselbe nun ein Eigenname sein oder,

was ich eher glaube, eine priesteriiche Wurde bezeichnen. üv^Uvt^

in Z. 10 ist die römische tribus Quirins.

1 5. Auf einem von allen Seiten verletzten Bruchstück ; hoch 2\

breit 2' 2l\ Dasselbe scheint nach Idofsy in Z. 4 einen Volksbe-

schluss SU endialten, dessen Inhalt mir unverstfindUch bleibt In

Z. 2 wird die /s^ova/a erwShnt; Z. 3 stand éntéâwc» aèvè» (oder

a^dif) xars0(xsiiflnrsv] oder xar^b^], Z. 6 eine Form von €èaé~

ß$w oder tèaefieïy, Z. 7 der Name eines ydafifiarsvg. Steht aber

am ScUuss der Zeile wirklich TANH, so wird man nicht ygafi-

\
Digitized by



INSCHRIFTEN AUS £PHESOS 207

ftawêéaytoÇf sondern y^afifumv^nftw têp / .....] erwarten,

indem dann mehrere Schreiber genannt wurden. FAr die Wendung

neçi vgl. C. L Gr. 2981. 2972. Oder aollte es vielleidit f^a^u-
teôovtog %[6] / (vgl N. 12) heissent

TEEI \IKOI(
ANTAHTEPOY^IA.Tß

YnEYOYNONAYToNKATE^I'
^NTA^E"*IAOHENTONKAOETO

5 NAIAON/ fiANKOINHHA^A'H

rPAMMATEYONTO^TÛNP

1$. Bruchstück, oben, unten nnd links, wie ee scheint, unver-

sehrt, rechts die grufsere Hälfte we^jgcbrochen, und daher nicht zu

ergänzen. Nacli Z. 7 und 10 scheint es eine llunoiaiinschritt zu

sein, die einem K;>iser (Z. 8 avto[KQdzoQL]y L 12 ^Aviiai^jiivf^

und vielleiclit der SUdi KpUesos (Z. 10 t.ux t§ [ndtSffn wxi fiey»]

NvA.) geweiht war.

AOYKIOY
6IOYAOY
YIOYPO^
BETP/

5 <EBO
hil

KAIT
AYTO
nAYAt

10 KAITH
AYTÎ2I

Aurai

17. Runder Grabstein, hoch 3*, breit 13^' ; dick 14J^". Höhe

der Buchstaben nach Z. 5 ist ein unbeschriebener Raum von 5".

Der Stein ist bei dem Dorfe Arralia 2 St südlich ton Ephesos

gefunden ; die Inschrift hat Waddlngton bet Le Bas n. 168 und 170

nach einer Copie des Capilain Stélian in Minuskeln bereits mitge-
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theiit. Ich wip<lf'i lutlc dieselbe hirr genauer nacli eim m Al)klatsch

und mit der Hcrnerkuog, dass die iiietrische Grabinschrift (Z. 1—

5

B= Le Bas n. 1 (38) und die prosaische (Z. 6—11 = Le fias D. 170)

auf demselben Steine stehen*

nu A ^
PllCEniTEPMAMOAON^A
EY^EBIZNXIIPO^AEEATO
n A <l 4» I A ONoA^nAZECOHPP//

5 ATONOYKEAAMA^^ATOAVn///

nOPAlO^KA^T \///7

KIO^ATAOEIN O///

A r V K I O ^ A A I A I C ///
ACTPATAAG^

10 OrOYANlAf
Z H

J

né^i^io^ if
I

htï té^fia fiokéi^a
\

5 l4üitdißa^* ^iff^9 ^àif iâaftéoamo lén[i^»

ilénlioç Kaatlçi-

xtoç l4yad-eivo{ç

10 X)yoiXvi(f,

Da nach Z. 5 auf dem Stein zwar ein freier Raum aber keine

Spur von Sdurifl au erkennen ist, so war der zweite Pentameter

nicht vorhanden. Die von Waddington vorgeschlagene Ergänzung des

ersten Hexameters n6nXio[v tv&a ßiov] Ô çœç int téçfia

fnolovila] ist nicht zulässig, da zwischen TTorrkliov] und dem erhal-

tenen höchstens 4— 5 Buchstali ii Ilaiim halben, während nach

dem ^ wenigstens 5 Buclistaben ausgelaüeu sind. Z. 3 steht nicht

€v[a€ß\i(i)y auf dem Stein, wie Waddiiiglon angiebt, sondern eice-

ßüip. Der Steinmetz setzte offenbar die letztere contraliirte Form
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iirihiimlicli >tatl tier uncontrahirlen epischen und neuionischen

Kurm siaeßtüjyy welche das Meüuiii verlangt. — Mit Z. 6 be-

ginnt eine zweite Inschnft, die aher , wie die N f ischiedene Gestalt

uiiil iiiolsc der Buchstaben zeigt, nicht aus derselben Zeit stammt.

Der hier genannte Jlortkiog Kaa%[çi]niOç %tX. hat das Grabmal

für die Ogulnia bei ihren Lebzeiten {Ç^) errichtet, wurde aber

spftter auch selbst dann beigesetzt Denn der in dem darüber-

stehenden Ep^amm nnr mît dem Vornamen Bonhog Beseichnete

ist offenbar dieselbe Person. Das V am Sdiluss von Z. 10 ist nicht

der Bachstabe Pbî sondern, wie Waddington richtig bemeriLt, das auf

späteren inscfariften Uinllg vorkommende (s. N. 85) Zeichen eines

Blattes.

18. Auf einem Grabstein; oben mit einem viereckigen Loch;

hoch 2' 8", breit 1' 7", dick 1 8"; Höhe der Buchfitaben in Z. 1—2,

6—16: 1"; in Z. 3—5 u. Z. 17; %\

A.
Aiinmus No{v)ember

N9oelUal$] FyrMdi

Klavâla 3Sdynt

TißsQloü KXavêiov

10 ^^Oç av Tovta rcr y^ä/i-

fictua hcxôxp}] ij

Vfuv^voç è'atù}

yeQOvaiif X av'

15 xai voiç vixfdatg

fsélemg X ai/.

Die Inschrift ist nachlässig und von einem unwissenden Stein-

metzen eingehauen. Daraus erklären sich Fehler wie Nouellia statt

NovelUae in Z. 3, firjveg statt fiijvaç in Z. 1 7 und vielleicht aucli tlas

sonst unverständliche A iu Z. i. Der Steinmetz hatte nämlich erst die

HeoBM IV. 14

Digitized by Google



CURTIUS

spätere griechische Form lïes Al{)li,i gesetzt, begann dhev, als er be-

merkte, (lass diese in das lateinisc he Aiphabet nicht gehöre, die In-

schrift in Z. 2 aufs Neue mit der richtigen Form A, ohne jedoch das

irrthümiiche A wieder auszomeisseln. Der Inhalt der lateinischen

Grabinschrifi (Z. 1—ö) ist klar bis auf das hinter fecü erhaltene

jt6i EA oder FAy welches ich nicht zu deuten weiss. Die in

Z. 6— 17 foigende griecbische Insciinfk, «if der sich ganz ver-

schiedene Namen finden, ist unabhingig von der ersteren, so das«

derselbe Stein sweimal ab Grabnioniunent benutzt zu sein scheint

Méfifitj in Z. 9 bedeutet Grotiuniitter; da die Verstorbene aber nach

Z. 17 nur 38 Jahre lebte i so muss Klavêla Mdyni noch Kind

gewesen sein, als sie ihrer Grofsmutter das Monument setzte. In

Z. 10 ff. wird bestimmt, dass, wer di(( Inschnll auf dem Steine tilge

oder iretude beiiie in das Grabmal hineinlege, der yBQOVoia sowohl

als auch den Schatzmeistern der Stadt eine Strafe von 250 Denaren

entrichten solle, in X C N (Z. 14 und 16) ist X nämlich das Zeichen des

Denars (Franz elem. p. 351), und C statt ^ als Zahlzeichen für 200

verwendet. Aehnliche Strafbestimmungen finden sich häufig auf

Grabinschriften von Ephesos (N. 21 und G. I. Gr« 3028—9; Le Bas

Lief. 57—8 add. S. 366) ond andern griechischen Städten Klein-

asiens (G. L Gr. 2824—37), nur dass sonst die Strafe gewöhnlich an

den römischen fitcui gezahlt werden sollte. Die ephesischen fa/t/cr»,

welche natftrlieh stSdtisdie Beamte waren, finden sich ohne den Zu-

satz tfjg uâXewç auch lui C. 1. Gr. 295^ ^.

19. Unversehrter Grabstein mit Verzierungen an den Seiten;

hoch r 9", breit 3' 4", dick 3".

Tiißi^iog) £jLaéêioç E^wxoç Cwy

%à fttnjfi^ie» xareanei -

Mnva^j w§ ywatnl wd Klav(êiq)

Bevoi^att^ T(p vi(^ mal voïç toÔtw
èxyévoL^ '/.al toiç dnek^vO^î^^oig.

Diese wohl erhaltene Gral)msclirifi, weiche der im C. 1. Gr. 3ui4

ganz ähnlich i8t(vgl.Franz el.p. 341), bedarfkeiner weüerenl:lrkiänuig.
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20. Aus raikciier's Kphesus p. 1 18. Diese und die beiden

folgenden Insrhriftcn (IS. 21—22) sind in Majuskeln von Falkener

mitgetbeilt^ jedoch ohne eine UeratoUuug des Textes. Diesen ver-

suche ich hier theÜweise sa geben, muss aber himnilitgen, dase die

Abschriften bei Falkener sehr nachlässig gemacht sind, und dass

einige dèr angegebenen Buchstaben eine ganz unsinnige Gestalt ha-

ben, andere, wie sich aus dem Zusammenhange ergiebt, falsch ab-

geschrieben sind. N. 20 befindet sich auf einem runden Grabstein in

der Nähe von Ephesos.

TOYTOYT OYHPQOYKHAETAI
A\A\0/////^^l M O^TÎINKYPIÂN
^nE^/////Pox ^ y n kaia 7/^/
<ßl//////////AI^TOYArY^E

5 ßT r>////////AIKATE€KEYA^A
N<YN/////A irVNAISINKAl
NOK . Z fi^lN.TOY
TOANT//// //PA0ONAr^//
OHI^TO K O A A H//////N

Tovjov i;ov i]q(ijov -nijêtiaL

^l'IiOÇ VOÇ TLJV KVQÎùtV

dnûiev^êl^og avv K
<rû) ôis ^ov . . voe . .

ô , , fOT nazeoxevaaa

. . y av¥ [taiç] ywatSlv ^<xi

tàx]poiç. ZûOiv, To4^

Der Stein ist in Z. 1—I an den Seiten unverletzt; in Z. 5

—

^

sind links 2—4 Buchstaben weggebrocben. Z. 1—2 und Z. 8—9 sind

ergänzt nach den ähnlichen Formelu aui Grabiiiscimtien nu I.

Gr. 3028—9 und bei Le Bas iN.167». Z. 4 -5 weiss idi nicht her-

zustellen, da sich hier inchrerr Lürkru tinden, und (Uo angeriebenen

Buchstaben oileubar nicht richtig sind. Dasselbe gilt von Z. 9, wo

aber nach Analogie der genannten Inschriften gewiss lg (statt ^ig

s. C. I. Gr. 3029) to a^slor an schreiben ist Denn die Abschriften

solcher Urkunden wurden su Ephesos iii*s Archiv niedergelegt, gleich

14*
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wie im ^arischen Aphrodisias (C. I. Gr. 2824 ff.), wo jenes jedoch

nicht (XQxsiov sondern x^^Ç^^^t'Ov tiiess.

21. Auf dnem randm Gebflade in Smyrna Trachea, einem

Stadtlheile von Ephesos. Der Stein ist unten und links voUstäudig,

oben und rechts abgebrüchen und auch auf der Oberfläche sehr ver-

letzt. — Nach Falkener a. a. 0. p. 1 12.

///^/IEÛOOYAE///////E

TONEniTErPAMMENfii
KATAOYAEMIANnAPEIEE«
//////lAnOTE <EITfi4>l<Kfi

5 //////^ANTIX(t)EKEAIKEIT2A

////7/y///TH^EnifcPA 0//' ^T ///A I i

/f/';f/////////f'//If E I^T C A P 0N
OY^ATPI4'IA^L///AN^ TL////

0////NA/V/NIO////K I////

Z. 1 stand wohl ovdfi[/ç], Z. 2 %\m\v ifriyayQafifievcolv], dem

vielleicht x^Ç^'ç vorherging, so dass dir iuif dem Grabmal verzeich-

neten Eigentliinner desselben zu verstehen sind; Z. 3 xora ovâe-

(xiav . . . .j Z. 4 dfroT6[i]aet. %(p tpiaxtp, worin eine Strafbestim-

uiiing zu suchen ist (s. zu N. 18); Z. 6—7 [iavzi]ç] t^ç è7i[iy]Qa-

^[ô] ov[Tiyça(pûv <xnotl'd-Nai] eîç t[6] oçx[^î]oy, wie G. L

Gr. 3028, Le Bas N. 167" and hier N. 20; Z. 8 ^ar^L

22. Zwei kleine Bruchstürk •% neben dem (iymnasium in Opi-

stholepria getuncîen. Nach Falkener p. 113. Das eine Fragment (a)

ist unten und oben abgebrochen, an den Seiten vollständig, das an-

dere (b) nur unten unversehrt.

a.

i» I

^ETATO|:^BOYAEY
TAKAIANOMHEni
TOYANAPIANTO^AY
TOi^TOi^nAPOY^IN
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b.

OHIl

A<INNI
NHANA
AlßTATÜ

Auf Fragmenl a ist zu lesen ßovXei \talg âiainm] èni
\ %oi

dpôçidvroç ar\tolg totg naQOvoiv. In dem vor ßovXet^alg er-

haitenen ETATOi^ steckt vieUeicbt [sùaêfialatikotg. Mit Fng--

ment h läist akh nichte anfutgen.

23. Auf einer Ascbenkiste ohne Deckel mit FtUsea; hoch i\

breit 1, 5 dick ir.

Der Name Moiçayévï]ç findet sich in Epht sos auch auf einer

Hönze aus autunonier Zeit bei Mionnet III S. 86, wo er als Eponymos

encheint; der Name MtjTçâç bei Le Bas N. 1 62 Der hier Genannte

war Fanstkimpfer {diff^ç avxttjg vgL C I. Gr. 3000) und lebte ohne

Zweifel, irie die spftte Form A wtàgt, erat in römiacher Zeil.

24. Auf einer Aachenkiste; hoch 13", hreit IS", dick 12^.

Metras, Moiragenes' Sohn scheint zu derselben Familie zu ge-

hören wie die in n. 23 Torkommenden Moiragenes und Metras. Ein

T(^fpC0r findet sich als d^uçtéç d h. als oberster Prieater der Ar^

temia (anch Mê/éfiviioç genannt, a. tu N. 13) auf epheaiachen Man-

zen dea Augoatua und der livia (a. Mionn. IH S.92; Snppl.VI S. 125).
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25. Âuf eiiifr Aschenkiste; hoch 13'', hreit i&\ dick 12". Pie

iDfichrift ist unterhalb eîDer Guirlande mit Stier- und Widderkdpfen.

^jimaoa als Eigenname ist bei Pape-Benseier noch nicht ver*

sdchnet.

26. Auf emer Aschenkiste, mit Stier- und Widderköpfen ver-

67
siert; hoch n%'\ breit 17^ dick 12!^". Signatur: 11^22. Nach

414

einem Abklatsch und einer Abschrift

Fmnif[ch\H8M 9t uxc/f^ P&han[e\ et plia[e]

FSlhone,

Ildwvxoç eavt^ /.ai TJi^ccvt^ )>vya[iKi\

Dip fehlenden DalivcndunjiPîi in nxorW] und ßh'(i\e\ uiul uuJcrc

rni:rii;ii]igkeitcn in Z. 1—2 siiul aus der üiikt'iiutuiss dos Stein-

metzen i>ntspruDgHU (S. 177). Doch ist die Ergänzung durch den

griechischen Text geaidiert.

27. Auf einer Asdienkiste, die auf drei Seiten mit Gmrlanden

verziert ist; auf der einen Langseite die Inschrift; hoch IT*, breit f
68

8". didi if, Signatur: 6—20
32

* Eppia M.
f. infam.

^Brrnla Jtiia^nov ^vydttjç t^ijfcla,

2S. Aut cnipi' Platte, oben abgelirochen, sonst unversehrt; hoch

r, breit 23j^", dick 6".

+ MI +
(t> O P o c

OEOAOCIANOC
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Üh'fQog Qeodooiavog scheint eine von Kaiser Theud( sins aiif-

prlrpte Steu»M- /u hezi'ichoen . demi ilolic dio darüber bcüodlicben

Zahlzeichen MI angeben. Zu der Zeit stimmt auch der Gebrauch des

Zeichens C, das auf Münzen fon Epbesos seit Gordian üblich wird

(s. S. 177).

29. Auf einer Platte, die oben und unten untenébit ùt; rechte

und links fehlen einige Buchstaben.

THherio) Claudio

Secmdo

vicUori ln6fmi[Gtb,

accemo velat[o,

5 lkto]ri cunolo, gery{tia

ho]iwrù eaussa su[a petmia,

Tt(jßi(^iw) SXaêâioif Smlwâov

10 ataajrirw ovrj[XccTov^

keUtoça xovQicnlmß

ix tüjy léLuiv,

Da die Inschrift eine bilingue ist, so ergänzen sich die J.ncken

in dem lateinischen und griechischen Text gegenseitig. Demnach ist

aus 5F am £nde von Z. 6, welches dem h, %wv îôiwv in Z. 12 ent-

spricht, herzustellen m[a pecunia]. Auf eine sachliche Erklärung die-

ser und der folgenden kteinisdien Inschriften kann ich mich nicht

einlassen.

30. Auf einer groben viereckigen Platte; hoch Aber 4',

br«Ht ftst 2^; Höhe der Bachstaben in Z. 1. 6. 15— 16: in

Z. 3— 5: 1"; sonst IJ4 ". Der Sum ist unvei'sehrl, nur dass am

. Schluss von Z. 11— 13 einige Buchstaben verwischt sind. Nach

einem Abklatsch.

Uiyitized by Gqi)gle



216 CURTIUS

S]plméktiÊtma[€

ekfitaiit Bpkmomm,

ftrjTQonôXstûç rrjç l4aiaç

5 xfft ^ vewxô^ov nôv Seßaoiwvi

A. lunium P.
f.

Fabia

Pastorem L. Caesenmum

Sospitem, leg{atum) prio) pr{aelor€) provinciae

Asiaey praetortm dwgnatum, tr{ibunwm)

10 pM{ù), quoestorem Aitg{usti), tribuntm

Mtldum lêgiiMù) XiU gmiM», Itmm-

vinm ûên mrgemo auro flmildû]

ftrhtudo', teoiro iurmae equùnfpi]

Romanorum, rmitsim tnro

15 Sex{tus) hmhu FkiUm
et M. Antormts Carpus

honoris causa

h{onorü) dausa).

Die Inschrift enthält die vollständige Aemterlaufbabn des A.

Junius, des Publius Sohn, Pastor L. Caeaennius Sospes aus der

tribus Fabia, welcber, me Prof. Honunsen mir mittheilt, nicht der

bei Plin. ep. 1, 18, 3 erwähnte Junius Pastor sondern der auf einer

unedirten römischen Inschrift voritominende Consul des Jahres 163

p. Chr. ist Damit stimmt chronologisch die Erwähnung des zweiten

Neokorats in Z. 5 (s. zu N. 4). In Ephesos wurde dem Genannten

dies Monument vun Sex(tus) Junms l'hiletiis und >l. Auloiiius Carpus

gesetzt, weil er nach Z. 8 Le^at tb-s I'roconsuls in der Provinz Asia

war. In Z. 3— 5 ist zwischen die sonst laU'imsf lip 1 [isdirift der olTi-

cielle Titel der Stadt Ephesos in griecliischer Sprache eingeschaltet.

Obwohl die vorhergehenden Namen und Aemter im Accusativ stehen,

ist in Z. 13—14 ieoiro und riaissimo viro durch ein Vereehen des

Goncipienten statt temrum und rmistnimm virum gesetzt Die
.

Buchstaben IT C in Z. 18, swiscben denen ein grftfserar Raum frei-

gelassen ist, hält Mommsen für die AbkCirzung eines wiederiiollen Ao-

ftom eatiM.

31. Auf einer unversehrten riereckigen Marmorplatte, die, wie

die an den Sdten eingemeisselten LAcher zeigen, ivahrsdieinlidi ab
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Baustein benutzt ist; hoch 4' 1", breit 4' 9", dick 11". Âu beiden

Seiten des Steines sind die fusees und securu biidlicli dargestelit.

M. Caipwnio M, f. CoUJihM) Rufo,

praefiecto) fmmenü
ex s{eHatus) c{onsidio)y

ley{aio) pro{vinciae) Cjfpro pr[o} prißetore)

5 et Ponto Bithfiniae

pt froiyinciae) Asiat*

Auf diese Inschrift hat schon Newton im Arch. Am. 1866

S. 261 * hingewiesen. M. Galpurnins Rnfus war l^nAis pro pmtwt
in den Provinzen (Jrprost Bithynia-Pontus und Asia. Da nun Bitfay-

nia-Pontus Anfangs senatorische , seit 103 p. Chr. aber kaiserliche

Provinz war und die Legaten v an da ab nicht mehr Ug, pr. pr., son-

dern leg. Aug, pr. pr. heisseii (vgl. Marquardt rßm. Alt. III 1, 149),

so wird die Amtsfülu'ung des M. Calpuruius Hutiis in Bithynien vor

das Jahr 103 fallen. Dagegen muss die Inschrift nach 22 v. Chr.

abgefasst sein, denn die Insel Cyprus wird in diesem Jahre senatr>-

rische Provinz and steht von da an unter der Verwaltung von Pro-

prätoren und Legaten (Marquardt Hl 1, 172).

68

32. Viereckiger Stein, miteinem Giebel verziert ; Signatur : 6—20.

46
FauUus Fd\bms P^sicvs poHU\fex

sodaUs Aug]iistalis, (ratet Ârm\iii,

Der hier Genannte kann nach Mommsen nur der Anral sein aus

der Zeit des Claudius; vgl. Marini, Arr. p. 44. Consul war PauUus

Fabius im Jahre 34 p. Chr. (Tac. Ann. VI, 34), und bei Seneca de be-

nêt 4, 30 wird er in Uebereinstimmung mit dieser Inschrift ab so-

cenfos »Oft m imo cfMtgio erwähnt Weitere Belege über den Q. Fa^

bins Pannus Persicus giebtRensen (seot^iiel hoeeo sacro dei fratHUAr"

valiS,l)t wo diese Inschrift nach meiner Copie bereits mitgetheilt ist.

33. Gro&e Tiereckige Phrtte; hoch 6^ brdt 2' 10^ dick 7'.

Die Inschrift befindet sich oben auf dem Steine unter einem Giebel.

Auf der Mitte des Steins sind in einer Vertiefung die fasces und se-

cures dargesteUt, das Beil oben am («rifl' mit einem Medusentiaupt.

fTTUctm Uctor Föntet Agrippae pro-

co{n)s{Hlis). Vixit aim[o\s XA'X.

Statt aimos steht auf dem Steine ANNVS.
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34. Auf einer sieiiierncii Grabkiste; hoch 19", breit 2', dick 14''.

Z. 1 befindet sich auf dem Deckel

Dis Manibus

r. Valerio T. f, StxmAfi miita& coh-

or- tis VII

p'aeMiaet canurioê Smrû

Der fUsdie Gernüv^nOitii statt müüi sowie die uogeschickte

Trennttn^ tod cohorts beseugen die UnwisseAheit des GoDciptenten«

35. Bruchstück einer Basis, aus zwei Slürkiii zasammengcsetzl,

links und unten abgebroclien und auf der Oberfläche stnrk hescha-

digt; hoch l' 11", breit 2' 2 "„ dick 1' 6". Hohe der yuchstaben in

Z. 1—2: 1!^", io Z. 3— 4: »«»st Die Buchstaben sind

nieht tief eingehanen, oft setir verwischt und durch den Bruch in

der Mitte theilweise zerstört; die griechischen in Z. 12— 13 sinä

viel kleiner nnd enger, ab hier angegeben isL In der Mfitte von

Z. 1 ist ein Blatt eingemeisseit Nach einem Abklatsch und einer

Abschrift.

lANAE EPHBSI AEEI
P H Y L B-Cf ARENA.EON*

BIV5 • C • F • VOF • SALVTARIS • PROMAG • FORTWM

3V1NC • SICILIAE • ITEM . PROMAG • FRVMENTl • MANCIPAUS

5 AEFBC • COHOR • ASTVRVM • BT • GALLAECORVM • TRIB • MIL

Xll • PRIMIGENIAE • P • F • SVBPROCVRATOR • PKOVINC

ETANIAB • TlNCrTA^AB • fTBM • PROVINC • BBLGtCAB

ARGENTEAM «IT M • IMAGINES • ARGENTEAS • DVAS • VNA

If/JIM • PH V S • SVA * PBCVNIA • FBOT • rTA • VT • OMNI

10 / .% IP RA • BASES PONERENTVR • OB • QVAM • OB

NEM • SEX • PHYiJUS • CON5EC • rS • XXXniCCCXXXUlS

AiONr.OYEiB10^r.YIO^O>
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Hinter [Djianae luZ. 1 srhf int noch ^^[/' i^rsiiindi'n zu liahrn; inZ.2

muss (1erName einer I'hyle folgen. Da nun» wie ich weiter unten belegen

werde, ein ephesischerStamm nach derStadt iCor^'}^ benannt war, so

ist dieErgänzung [Cjarenaeon als gen. plnr. von Carenaei gesich^ in-

dem der Steinmetz wie in f%la» (Z. 1 1) die griediiacbe Fenn in dem
lateiniscbenText beibehielt (S. 177). fOFin Z.3 ist vohlnnremTer-

sehenffirOFFabAbkfirzmigyonOii/Ieiifdia]. Dielnsduiftenthälteine

biUngne Yotiviukttnde, deren griechischer Text jedoch bis aufwenifse

Bachfltsben in Z. 12— 13 Terioren gegangen ist. Dennoch erbfaren

wir aus diesem den Anfang von dem Namen des Weihenden und

somit auch die Zahl der links fehlenden Buchstaben. i>a nämlich in

Z. 12 nach der griechischen TJebersetzung der Uebersrhrift (Z. l—2),

von drr sich in \KaQr]v]u^HIN noch der Schliiss t>r]ialtrn hat, V.

Ovdßi oc, r. i\6g folgt, so sind vor BIVS in Z. 3 nur drei Buchstaben

ausgefallen. Mithin lautete der Name vollständig [C Vi]hms C. f.

Salutaris aus der trätus Ouf[entma]. Die Herstellung des folgenden

lateinischen Textes YerdanJte ich den gütigen Bfittheiiungen von

Prof. Mommsen und Oberschulrath Blarq^iardt C Vibius hat nach

der wahncheinlichen Ergäniung von Z. 8—10 zwei silberne Bilder,

eins der Diana und ein zweites der Pbyle Carene Terfertigen lasse»

und bestimmt, dass sie auf Basen gestellt würden. Zur Ausl&hnmg

dieser Bestimmung hat er den sechs Phylen der Stadt eine Summe

von 33,333 Sesterzen geweiht (Z. 11). Besonder«^ IJrnchtung ver-

dient, dass dies eine heilige Zahl ist, welche auch sonst bei 1 Do-

nationen vorkommt und eigentlich 33,333'^ beträgt (vgl. Liv.

22, 10; Flut. Fab. 4). Eine der füi* jene Bilder angefertigten

Pnspn ist es ohne Zweifel, auf der die hier edirte Inschrift steht.

C. Vibius Salutaris scheint identisch zu sein mit einem Salov

td^tog auf einer andern noch unedirten, aber hier schon mehr-

Mi erwähnten, Rechnungsuikunde aus Ephesos (S. 175), wo es

u. a. heisst: vfréaxero âi Salovté^ios, «Sors ë[çx9C]â€U

quhnetfäwß crvrov, hwvmi Irai h ysy[6^X£\^

S'&fv ^fiéçi^ êtaaei[v]. Die hier erwähnte Schenkung des SaXtnh-

taQLOÇ hängt daln r wa lu scheinlich mit der auf unserer Inschrift ver-

zeichneten Weihung von Bildern zusammen, und fand ;in einem

Festî;igp der Artemis statt. Weiter t'olf^t daraus, dass C \ iliius sich

eine Zeitlang in irgend einer Kunclion zu Ephesos autliieit. Dir Er-

klärung seiner Aemterlaufbahn, welche manche interessante Punkte

bietet, muss ich römischen Ëpigrapliikem überkissen* Dagegen
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mag hier, was sich für die ej^hesisrhen Verhältnisse iV'eues aus der

Inschrift ergiebt, noch kurz h<'i vorgehubcu werden. In Z. 2 ist

von der Phyle Kaqtjvri, in Z. 11 Ton sechs Phylen die Hede.

Nun überliefert Steph. Byz. iL d. W. Bhnm aus Ephoros % dass in

Ephesos fünf Phylen gewesen seien, die der Bswaioi (vgl. G.I.

Gr. 2956; add. p. 1 125: èii Bé^\¥aim¥ ^Iq), der 'Mqtéotot im enr

geren Sinne, der ans AttiïkB sogewanderleD Sdéimfioi^ ferner der

Tjiot und Ka^njpoiatf welche ktotere von den Ephenern bei

einer Empfirang gegen die Sfthne des AndreUos zu HOlfe gerufen

und dann in die Bürgerschaft auflsenommen worden seien (v^ GuU
Eph. p. 29 fr.). Die Phyle Kaçjjvrj ist hier zuerst urkundlich be-

zeugt-); zugleich lernen wir, dass der authentisciie IVame der Stadt

in Mysien, nach der jene benannt war, Ciirene ist umi nicht Canne,

wie Dorh r.uhl srlireibt. Duss die erstere Form die rirhticjp ist, »«rgiebl

sich auch aus Piin. h. n. V, 30, 122 und ans Steph. Byz. u. d. W.

Kttdijvtj, während bei dem letzteren u. d. W. Béwa die Handschrif-

ten schwanken und Herodot (VII, 42) Kotqlni hat Was aber die

Zahl sämmtlicher Phylen von Ephesoe beMR, so giebi Ephoros

bei St^h. Byz. a. a. 0. sie auf fAnf an; dagegsn ist in unserer In-

Schrift (Z. 1 1) bestimmt von sechs Phjlen die Rede. Diese Diffe-

renz gleicht sich jedoch dadurch ans, dass liei dem Synoikismos des

Lysnnachos mit der YergrOfserung der Stadt nothwendig auch die

Phylen vermehrt wurden. Als jener nämlich im Jahre 295 Ephesos

eingenommen hatte, siedelte er dorthin Bewohner der von ihiii zer-

störten Städte Kolopiion und Lebedos über und verlebe die Woh-

nnriLjcn der Niederung, wo sie WawW'^ von den Uebert'i fi\\ fin-

mungen des Kaystros zu leiden hatten, auf die Uöhen des Prion und

seine nordwestlichen Abhänge^. Ob man nun den zu Ephoros' Zeit

Der Text lautet nach Meinekc's Emendation: Hivv«\ ^üt qrvli] (codd.

ßovli^) luv iv'P^tf éati} n^VTi, rjç ol (fvXnai {eùéd. ßovkivtai) Btvfatoi, lùç

"Etfoçoç. Ot ovv xetjaXiitffd^^yitç Eqïfftoi fmatfCaattv xmà leùf 'Av-

âçôxXov nttêéioVf xaï ßovlöfxtvot ßoi)&tittV €;(ttv tiqôç aviovç ix. Téiu xai Ka~

çn^Ç (codd. JEoç^f^f) inoÙMVç UtaßoVy ùtp* ip'Etpiaip âvo tpvXtà (codi.

fioultd^, rmp nAvf tèç inmrvf^Uiç l^ovsi»* of /ni» fèçh Biifpff Bfmnäot^ ci

^ h EvÊÊÊféft^ Vfç ^Êrwêmfç Bùtimiftot, Ov^ tf* a»^x^h*&pia^tmtümßw

*) In der Insohrift bei Lebas n. 136«, wo ... . cUtov (pvi^ç «rhallaD iit, lit

demnach entweder {Birv]aiuv oder ^ hftnr}v]aio}V zu lesen.

^) Strab. p.640} Pan*. 19,8} Steph. Byz.v.''£y>. Gublp.üU. Furbi^erU^.tbd.

lovatv.
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vorhandenen fflnf Phylen nur eine hinzufügte oder mehrere, die

dann später wieder redncirt ivnrden, und welchen Namen die sechste

Phyle fOhrte, läset sich nicht crmittehi.

Da in diesen Inschriften und in den von Waddington pubtidr-

ten Manches enthalten ist, was unsere Kenntniss der ephesischen

Allerthfimer erweitert, so gel)»^ ich zum Schluss als Eigaiuuug von

Guhl's treulicher Monographie eine kurze ZiLsaiiHiif ii>,it'Uung der Ver-

fcisMing und der wichtigsten Beamten vmi Kphesus. Zwar sind die

neuen Inschriften säminthch aus römischer Zeil; doch gelten die

hier wie in dem Roman des Achilles Tatius berührten Verhält-

nisse zum grofsen Theil auch lur die früheren Jahrhunderle, da in

der städtischen Verwaltung unter der Rftmerheirschaft nicht viel

geändert ward.

Was annächst die politische Gliederung der BArgerschaft be-

Irifflt, so habe ich schon cn N. 35 bemerkt, dass sie vor dem Synoi-

kismos des Lysimachos in ffinf, sur Zeit der Kaiser in sechs

Phylen eingetheilt war. Als ünterahtheilung der Phylen lernen

wir nun die x^^t^<^^^'Ç dem mehrfach trwahnten .Volks-

beschluss gegen Miliindai( s kennen Xiliaarvg bezeichnet

n;lîiilich nicht nur eine lleeresaluheiiung stnidcrii <iu( }i eine iKjijüsche

Körperschaft^) und hndel sich in diesem Sinne auf Inschriften von

Methymna^), von Samos und Chios Wie die attischen Phyleu in

Demen, so zerlielen demnach die ephesischen in x*^^^^^ ^o*^

diese vieUeicht wieder gleich den samischen in «cofmn^eg« von denen

wohl die ersteren 1000, die letiteien 100 fèfii oder olxo» um&ssten.

Ausser den ttmn und politiscli vollberechtigten Bdigern bestand die

0 VfL UlluN.I86»Z. 43—47: «JSHMdUMaro&rtoofOi&wlxw^o^

nçoç Jo[vç] fiycfiove^ énoyqà^wnatf navras xoUtaç i^* Xvjr Mrl ôfâùi^ mP
xaï rà ovôfiaxa âiaaaipijitàtWimif oUgyt/uovfç roTi nçoéâçoiç xaï y^afifimii

t^ç ßovlrjg, oï xal laixlijQtaaMonjttv avroifÇ éiç ipéluf Mi;|r« jl»«t9f

') Uesycb. v. ;jfffiiacm'éç und hnTnon'ç.

*) C. I. Gr. Il [» lO'JH: ('( ^^XitjOTiç « 'ii(>l'&()rt^<ujj.

*) Auf eijir i \V. Vischer im Rhein. Mn». N. F. XXII, 'M3 publicirt«!

Inschriit aus Sauius htisst es Z. 17—19: lnixiri()tùaat avrov (se. Jioxl^) (n\

q vliiy xal
j|f
ijl»«ff«jir 3uU hmnmifP ntà yivoÇf auf einer Inschrift twâ

Ödet iß, 9u 0. p. 336): ^ x'^*^ 4 XmlméÉ»». Oi« hittnatis Üt Ümr
Boeh dir ByiMi bMMgt la CL Gr 2060.
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INSCHRIFTEN AUS EPHE80S m
Bevdlkeraiig von Ephesos aus lao^slüßt na^inot, die den attischen

Metöken enteprachen, ans ttqoi, die in dienender Stellnng das nie-

dere Tempelpersonal bildeten (Guhl p. 107), endlich auaFre^ksee-

nen (Ifcitet^e^ot oder éMLsô&Bfiot) und Sklaven% Diesen Allen

wurde im roithridatiachen Krieg, wenn sie lum Schutze der Stadt

die Waflen ergriffen, das volle Bürgerrecht verlielien.

Die Verfassung von fciphesos war wie die der nieisleii Staaten

(jiiechenlands erst monarchisch, dann oliprchisch, endlich demo-

kratkch. Auf das Königthum des Androklus und siintT Söhne

folgte eine Aristokratie mit Archunlen, die anfangs aus dem kuuigs-

geschlecht gewählt wurden, auf diese im sechsten Jahrhundert ver-

schiedene Tyrannen , bis endlich nach der Befreiung Ioniens vom

Peiseijoche eine demokratische Regierung hergestellt wurde, die mit

gnringenUnterbrechungen biszumAusgangdesAltertharnsdatterte.").
Das RegierungBoigan des in der hathjala sott?erflnen Demos war

wie in den meisten griechischen Freistaaten die ßovXiff deren jihr^

lieh wechsehide Mitglieder ßovlwttd hiessen (s. zu N. 2) und deren

Vorsitzender wahrscheinlich der ßo^Xaqxog war^).

Mit der ßovh] aber ist nicht, wie Guhl p. 75 annimmt, die

ysQovala z» ideutiliciren , die sich zugleich mit jener bei Le Bas

N. 141 (vgl. S. ist) und nach Bocckh's wahii^cheinlicli« i Ki j^anzung

im C. I. Gr. 2987'' lindet uud auch wiederholt aut den neuen

ioschrifteu (N. 1,11, 15, 18) erwähnt wird^). Ëhenso bestanden, wie

N. 19,20$ LeBasIH. 136»| (^S3SA. 1), wo «iwhStattssUlaveB (^loffie*)

erwihat w*»rdon.

') Vgl. Guhl j». M), 3,,, 41. 71.

^) C. I. Gr. 21)37. BuvlaQxot in Tralles: C. I. Gr. II p. 1123, im kariscbeD

Aphrodisias: N. 2B1 1. Dasis der ßovkttQx^^i i" f^phesus als PrSsident des Käthes,

wie Göhl p. 75 vermathct, identisch i«t mit deoà ersten Pr^taneo (S. 225), uod

aMierdeiDoch n(f6iâQoç hiess, erMheintwraéhr swaiMhaft Warmiollte wun

•ofUrkudM d«aMlb6tt Besmten nit lo vietoa Htmta iMseicbncthtlMaT Vi«l*

thr hill» ich die otnerdiigB beseagtaa nçotiçM for die VortiteMdra ia itae

VoIkftverMiuBhuif (S. 126).

*j Bbe ftffùvnia «rwBlwt io EphMos tach SCrabon p. B4i) .- dü yti^ov'

0iu immty^m^fiivT}, Toviotg âé avvytaav ol in ixltjjoi xalovfxivot xaï ât^
xow Ttttyr«. Doch bemerkt schon Tittraann f^r. Staat^v^rf, S. 429), da»s Stra-

büD hier wie vf>n verpanpcnen Zeiten redet. Mit Recht bezieht (IhIkt (iuhl

(p. 61) diese ufnieatliche NDtiz auf die Zeit des Lysimachos (s. zu !V. ^">): denn

dieser sturxte iu Epbesoa die üeuiukratie uod setzte eiuc au» Optiuiateu gt^bii-

4«te Regienuig eio, die somit wahrsclieiiüicli aus einem Rath {y(ffovaia) «od

eben VolkaaafMhnas {(nixltitot) h«flud. Da «har «Mb ém Ted« dM Lyai*
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die Foimeln ^ ßwl^ xal 1} yt^owrlo *ai o â^fioç zeîgeii» im

karifidien AphrodîsiiB (G. L Gr. N. 27S2ff.), îm lydischea Phihdel-

pUa (N. 3417), in Trottes (add. p. 1124), Teoe (N. 309B) und

Smyrna') beide Behörden neben einander, nnd im achüsdien

Bund war die ßovX^ aus Abgeordneten der einzelnen Orte zusam-

mengesetzt, während die jEQovaia eincu stehenden Bekaili des Stra-

tegen bildete^). \Yenn also die ßovkrj verschieden ist vun der ye-

Qovata, so ^ird die letztere nach Boeckh's Vermuthung (zu C, I. Gr.

2811) für einen mit besonderen Volhnachten ausgerüsteten Au<j-

schfusdes Raths zu halten sein. Neben Hath und Gerusia ist endiichfùr

Ëphesotnoch ein Synedrion bezeugt (Tgl.N. 11, 13). 2iviâçiov be-

zeichnet ursprünglich eine Bundesversammlimg, wie die der UeUenen

aufdem Isthmes, aber bisweDen audi den Bath einxefaier StAdte*). Da

es hier nun oflenbar In letzterer Bedeatong gebraucht ist, so miiss mit

dem Synedrion entweder eine von ßovXij und ^^f^owr/« verschiedene

dritte YerwaltongsbehOrde gemeint sein, oder, weil dies nicht wahr-

scheinlich ist, die Versamm hm g einer von jenen beiden Behör-

den. Ich halte deiaiiach das> avvéÔQcoy uüd die yeçovoia. obwohl

sie auf derselben Urkunde (N. HZ. 7u.9) vorkommen, für ideiiusch

oder virlmehr avviâçtnv für eine i^ /eichnung der Versammlung

der y^ovaia, indem ich mich dabei auf ein analoges Verhâltniss in

zwei anderen Städten stütze. In Smyrna wird nämlich eiaersefts

ßwki^ und yêifovaia (G. I. Gr. 3201), andererseits ein a^ioféfmw

awéâçiov tüfv h S/ivupff yêçéprmv (G. I. Gr. 32S1) erwähnt;

in Philadelphia ist auf einer Urkunde (G. I. Gr. 3417) erst von der

ßwhf und fiqtmaUi dann von der ßwh^ und dem ûwiâQU»
%wf n^^aßv%iqmv^ auf einer anderen (C. L Gr. 3422) ?on der

ß€vh^ und dem irvMQio» r^ç ycQovaiag die Rede. Himus er-

giebt sich, dass das awéèçtov nicht eine selbständige Behörde son-

dern die Versammlung der ytqovoia ist. War diese nun ein enge-

rer Ualhsausschuss, so wurden zu Mitiîliedcrn desselben, wie

die Bezeichnung yiQowes oder nQsaßvtifjOi ^) zeigt, nur bezahl tere

Mtchos 6hM Zweifel émrA SdMikos die Oanoitntifl wieiarherfeatellt wtfd,

•o wird aaek dar triftokratische Rath Débat dao IsrArliTrof , weldM soaaC air-

geads f^enanot werden, nicht 'faUiebaü aain, and dabar tmA niakti aiitdar ia

rSmischer Zeit vorkommenden yiÇùvlUa ganafai kaben.

') V|rl.C.I.Gr.3201 u.L-inr, SmwnanorttmresgutoBetaittiqi. G&tLibblf^
») Vgl. K. F. lloraiann, gr. St.i it^;* Ii . § iSß, 2.

*) W. Vischer, epijfr u «rrh Hciti. ;fus Grirrh. S. 32.

*) Aach für Ephesos sind aut der noch uuedirtea Hechnan^surkuode {S. 175)
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INSCHRIFTEN AUS EPlIlvSOS 225

Männer gewähll, die längere Zeit dem weiteren Ralli (/^ot Aif) angehört

hatten. Da sie durch ihr AltereinegrAßiereWörde und [>oKtiBche Erfiih-

run^ liiilteii, so wird wahrscheiniicii du ytQOvala in Ephesos und an-

doi t'u S lad teil [oiiiens, \vi»» der Areopay in Athen, einen hervorragcu-

den Eiüllus» auf die Staalsvn'waltung gehabt fialxMi.

nie hôdisten Beamten waren in älterer Zeit die Archonlen,

die während der i>auer der Aristokratie ausdemKônigsgeschlrrhte der

Ândrokliden, den sog. Baailiäatj s<»dann aus der gesanioiteu Bär-

gerachafl erwählt wurden (Guhl p. 72). Der erste Archen war wie

in Athen der Eponymos des Jahres; als solcher findet er sich anf

einer Urkunde (G. I. Gr. 2d53^), die nach Boeckh^s Annahme hald

nach Alexander dem Gr. abgefinst wurde, und wahrscheinlich auch

auf den SUbermfinzen der autonomen Zeit, auf denen meist ein Name

im .Nom. ohne nähere Bezeichnung des Amtes steht'). Dagegen

wurden später, vielleicht x it Beginn der römischen Herrschaft, nicht

' mehr iVretionteu sondern i'rytauen als oberste Venvaltungsbeamtc

erwählt; denn in den zahlreichen Insr liriften dieser Zeit finden sich

nirgends Archouten aber oft i'rytaueo, deren erster nun als Epo-

npnos an die Spitze der Urkunden gesetzt ward^). Wenn nun Pry-

nif$ofi»T^ot hmmgtf «onuitor «hoe Zweifel 4ie Milvliedw der y^turttfyt s«

verstehen sind.

I) Mioonet IIIS. 85—7; Suppl. VI S. 111—117.

Die Kxistenr, Vfin Arrhont«*n in römischer Zeit lasst sich mit'Ouhl
(f>. 72)

weder aus Achill. Tat. erott. VIII, 15 'rn»' ^ojfTi'/H '/j' rjyor /,t} tovç ('îfj;(oyfaç)

noch aas der Anrede ^Eff fnîfûY ^iuvXij xuï ù{}j(oi'(Ti x<ci t^tjito> in den IJi ielen des

Dolabella,.\^riiij)a. Julius Antonius (Jus.a.j. \\\ 10,12; XV Iii, 4. 7) uud des .\u-

tooioas Piiu (Waddingtoa mém. sur Aristide p. 80*.) erweisca. Deaa bei AchilL

Tat erkISrt Bodea s. d. St. den etwas ongeuBen Audrack u^wttç riditlg

it eeife efaetf ßtdieat, nod io den Eii^nfsferneb der Briefe eind ester den

«lOpoMT«, wie in OMä (C. 1. Gr. 2061), die Beamten nberbnnpt hn Gegensntn zu

Rath und Volk za verstellen (s. Boeekh zn C. I. Gr. II p. 87). Ebenso wenig

dnrfle si^ GnU noT Miinnen berufen, wo vor einem Nomon APX etekt (Vail-

lant» MSB. imp. AsMlerdam 1700 S. 3—4 Mionn. VI. & 124--6), da dieses

hier, ^^ie ähnliche Miiazen derselben Zeit zeigen, uieht nQ/latv], sondern

i^[t£çtvç] bedeutet (S. 227). Wenn «ich aber auf ^liin/rn des Antoninus Pins

(Mionn. S ippi. VI, s. H3f. n. 419. 422) erTLAFxoNTOc. e^ecoc «

KYZIKOC . OMONOIA Badet, so ist niebl der Arekon von Bpkesos soa«

dorn von Kyzikos gemeint, wo Archonten eponyra waren (s. zu C. I. Gi . 3657)«

3) So im ersten Jahrh. vor Chr. Jos. a. j. XIV, 10, 25: inl nçvta-

vfwç Mfivoiflkov und bei Le Bas N. 136: iv totç zJiovvrslotç toTç unà
Baâçôutov n(fvim%V, nad später oft} vyL ^. 12} C* 1. t^r. 'À^ôb. 2952«

Uwmes iV. XÔ
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tanen in einigen Staaten die an Stelle der Könige getretenen, mit

ffiratficher MachtfiUle anagealatteten, obersten Beamten, in anderen

die wechselnden Vorstände des Ratbs sind <) , so müssen wir sie für

Ephesos gewiss in dem letzteren Sinn nehmen, indem ihnen nur

die Executive iler von Hat h und Volk gefasslon Beschlüsse und die

laufende Verwaltung oblag. Nächst den Prytanen , die in einzelnen

Fallen auch zu Gerieht scsspii m haben srheinen (Ach. Tat. VIII,

8), waren die Strategen {ati^atrjyoi %ijç nàietjs) die einfluss-

reichsten Beamten. Wie in Athen die Strategen das Recht hatten,

avsserordenüiche Volksversammlungen zu berufen, so lesen wir auch

in mehreren epheaischen Decreten, daas jene in der Versammlung

das Wort ergriffen und, besondera inr Zeit von Kriegage&hrep wie

im mithridatischen Krieg (Le Baa N. 136'), selbstSndige Antrige

atettten^. Die Leitung der had^icla aber hatten die ftQÔeâQOi^

die jedoch von den Vorsitzenden in den Volksgericfaten, welche dmi-

selben Namen führten (Guhl p. 76), zu unterscheiden sind. Auch un-

ter den Seh reibern hatten einiije eine wichtige Stellung im Staate*)

und waren \salu'seheinlich wie in Athen (Hoeekh, Staatsh. i, 255)

zugleich Hathsmitglicd er . so namentlich der yçafi/nazeiç %ijg ßov-

kijçj der in der 8Xiû.rjoia sein Gutaclitcu ili^rieht (Le Bas N. 136 '^),

und der yQOfifitttevç rijg ftélmç (G. 1. Gr. 2953^), der nach Boeckh

später yqapiftaxevg %ov drjfiov genannt wurde. Dieser Schreiber der

Stadt oder dea Volkea iat bei einerAbrechnungder le^Ofroto/ zugleich

mitdem Rathe ala controUrende ßehörde zugegen und wird auf einer

unedirtenRechnungaorkunde (S. 175) mit derVerwaltungvonGddero

3003. — Ob, wie Boeckh meint, »1er àçytnxriTrtovxoç, wclrh»'r unter e'\\\^r Vv-

kuiiile (C. I. Gr. 2*.)s7) verzeicbuct i»t| juit dem erstea Frytaaea ideatisch ist,

laJüe ick üahinf^cstellt.

') Vgl. W. Vbcher au ilheiu. Mus. XXII, 31(> und l'reuiier Hej>tia-Vc»U

S. 10201, dar die vendiiedaieii Staaten, iadeaeo Prytaoen vorkomiaen, auf-

s8Ut IK« Zahl derselbea io Bphesoi Ift alcht bekanot; doèh wares es well

nidit mdir als a««^.

*) Strategen werdea erwShatM Ach. Tat. VlU, 9 «. elt; ala Aatrtftteller

auf M. 12 (s meine Bern.), bei LeBaa N. 336 a, 140, Jet. XIV 10, 25; desfl. !
Snyrna: C. I. Gr. 3137 (sxqangymv yniftij. — Strategea aof Möaaea ia rSan-

aeher Zeit s. S. 227 .\nra. 4.

*') Le Bas ?S. 1 3b » Z. 20 ^EàoU*' 'Ç' ^^f^Vi yvtôfÀii nfioéô^mp.

*) Nach den Ari. .-ipost. 10, 35 s^Ilt ein yçRU/Lttrrtvç den Aufütuini der

Goldarbeiter. \Ou Ajiollouius v. i yuua gtebt es ciaca eigeaea briei die

ytju^^uitii iu £phe«u£ (ep. XXXU bei Phiioatr ed. Otear. S. 393).

Digitized by Google



INSCHRIFTEN AUS EPRESOS

betraut. Derselbe hatte ferner, wenn die Stadt jemandem aas ftffént-

liehen Mitteln eine Statue errichtete, die Aufstellung zu besorgen,

weshalb dann unter der Widmungsinschrift auf der Basis sem Name

hinzugefügt ward (s. zu iN. 4). Halte sich jemand als Schreiber durch

Geschäft^keiiülalss bewâlirl, so konnte er, wie der Ausdruck yça/j,~

fiatevg to zeigt '), wicdorlioll zu diesem Amte orwälilt \".(nifn.

Wenn sich .»Iht auf ( plicsischeu Kupfermünzen der Kaiserzeit, ilie

nicht Reiclk»münze waien sondern städtische Prägung behieUen^,

häufig ein oder zwei Namen von Schreibern^) oder von anderen

Beamten wie z, B. von Strategen^), àçxtSQeîç^), iegeig^) und von

römischen Proconsufai ') finden, so sind diese darum nicht als Epo-

nyme anzusehen. Doch konnten sie, da sie jährlich wechselten,

auch zur Bezeichnung des Jahres dienen. Ber eigentliche Eponjmos

war vielmehr in älterer Zeit der Archon, unter der Rftmerhenrscfaaft

der erste Prytane. Neben dem letzteren aber, der in öffentlichen

Decreteu stets voran^'cstcllt wird (S. 225), wird in l'rkunden, welche

sich auf den Cultus beziehen, wohl auch der Name eines l*riesters

oder einer l*riesterin (C. I. Gr. 2955, 2982) genannt, wülnend die

Votivlnschriften römischer Kaiserstatuen bisweileu nur nach dem
Proconsul datirt sind (C. I. Gr. 2963 2965).

lieber den Handel und Verkehr in Ephesos sind mancherlei

interessante Bestimmungen in dem grofsen Volksbeschluss aus dem

eisten mithridatischen lüriege (Le Bas N. 136*) enthalten, wo von

') Vgl. N. 12 ; C. 1. Gr. 2975. A«f eiaor HSiim dei Dmsu und der Aato-

nia (Nioon. m S. 93 n. 251) heîsst es KOYCINIOC . TPA (^/UOVAVff) E0E
{al(ûV), aut ciuer des Genua» icus {«. 252) KOVIINIOZ . TO . A . Mithia

beklMdele, als die letztere ^escUagco wurde, Xovaivtoç das Sckreiberamt son

viarlaa Mâle.

^ \$L Th. M«imnstn, Gcseh. d. t&n, Mnnsw. S. 706/

*) NaaM von y^fAfitntîç in Non. oder mit fai e. feo* linden aieh anf

Mouzen der Triomvirii, des Augustus, Drusua, Germanicus, Aotoninas Pinf

:

Mionu. in S. 92-03. 100; Suppl. VI S. 124- 7. l U; Eckliel D. N. II 519.

*) rnfei Üomitian, Aot. Pius, M. Aurel: Mionn. Suppl. VI S. 134. 143. 147.

') I nter den Triumvirn, Aupijsrii<. Tihei Hïs: Wionn. Ilî S. 9 2; Suppl. VI

S. 123— 127. Auf uiuigeo Miiazeu wurde uelnn ilrui (iQ/ifan ç no'-li (iei- ^ rwu-

firnn'ç y erzeiehnet, so z. B Mioan. ÜI, S. 92 W. 241: APXI6PGYC TPAM .

TAAYKßN . eVOYKPATH^.
•) i\ar aui' « inrr Münze des Daiiiitian: Mimiii. Su|ifil VI S. 132 ÎS. 356.

n Unter Nero, üomitiaOi Aat. Piiu; AUooo. Ill S. i^a—95. 100; SuppL Vi

S, 129. 132—4.

16*
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m €URTIUS INSCHRIFTEN AUS EPHESOS

der Verniiethung öffentlicher und heiliger Grundstücke, von Dar-

leiifiD und den darauf bezüglichen Hypotheken uud Contracten und

von Banquieigescbäften die Rede ist Was endlieh die religiösen

Verhältnisse und in Sonderheit den Cult der Ârtemis betrifft, so bie-

ten hierfür die neuen Inschriften ausser dem lu N. 11 und 13 Be-

merkten keine Auftchlûsse. Eine FQUe neuen Materials ist dagegen

in der noch unedirten Rechnungsurkunde (S. 175) vorhanden, in

der II. A. auch o/jjuToZyoi -/.al KaO^û^oLoi und ^soXoyoi /.al

[vfÀ]v(pâoi erscheinni. Da du h iztercn in Smyrna sun Hadrian ein-

gesetzt wurden (vgl. C. L Gr. 3148. 3170. 3199. 3348) und durt

wir im bithynisclirn iladrianopolis (C. 1. Gr. 3803) bei den Myste-

rien thätig waren, so wird ein Gleiches auch für Ephesos vor-

auszusetzen sein. Ein weiteres Eingehen auf den Inhalt jener um-
fangreichen und wichtigen Urkunde, die sich dem Vernehmen nadi

bereits unter Waddington^s geübter Hand befindet, ist vor der Ver-

öffentlichung des Textes nicht am Platze. Gewiss aber wh^ diesdbe

dazu beitragen, unsere Kunde von Ephesos und dem Culte seiner

grofsen G&ttin nach verschiedenen Richtunfl^ hin zu vervoHständi--

gen und zu erweitern.

Na chtrag. Bei der Zu^nmmensteliung der ephesischen Monate

(S. 202) habe ich äbersehen, dass der TAAI . . im C I. Gr.

3953 von Ahrens im Rhein. Mus. N. F. XVII, 356 richtiger Va*

Xtlvd]iiiiif gelesen und von yéXtv^o^ hergeleitet wird. FéXiP^oi

aber bedeutet nach Hesych so viel wie i^ßiy^i, welches dem kre-

tischen Monat 'Paflip^ioç zu Grunde liegt. Die Aberlieferten Monate

von Ephesos sind sodann nach Ahrens a. a. 0. p. 360 in folgender

Weise anzusetzen: Iloatiôeojy ( December ), ^rjvatiov (Januar),

lAQtefxiaiiôv (März), FaXivd^imv (April), QaQyr^Xiwv (Mai).

—

Zu N. i4 bemerke ich naebträjilich, dass der Name L Eqeklavog, der

dort als bisher unbekanul bezeichnet wurde, sich bei Tac Ann. XV,

69 uod im C. L Gr. 2259 Undet

Gotha. CARL CUHTlüS.
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TH. FortseteODg (vgl. Hermes % 76 tind 407).

Janusteuipel und Ârgiletum.

lieber wenige Punkte der rftmischen Topographie Bcheinen die

Zeugnisse so widersprechend und nnrerembar za sein, sind so weit

auseinandergehendeMmnnngen aufgestellt wordenwieAberden Janus-

trmpel, dessen Schliessung tien Frieden in und an den Grenzen des

römisrhen Staatsgebiets bezeichnete. Zwar eine undurrhbrerhliche

Phalanx von Zeugnissen scheint ihn vor das carmentaiische ilior in

die Gegend des Marccllustheaters zu verweisen: es setzen ihn Livius

1, to od infnnum Argiletum, Servius zur Aen. 7, 607 circa imnm Ar^

giktum iuxta theatnm MarceUi, der Kalender zum 17. Aug. und

18. Oct. : lano ad theatntm MaitéUL Das wäre also derselbe Tempel

denC Duilius ofud forum hoiUtwrimnitrvxerat, den nach einemBrande

Attgnstus wiedorhemistellen beabsichtigt nnd Tiberius im Jahre 17

tt.Chr. wiederheigestellt bat (Tac. Ann. % 49); und dass Duilius* 'Bau'

eben auch nichts Anderes als eine Restauration des alten Heilig-

thums gewesen sei, wörde — so meinte man — die nnglflcMiche

Senatsvcrsaniinluiig vor dem Auszug der 300 Fabier in dem .lanus-

tempel ex(ra portant Cannetitaiem in Festus' Bericht S. 285 l)ewei-

sen. Ovid also hatte Recht und musste Rei bt haben mil seinen Ver-

sen Fast. 1, 257 f. cum lot sint iaiu\ cur stas sacratus in uno hic, nbi

iuncta foris templa duobw habes? Das wäre also der eine Tempel

vor porta Carmentalîs, dem ein Nebenbuhler erst erstand in dem

Janos des forum transitorium. Und so verglich denn beide in

einem vielleicht noch unter Domitian geschriebenen, uns aber in

einer nach Nervas Tode publicirten Sammlung erhaltenen Gedichte*)

MarUal(10»2S,3):
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perviiis exùjuos habilahas mile penatn,

pinrima qua mfdinm Roma tnehai iter:

uvur hm Caesareis ciuijuuiHV h'im'na donis

et fora tot mimeras, lane, quoi ora geris.

Bei dieser Auffassiir^L' schien es nôt^g unter den dm fora bei

Ovid das Romanum und liuiitorium, unter dem medhm iter bei Mar-

tial den zu der porta Garmentalis fOlirendeu icus iug^rius zu ?er-

stehen. *Num hteiüenikres, enüqmom, etmeorâiorêi testes usfnam

mvewies?^ So firug Mommsen, als er diese Zeugnisse gegen Becker

vprlbeidigte, in einer Abhandlung welche zuerst die Frage über den

wirbligsten Theil der Topograjdiie des I u uiu n der Wurzel er-

f.issl und entsrhicdfii hat: de eoinilio lU)inan<i cuiii> I ini iue lemplu

(Annali dell' Inst. 1845) § 15. Schwierig wurde nun zunächst die

Thatsache dass der Jfanustempel vor der Curie gestanden hat, und

das veranlasste Mommsen die curia lulia sammt den forum Caesaris

auf die Westseite des grofsen Forum xu verlegen, eine Ansicht die

jetzt wohl von Allen, auch von ihm selber aufgegeben sein wird.

Seine ganze Deduction aber ist von Th. Dyer Ancient Rome (aus

Smiths Dictionary of Gr. and R. Tu u^i . 1856 besonders abgedruckt

London î*^64') S. I'iner Kritik uiiferzo^^eii woiden, welche wei-

teres Reden ubei liu.ssi^ iiiîk hen würde, wenn der Verfasser niebl (vgl.

S. 81) gerade einen wichtigen i'unkt, die Lage des Argiletum, allzu-

kurz abgethan hätte. Auch Andere haben vor dtes(>r Frage so zu

sagen ihre Verbeugung gemacht und sie vorsichtig liegen lassen ^
Vielleicht gelingt es sie um einen Schritt weiter zu bringen.

Sowohl Mommsen ($ 17) als auch Piale (Deila Subora antica

S. 14) haben einfach geleugnet, dass Martial das Argiletum in der

Subura oder nn diese grenzend bezeichne in dem Gedichte 2, 17

li>iisln\i- Siilmiin' fancihii^ sedef pn'mis,

rruettta pendent qua flagella lorfurum

Argique leinm mult us obsidet sutor.

Hd îsta t&Hstrix, Ammiane, nm tondet;

non tondet, mqnam . quid i^ur facü? radit»

Das 'heisst doch aber 'eine Daarschneiderin sitzt am Eingang der

engen Subura, wo die blutigen Peitschen der Folterer hSngen und

wo viele Schuster auf dent Argiletum sitzen: diese Haarschneiderio

alter, Ammianus, schneidet nicht, nein — sondern? sie schceit.

*) Sdiwegler <*. 6. 1, 481 o. A. hahm einfiiek Beckers Ansicht adoftirl}

Reber i^ie Lege der Curia fulla S. 50 Kaiaea S. 206) eidi nicht enteeUedea.
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Diese dem Gedanken wie der Gonstructioii nadi noUnvendige Aue-*

leginig, die nicht Becker zuerst, gondem vor ihm Donati (s. UDten)

befoJgt liat und welche auch Haupt für die einzig richtige hilt, haben

Piale und Mommsen zu beseitigen gesucht: Jener dnrch die Behaup-

tung Martial zeichne den Gharakter einer bekannten Person durdi

zwei Vergleiche ^col paragone del tosare di una barbiera, forte la più

fanwsa nella Subnra, e cun hh secondo parallelo del molto tomre

de' tanti ccUzajuoli, che quasi asiêdiavano l\iryilein, per cunclvdere.

inftne che qtiesta tale jtmina era una tosatrice, che nun cùntenta

del molto tosare anzi radeva ; also, um Anderes zu fibrr^eheu, suio-

res totident {peües) ? Das können docb , wenn man das Wort iUier-

haupt von der Bearbeitung der Felle gebrauchen darf, nur die cororft*

thun. Mommsen: 'aï me auiu, tanta amiimäio t9t Suhwrae mm
Argikio qumUo Umüriei cum 9iitm\ Er muss also âbersetzen:

'eine Haaisehnetderin sitzt m der Snbora, wo die Peitschen hftngen;

und viele Schnster sitien aof dem Aigüetum'. Aber was sollen dann

die Schuster in dem Gedicht, und kann ein Leser diesen Satz von

dem Relativum losgerissen verstehen? Mag nun die Pointe des (ie-

dirht«« sein welchc]siti wolle soviel ist klar, dass jene Dame wulnite,

wü in oder bei der Subuxa das Argiletum v ar; dass aber Subura die

Tiefe zwischen den Ausläufern des Quirinai Viniinal und Esquiiin

istt daran wird nach Piales musterhafter Auseinandersetzung Nie-

mand mehr zweifeln. — Wir lernen also aus dem Gedichte neben-

her, dass hier das korritüe flagülvm (Hör. £pod. 4, 11. Marquardt

Handb. 5, 1, 189) zu kaufen war, die in derÄmd des Peinigers blu-

tige Skiarenpeitsche, und dass hier die Scbustarzanft ihre Läden

am Aigilefciun hatte. Weisen nun die Namen römischer vid mit

Sicherheit darauf hm, dass die Gewerbe Ton Anfang an in bestimm-

ten Quartieren ansässig waren , so wird es schwerlich zufällig sein,

dass wir einen vicm sandalianusi m der .Nähe des Tempels der

Tellus, also am Abhänge der Carincn, zwischen diesen und dem

Nerraforum, kennen, von dem ein Bild de« Apoüo J^oUo Sanda-

') ObscÖo 1DIU8 sie wolü sein: denn wenn Alles nar darauf hinaasliefe dass

dif tonstn\r Ihr*' Snrhp srhlerht mache urul die Leate prelle, dann ist nach mci-

nt'in (irfiiKl die cniph.Ui.srht"' Fr-a^c iuii Srhiiiss abpesrhmackt. Ich denke dir

li)nstn\r \A eine 'wirkliche to«.>in r, [iLmtiuischr iui Traculentus, wcuip-

steaa giebt sie sich dafür aiui, eigentlich »her treibt sie, wie die Fraueazuuiner

der media Sukura eu beiuuiatet Gewerbe, schneidet nleht (Haar) sottdem, wie

jene bei GitaU, t» qmirMU tiangiportiê ghtblt màgnmifii^ tbmimpolt».
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lùwiuB hiess wie der liercnln OUwxrim von den oUvarn (Naove me-

morie dett* Inst. S. 234): denn mochten aueh Schusterwerbstitlen

und Verkatifebuden in anderen Stadtthellen eustiren, so weist doch

*die Menge Schustei^ bei der Subura and *die Sohlenmacherstrafee'

(konnte auch vicus solearius bcisson) an den Carinen auf eine Con-

ceiitratüni des Gewerbes in jcTier (l<'^'eii<l liin, und man wird nun

eher geneigt sein dns atinnn sniuiinin, m wclcliein am 23. März

das tubilustiium vorgeiioiuinen wurde, in ebendcrselfien Gt^gend

zo snriien. VaiTO lind Verriuî? Flaeeus geben fiber die Lage keine

Auskunfti Mommsen hat neuerdings das <Urium Minerviu der 8. Re-

gion fur dasselbe gehalten, aus dem nicht gerade dorchscUagenden

Grunde dass die Minerva Patronin des Gewerbes sei; aber nodi we-

niger stichhaltig ist freilich die Entgegnung, dass Minerva auch an-

dere Handwerker beschütze, oder «rar dass der pallanteisehe IV-

sprung dieser Feier die L(»<alität noliiuendig auf den Pakitiii ver-

weise'). Ich lasse die Identität heidei' atrin daiunjrestellt; die

Wahrseheinlirhkeit führt darauf dass das allium sutorium w<>nig-

stens in der Nähe der iNordseile des Forum zu suchen ist ~ Bei-

läufig lernen wir femer dass die Sklavenpeitschen dort feil wa-

ren, flagella imrtmim. Sollte es zufällig sein dass nach Sueton

Aug. 70 quadam M parte uHns ein ÄpoUo Tortor verehrt wurde?

Sehr mögUcb wenigstens dass wie der Sandaliarins von seinen

Standort bei den Sohlenmachern, so der Torlor von dem beispiels-

weise gegenüber liegenden im Volksmunde 'Quälerladen' ceheisse-

neu Verkaufsort der i*eitsehen seinen Nauien hatte, wir s( hon For-

ccllini, ich weiss jetzt nicht ob zuerst, bemerkt hat. — iNicht ebenso

zu billigen dagegen ist die von Becker aus der Vergleichung der Ge-

dichte des ersten Buches des Martial 2, 3 und 117 gezogene Folge-

rung. In dem zweiten Gedichte sagt er man könne das Buch Itankn

h& Secundus limina pott Pam MMiumque fomm, gleich darauf (3)

sein Ibich wolle Argilelanas tahemas bewohnen, im 117., es stehe

im Ar^iletum bei dem Atreetus: rontra Caesaris est juinm Inhemû.

Hieraus folpe dass ein Atrectus Scrinidus im Argiletnni hinter den

lienachbarten Friedens- und .Minerventempeln sein Lager gehabt

habe, gegenüber dem Forum 'des Kaisers' d. h. dem neuen Domitia-

') Moniiuscii L. 1. L. I S. z. 23. März, dagegen Lrlich^ iSuuve Memora

deli' Inst. S. S.S. Der Grund aus welchem Momœseo selber früher (Arck..Zei-

toii; 1S47, loU) da« atrium sutmwm attf den Palattii sochte^ fiQlt jetsl fort
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nischen, auf welchem der Hinervatempel stand. Wenigstens dass

der Secundns des 2. mid der Atrectns des 117. Gedichtes dieselbe

zwei cognoniina führ<»n(le Person sei ist mit Recht von Monimson

bezweifelt worden, und in denisellien Buche 113 sagt er ja dass auch

Q. Poilus seine Gedichte feil habe, ganz abgesehen davon dass in

späteren Büchern noch Tryphon hinzukommt (4, 72. 13, 3. Mar-

quardt Uandb. 5, 2, 405). Wenn es nun fireüich andererseits schwer

oder gar nicht su glauben ist, dass in zwei aufeinanderfolgenden Ge-

dichten am Anfange des Buches zwei verschiedene Buchhandlungen

genannt werden so wfirde auch abgesehen von dem 117. folgen dass

*hinter dem Friedenstempel und dem angrenzenden Minervenforum*

das Argilctnm la^^ Hören wir nun weiter dass im vjcus sandaiiarius

Rnchlfiden waren (Gell. IS, 4, 1. Marquardt S. inBI, so wird anpe-

aummen werden nulssen dass in der an die Subura und die Carineu

grenzenden Gegend bei oder auf dem Argüetum die Buchläden ne^

ben den Schusterläden zahlreich waren, und ich möchte danach eine

Ton Marquardt S. 405, 49 angeführte und mit Recht als verdorben

bezeichnete Stelle des Athenaeus XV 673* emendiren und statt des

überlieferten aiôyyçau/na . . oneg vvv h tfj *Pwf.tr^ bvqoijsp naçâ

tül Ly.ot i L Qf^) ^ftrfcçûit schreiben naçct toj ev rfj ^o-
ßovQ(t irurrgif^. Alles führt uns so iür den Buchhändler- wie

für den Schuhniachervrrkehr in der Zeit Martinis auf die bezeichnete

Gegend an der Subura: an dieser Gegend muss damals der iName

Argüetum gehaftet haben. — Somit ist denn zunächst, wie auch

. Dyer gethan, Becker beizustimmen, wenn er (S. 254 ff.) 3S für un»

mftgBch erklärte dass das Argiletum auf der Sudseite des Capitols

gesucht werde, dass dieses Unding also weder durch Vergils

Aufzählung (Aen. 8, 354 ff.) : porfa CarmentaUs, Lupercal, Argiletum,

Tarpeiae w^/rs und CapHoIia . noch durch das directe Zeugnis» des

Servius, der ad ihentnim MarceUi und ad iiifunum \rfjiletnm gleich-

setze, bewiesen werden könne. Vergil beweist für die Lage im besten

Falle garnichts') und für Servins «^ilt, was unbefangen Donati aus-

sprach (Roma % 27, Ausg. 1695 S. 154): 'a«r ergo fuit difp(ea; Argi-

Imm . . out Senmu vd Martüdis errwä*. Da aber Martial doch

nicht irren kann, dn doppeltes Argiletum, je eins zu beiden Seiten

') Daria stimmr ich Dyer bei. Auf jetzt beseitigte Aasflüchte genügt es tn

vrrwriscn. ( rli< hs Top. iu Leipz. S. 9ff. BüDsea BcMhr. 3, 2, 116 vgl. mit

Becker Antwort S. 17f. Top. A. 414.
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des Capitols, ganz aus der Luft zu greiPen nichi angeht, zumal ja

auch Cicero Dicht xweideulig zu sein giauht, wenn er ad Att 13, 22,

2 einlach von seinen murctiu ArgiUH et Asmtini redet, so bkibi

eben nnr Servius Lrrthnm übrig. Nun ist freilich die 6xe Idee

Beckers, Servius habe in Rom nicht Bescheid gewusst, mehr als be-

denklich; richtig' vidmehr nur dass er zuweilen, ohne sich um das

Rom seiner Zeit zu kümmern, über Denkmäler, die nicht mehr

existirlcii, wörtliche Citate aus älteren (juelleii abschrieb. Aber eben

deshalb stehe ich auch an hier Servius !>eü>er oder seinem Gewährs-

mann dir, Sdiiild bcizitmessen. vielmehr ist in die wahrscheinlich

aus Livius enllelinte Erzählung, welche den Janus des iN'uma ctrctM-

fvm Argiletum setzte, eine der zahllosen Glossen gelehrter Erweiterer

hineingerathen, und dass ein solcher aus dem Kalender sich des

Janus ad theatnm MareelU erinnerte, ist sehr natürlich. Noch mehr :

in der sonst dbereinstimmenden Fassung der Erklärung in den Vero-

neser Scholien fehlt gerade das stftrende ad Üieatnm MarcM
(TgL Bücheler Rh. M. 18, 445) und so erledigt sich das aut aut

des Donati , ohne dass wir gezwungen wären *Ser?ius' für einen in

Rom schlecht orientirten Fremden zu halten. — Nun aber weiter:

stand ( in von Duilius gebauter, nach Augustus' Intentionen von Tiber

neu (Irdii irler .lamistempcl vor ]H)rta Garmenlalis am Marc<'lhis-

Iheater, der ältere des iNuma am unteren Argiletum, wie verbal irn

sich zu diesen beiden alle übrigen Erwähnungen des Janustempeist

Zweierlei steht zunächst fest. Einmal dass die Senatsversanun*

lung im Jannstempd vor porta Carmenlalis vor dem Ansang der

Fahler bei Festus mit der sonstigen Ueberlieferong unvereinbar,

und Wegen des bfisen omen des l'ontis dexUr dieses zweibogigen Tho-

res erfunden ist*); dass mithin nichts hindert Tacitns Worte quod

C. Duilius apud forum hoUtorhm Orvxerai zu verstehen, vrie sie na-

lürhchcrweise verstanden werden müssen, von der Gründung eines

neuen Tempels, und dass aus Festus Worten nur geschlossen werden

kann, dass in dem Uuilischen Tempel der Senat hätte berathen

') Livias 2, 48 tum Fabiagens smatmn ndiit . . . constil e ctina e^Trsxax , .

.

mfelici n'd dextro lano fnrmentalis pnrinr f/^-rr-'T'ir Tier ianus dsacter hiess aui

uns unbekannten (iriindcn porOi scelerata , L ngiii< ^> st hor ; natürlirli nicht das

f;aM7,e l lu r, durch \\clches auch Festprozessiooea und der Trinmphzug ia die

Sladt eiatraU'n. Aach dem was daräber Becker A. 198f. Schwegler 2, 25St

Dyer Aadnit RoaM & t$ raé übw das Alter ter LtviaaiiclMaEKiUiuirNilM«!

m Vk. M. 24, 170 IT. beiMrit habeii| halte ieh die Fräs« f8r eriedigt.
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können: zwf'itens, dass der von König Numa an dem unteren Ar^iletiim

angeblich gcgi inulete ein Gcbrmdc war, dessen zwei Thoi e zuerst Auma

tum Zrirhen des Friedens schloss, dass (iiescs Gebäude technisch

\\i\s Krie^sHKH"' oder ianus Qurrhn hiess, auch *der lanus Quüinus\

nieistentiieils aber kurzweg lanus Geminus^ und dass derselbe noch

in der Zeit des Verfalls des Reiches zum Zeichen des Krieges geöff»

net znm Zeichen des Friedens geschlossen wurde Lassenm nun

einerseits den Tempel auf dem forum holitorinm andererseits die

mythische Entstehangsgescbichte des Ianus Geminus vorerst bei*

sehe, so Ist es wichtig fastauhalten dass dieser sowohl in den offi-

ciellen Bericht des Augustus als audi in der Sprache des tSglichen

Lebens, wie gezeigt, gewöhnlich ^Thor' oder 'Thore' (des lanus, des

Krieges), bei Die 53, 27 tefiévia/aa genannt wird, selten, und bei

Schriftstellern die };»*gen diese Autoritäten nicht in Betracht kommen
oder in freierer Itede aedes, z. B. bei Macrobius 1, 9, 18, oder veatç

êirh ooQ (Plut. a. 0.). Wenn nun der Gott in der Erzählung seiner

VerlbeidigUDg des Capitols (unten) bei Ovid sagt f. 1, 275

ara mihi posita est parvo ewhmeia taceUo:

haec adolet fiammii cum HTM fana ms,

so stimmt diese Beschreibung genau zu des Tirebatlus Definition

eines tauMum, nt locus forma deo sacroftis am ara\ dass er unter

diesem hat» eine bedachte Kapelle verstand , beweist die von ihm

hinzugefügte Etymologie quasi taera ceUa (Gell. 7 [6J, 12, 5). Allein

er dachte wohl der Etymologie wegen an die allenfalls auch so zu

benennenden aedkulae. Denn streng genommen wan n sacella loca

diit mcrata sine iecto Festus 318" 33 vgl. 333^ 24) und so wird

^) Aug^ustus im Re^ieruDçsberichte bei Mommsen GrieclL 7, 5 7tvh\v

frifihov Lut. 2, 42 [lanum] Qn>rih»ivi\ (P<*rrot: QVER • II"). Die t'eber-

seLtun:: sflu'iiit .'juf [ianum] Quiri[ni] zu tiihreo, ebeaso das Horazische iutifim

Quin/1/ iAini}. 4, lû, \). Dajxcsen lanum Quirinnm hat Saetoii Äug. 22, uud dass

der Gott dieüeu Beinamen luiu t, t»i mu h Macr. 16 aasüer Zweifel. Geminae

porin Mür (\ erg. A. 7, 607) uod lani Gemmi portae (Victor v. i. 79, 7) sind

nfttiirlieh dasselbe, and dass dieser iwm Getdoiis in geaieiaeD Leben wirUieh

'Krieystbor* bieas, sagt ausser Veifü a* 0. (j«d nomùiê iftetml) Plotareb Nna
20, 1 ¥ott d2 ttvTOv xaï wnç h *Pti(t^ Mvçoç noléfiou nvhiw xuloSanr.

Nach Augüstos war es Nero der lomtm Gümiman ekuuit (Suet. Nero 14 nad

unten). Unter Commodus Januê Geminus ma sponte apertus (Lamprid. Comm.

16), (Jtir dian aperto lam GemtnOj quod Signum erat indicti belii, profaclus est

contra Pr/ sas (Capitoliu. Gord. 20). fiodlich Procops Beschreibungj von wet'

cher nachher.
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denn sowohl in der Inschrift von ilatria das soeelfim de t{€mûtf)

tiêHUHtia] saepwndum touravenuU (G. L L. 1, 1419) wie In der An-
weisung für den Bau der Mauer des Serapistempels von Pateoli (das.

577, 3, 2) die Wegräumuii^ der sacefln arae st'giw, quae in campo

sunt, von solchen hm sme tecto zu v«'istehen sein. Dass aber der

fiott Im I Ovid an <lio erste Einrichtung des locm safer denkt und

der lanus Geminus zu Ovids Zeil ein zweithüriges Uaus war, da^ be-

weisen ausser den angeführten Schriflsteihîrzeugnissen die Kupfer-

münzen des Nero *), welcher ebenfalls den Janus sdiloss. Die ängst-

lich detainirte Darstelhing verbietet uns sie für phantastisch m hal-

ten, zwingt vielmehr zu einer eingehenden Betrachtung, die ich freilich

von Architekten rectificirt zu sehen erwarten muss. Sie stellen eine

Front und eine Seite eines wie es scheint im (.imidriss quadratischen

Hans dar. Die Front zeigt ein «^eschlossnu s zweiflngligesThor, welches

von zwei (korinthischen?) den Thorbogen tragenden Säulen ilankirt

die ganze Breite der Front einnimmt. Die Seitenwand ist vom Fufs

bis zur Hälfte der Höbe als Quadermauer cbarakterisirt, darüber

scheint in der ganzen Breite derselben ein Gitter zu stehen, über

dieses legt sich, wo an der Front der Bogen ansetzt, eine Art Archi-

Irav, darflber läuft an der Front sich fortsetzend ein Gesims mit

Palmetten Verzierung. Das Dach ist llach, ein Aetoma nicht vorhan-

den. Eine Ci uii lande nhrr dem Thor l>ezeichnet die Feier der Schlies-

sung. Die l)eidpii nirhl siriitltarcn Seiten niüssrn den sichtharen genau

entsprechen. £s ist soviel ich sehe klar, dass dies keine aedet im eigent-

lichen Sinne des Wortes ist : das Gebäude besteht aus zwei Thoren

welche architektonisch durch zwei den pbtUa zwischen Säulen (Vi-

truv 4, 4, 1. 5, !, 5) vergleichbare halbe Wände mit darfiberstefaen-

dem Gitter, Gesims und flachem Dach zu einem Gebäude verbunden

sind, welches lediglich den Zweck hat dem zweiköpügen Janusbilde

als Dach zu dienen und dessen l)eide Gesichter durch die nur ans-

nnhiii-\\ (^isc pj^schlosseinn Tiiorr sehen zu lassen. Es fehlt also zur

aetles das wesentliche Uetjuisil der ceüa^) mit ganz geschlosseueo

•) Kupfermüii/cn (die Oroameote variirt) auffrczHMt hei Cohen n. 153 ff.

äkgebüdet Bd. f T. XI Nero 177 ^ Morclli thes. Bd. 3 Nero T. iX 19 vgl. 18.

Gut auch bei Dunaldson Arch. \ura. d. 12. Dvcr Rome S. 60 u. s. w. — Silber-

nanze, welrhr mir die Front zeif;f, hei Cnheu ti. I I
-- IMorelli Xero t. \\\ 9. 10

Wenn Ncrwiis nder sein Interpoiator s,i:rf (s. unten) da< sr^rrarium des

Janns <ii nuuus J'uü in duotmx hrev/ssimt's (ei/tfMis, so ist da:> wvhl unsinmsf

Erklärung des Geminut (,8. unten). Es erscheint nach dem Gesa|ften ebea so
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Seitenwaadeo. Diese nvhj hvahog^ dieser in«» Qvxrim mit sei-

nem quadratischen Grandriss fcami dabei aber inaugurirtes templum

gewesen sein und ist es wahrscfaeinüch gewesen, denn es war mit

den Fronten nach Osten und Westen orientirt, wie schon aus Ovids

Anspielung 139 f. hervorgeht Das Bild ist hier consecrirt and ihm

ist geopfert worden (Dio 73, 13, vgl. unten). Wir dürfen aber die

Neroiiisdic Miuizt- lui »ita Zustand des Heiligthurns unter Augustus

und Tilieiiiis benutzen, aucli in dein Falle dass sie nach dem lirande

gebc)iia{^en wäre (vgl. Tilleiiiont Ncron Ali. 7 und 24. Cckliel 6,

274): srhwerlich hätte Tacitus die Vernichtung dieses ältesten Hei-

ligthums Ann. 15, 41 verschwiegen. Wenn nun Ovid die viel be-

strittene Frage thul 256f.

cum tot sint iani, «er stas sacratus m um
hie, vbi nmcta foris (em^a dmbus kabes?

80 kann nach dem Vorstehenden wohl die schon von Dyer, wenn

auch mit Zweifel, gegebene Erklärung als sicher gelten: ^da es so

viele ßögen (deines Namens) in der Stadt giebt, weshalb stehst du

(d. h. dein liild) nur m einem derselben geweiht, wo du dein tem-

plum [tempfa poetisch im Plural, d. h. eben diesen ianus und

keine aedea) in der Nähe zweier Mäi'ktc hast?' Woraus also folgt,

dass Ovid hier an die für Senatsversaniinlungen geeignete aedes Iani

m foro holitor^ gar nicht denken kann, also auch nicht sagen kann

(lass in Horn es nur ein Janusbüd in einem templum gebe, dass mit-

hin die Frage ob er diese Verse vor oder nach der Dedidrung des

restanrtrten Duilischen Tempels durch Tiberius geschrieben habe

(Mer^l proleg. S. GCLXIO) für uns ganz gleichgiltig ist. Was uns

also von Janosbildern zur Zeit Ovids weiter berichtet wird haben

wir volle Freiheit nach Bedürfniss auf jene aedu zu beziehen. Es

wird nun aber auch vollkommen klar dass Hartials Distidion

jiet'üiiis cjüiynos habilahas ante pénales^

plurima qua medium lioma terehat iter,

auf dies Gebäude passt. Das heisst nicht, dass die M( nsi ht iiinenge

immei' mitten durch diesen Janus lief, sondern dass Janus Gcnnnus

:j>aaBÎerbar* war, d. h. als ein geöffnetes Doppelthur (durch welches

man neben dem Bikle zu beiden Seiten durchgehen kann oder

uriiiuij^iicii ill diesen Worteu mit Pialc (De" teuipj »Ii Giaüo S. 8, eineo ampM-

prostyluü zu tiudeu, als mit itöuiclier (Tektoalk ^ 256 A. 511) Ewel atdieala«

in Mcrariuia dM NiuM>
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könnte) stands da wo sich* mitten auf einer (IIaupt)8trar8e* die

Menge drängt; und das templum wird, denke ich, bei geöflTkieten

Thören davor geschützt gewesen sein dass sie sich statt daneben diuch

dasselbe drängte. Auf die so gefundene Construction des Tempels

passl aber die Beschreibung, dieProcop von dem Janustenipel entwirft

{Boll. (ioth. 1, 25), dessen unten zu besprechende Identität mit dem

allen iTcrtiiiiiis hier vorausgeset^st, o âè vewç anag yaXycovç èv ta-

TQaytSno ox^jfiocTi ^'ar/y/ç, toüovtov iuè' ooov ayakfxa tov *Iavov

aniéneiv. tati âè x^^^^^^ öi'x yooov rj ni^x^ fttrre %o

ayaXfia tovzoy tot fUy aXla navra ifig>eQiç ia^atonff^ ôi-

nn&amnov ôè ttjv n^gfalrjv l^ov xa< %ov Ttgoatanov ^otrtQOv

piè» rt(fdç àviaxovxa lo âè ^regov fr(>àç àvoma rjXiOP té-

Tramai' . ^é^i ôê xahiaï èxcrr^^ ft^oatm^ tlaiv. Der

Tempel war gerade so gro& dass er das 5 Ellen oder 7% Fufo hohe

Bild deckte: diese H$he wird ansscidiesslich der nothwemlig zu den-

kenden Basis und eines geringen Abstandes des Scheitels von der

Decke zu verstehen sein. Es ist danach freilich uinnüglich die Ver-

hältnisse des Gebäudes genau zu bestimmen: schwerlich aber werden

die Thore, durch welche beide (je.^ichur sahen, von der ÎSchwelle

bis zuni Bogenschlus» viel mehr als 15 bis 20 Fufs gemessen haben.

Ob die Darstellung der Nei umünze erlaubt weiter zu gehen und das

%erQfiyajvov ax^fict als Quadrat, das ganze Gebäude als einen Würfel

mit der Seite von ungefähr 20 bis 24 Fufs zu betrachten, muss ich

den Sachverständigen zu beurtheiien überlassen *). Sollten die Worte

ioTi âè x«fAxovff anag nicht eine Uebertreibiittg enthalten und

ausser den ErzthOren und dem Engitter (nach der Münze) nicht nur

die Bedachung, was nicht auffiiUend wäre, sondern aoch vieUeieht

zum besseren Schutz gegen Brand die Seitenwände und das G<èflk

mit Erzplatten bekleidet gewesen sein, worüber ich mir kein l rllieii

erlaube, so wiude diese Bekleidung nicht nur nach Nero sondern

auch nach Vespasian hinzugefügt sein müssen, wenn man nicht an-

nehmen will dass Piinius, wo er von ehernen Schwellen, Kapitalen

und Dächern spricht, und die Bedachung des Vestatenipels anführt

(34, 13), diese höchst merku in d ige Technik an einem allerAugen aos*

gesetzten altehrwürdigen Gebäude zu bemerken vergessen hat Es

1) Ich lif tiaiiic (i.ks.-i mir io Königsberg die nochmaliffc l'in>ii ht d'-r fvHfiri

autichi von (ianiua und seine Moooffrnphie Stipfli antichi edihzi gia i si>ttiiti nel

luugo ora occapaU» üalla cb. dt S. Maruua uicht luögUeh iat. Vgl. dcosellicti

hidiflu. S. 269.
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ist denkbar dass diese nachpliyiamaclie Umgeatattung in Zuaammen-
hang steht mit der nach Ser?lu8 zu A. 1, S von Nnma geweihten

iudkuia 'lunea hrwu der Hosen. — Dass endlieh die Emtattte mit

ihrem die Orientimng des Tempels bedingenden nach Osten und

Westen gerichteten Poppelgesicht für den Got! passt, der caelestà

iaiuior aulae eoas yartes hei^periasque sinnü urisciiaut (Ov. K. 1, 139 f.),

ist klar. Es kann aber schwerlich cntscliieden werden ob dies 7'^ Fufs

hohe Bild noch dasselbe war welches Pliuius neben dem Hercules ab

Evatuiro sacratm, nt proämt, in foro boario als Beweis fär die in Italien

seit uralter Zeit einheimische Erzbildnerei mit den Worten anführt

(94, 33): /am» Gmrnnn» a Numaregê dkam, q^ipaeU belUquê wrgu-

Memo totäur, Offitii Ha figwraUt CCCLXV âknm nota, uiperê^
fkêtkiMm anm tempori» et aeoi eus âênm MkaU (so Mommaen R.

Chron. * S. 34, «f CCCLXV d. n. «m/ psr die Hb.). Auch Macrobios

I, 9, 10 (vgl. das. Jan) hatte dieselbe Notiz vor Angen und verall-

gemeinert sie wotl zur Unzeit: inde et simulacrtm eim pUrumqm
fingitvr manu dexterti CCC et sintsta LX V nnmenm (emm ad demon-

strandam anni diwensiüiinn. Wenn also drrst'lbo den Jaiuis § 7 wie

Ovid F. t, 99 mit Stal» uini SchlÜJ-s» 1 daigestellt sein läsi*i, und er mit

dem Stabe auch abgebildet wird (PrcIlerR.Myth. S. 164), so kann nach

Plinius' ausdrücklichem Zeugniss das nicht von dem Geminus des Nunia

verstanden werden. Da nun bei der oben erörterten Disposition des

kleinen templnm schwerlich daran zu denken ist, dass neben dieser

darin von Plinius gekannten Statue eine zweite gestanden habe, so

werden wir, wenn ich nicht irre, gezwungen desselben Plinias Nach-

rieht (36, 28) man zweifle ob des Skopas oder des Praiiteles Aibeit

sei /mma patar m smo templù âiuam od Àw/tato, §» Àegypto adiftelm

. . tarn quidem et auro occultatm von einem Bilde zu verstehen, wel-

ches Augustus ill dem Tempel mn toruiii holilunuin weihte: dass

er die Hestaurition desscU)en heabsichti{2;le und Tiberius sie aus-

führte ist obi II '^<"/A'\<it Würden, mag nun das eiw/ o üccnldUns von den

mtrea lempla Tibers (Uv. Fast. 1, 223) verstanden werden (iMerke! pro!.

S. CCLXIll) oder nicht. Wie schade nun dass Varro in der unten su

erörternden Stelle de L 1. 5, 1 65 von dem Imi Signum nicht mehr ge-

sagt hat Dass eine von Plinius für uralt gehaltene Statue nicht in

der Kaiserzeit wird gemacht oder aufgestellt sem, versteht sich wohl

von selbst und wahrscheinlich meinte Varro das von Plinius be-

schriebene RSld. Derselbe mîlsste auch nach seiner bekannten An-

sicht von der bildiosen Gottesverehning vor Tarqumius Prisais das
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Bikl jetleslalls junger hulteu ab ili<'s«;ii K ui l>ass rin Frzbild des

JaniJR nicht viol filter srin könnt«' als das von IHiuius ei naimte «iiwif-

lacnim eji aere factum Cereri ex peculio Sp. Cassi (IMin. 34, 15 vgl.

Schwegler 2, 474) hat Dcth fsen in seiner Sclirift De arte Horn, anti-

quissima (2.Glûck8lâdterProgr. 1868) i S.12f. ric htig bemerkt, wenn

er aber S. 21 hinzufügt sie sei vor der Uebersiedeiiing des Jamis

QuadrifoDs nach Rom (nach ihm erfolgt im h 360) gemacht worden

*ptm ümiM reemuiorm atUiqui puiainue vidaUwi^, so bekenne

ich diesen Schluss nicht zu verstehen» selbst wenn die PrSmisse zu-

gegeben werden kannte. Wie man sich nun die Zahlen {nota fm-

juerorum) 300 in der einen, 65 in der anderen Hand dieses

alten Bildes plastisch denken soll, mo^en Andere uiu >agt:ii, mir

bleibt es unklar. Sehr möglich aber dass dî\s Erzbild an die Stelle

einer tliönernen. hölzernen oder sleinerueü Doppelhermc trat, von

deren rohem Typus uns die ältesten kupferasse eine Vorsteilang

geben mögen. Dass auch dieser mittelbar oder unmittelbar von einem

griechischen Vorbilde entlehnt sei, was Mommseu (Mûnzw. S. 185)

bestreitet, ist meine Udierzeugung, die hier weiter zu entwickebi

nicht der Ort ist Dagegen wu'd es nöthig sein, ^e wir Ober die

Idenditit des am Forum von Procop und am Argiletnm von lAmm
genannten Tempels schlüssig werden, den Domitianischen Janas

QuadrifÉH>ns vorher zu betraditen.

Es ist ein<' aiisgcmachte Sache dass das forum transitoriiini oder

pervium von Dunuiiaii gebaut und von Nerva dedicirt worden ist,

der Tempel der Minerva auf demseit)en im Jahre 97 oder 98*).

Dieser Tempel stand noch im 16. Jahrhundert mit der f^lrkwand

gegen die Umfassungsmauer nach den i^rineu zu geleimt. V or die-

sem Tempel muss demnach der neuerrichtete Janustempel gestanden

haben, von dem uns aber ausser in dem Gedichte des Martial 10,

28, das ich schon zu Anfimg anführte, nur eine sehr dürftige Kunde

erhalten ist: Lydus de mens. 4, 1 spricht von dem Janus âifêoçgtoç

und znçttfiaQ^pog und setzt hinzu nal ^oiovtc» aêwo€ ayalfia

*) Die BeweisfîUiiiiiif Becken s« wiederkeleii ist Mer überflüssig, üeber

die hschrift det MtMrvatenpels vgL De Roeii Le pruae raeoelt» S. 4gE loh

beawrke bier avr daat du Orisintl 4er Stadtehrenik auweifelkaft onter deo

Beotea Denitiftoe each des femai traoeitoiina uiiate^ wie Hieroayaae (aae ikai

Casstodor) ud Bvtrop (avcb Päaaias : Jtafioâixip' àyoQav) beweiMD. Meaw-
sen Utte ec «Ise so got wie die in aoaeren Text der Stadtehreaik flèUeude

mtea «htm «oa diaaee Anaaehreikera ergiuea aiüaaaa.
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€%' 1(0 (pOQM Tf)v Negßä Irt y.al vî:%> Xêyerai osacoajLièvnv.

Servius ao tier als iiitcrpulirt üben erwiesenen Strlio, iinchdem or von

dem Janiis (leminii? n'rca ininm Argihtnm [inxta limitmm Marcpfff]

gesprochen bat, tabrl also fort: quod fuit in duobus brevissimis

réo^ô . postea captà FaUris, eivitaU Tusdae, immtwn est simulaerum

Imi cum front&us qwutwtr . ffitpter quod in furo trmuUnHo anuti-

imvm €9f ÜU saeramm almd, quod imnnm hodkqiœ qualuwr pertiu

habere (so Daniel, die schlechtere Fassung wird unten besprochen

werden). Nun wird der Beiname quadrifrons von den vier Jahreszei-

ten lin^rleitet. In der Kür/e sa<;t wenigstens zum ïheil dasselbe

Macrob. Sal. 1, 9, Ii) itlfo et ajnid una in qmituor partes spectat, itt

demonstrat simulaerum eins Faleris adveclnm. Zunächst liegt auf der

Hand (s. oben) dass auch die licnierl&ung quod fnü t. d. 6. t. eine

dem echten Servias fremde dm dem Geminus entstandene Glosse ist.

Von dem lanus quadrifrons besitzen whr keüie antike Darstellung;

denn die für eine solche demselben Piale geltende ist, sovid ich

sehen kann, eine plumpe Fälschung '). Noch im zwölften Jahrhun-

dert kennt der Ordo Benedicli das lemplum Nerviae (der Minerva) et

templum lani (bei Mnbillon S. 143). Sehr verschieden aber musstc

(las liauwerk sein vun dem heut unter dem Nameu lanus quadri-

û'ODs bekannten ikigeu auf dem Veiabrum^) wenn man nach der

*) Roaioi Antlq. Rom. 2, 3 îd D«inpstert Avsgftbe tatet. 1613 S. 09 tagt

über dm Janns QiunirifroiM 'Auûts iempU ioo» in véteri lapide adkuc mdetur

ioHt, aber der ganze Band hat kebe iUbbildimg. Die erste Ausgabe vod 1583

ist nir nîdit sogSnglieh, dagegen findet sieh in der Aasgabe L. B. 1663 S. 9S an

denselben Worten (und ebenso in der Aosg. von 1743) die Abbildung zweier

Münzbilder, welche aber kein Gebüudc, sondern Statuen des Janus zeigen. Die

Darstellung daes Gebäudes taucht auf einmal bei iVardiui (1773: 1, 320 in

INibbys Ausg. von ISlb) auf, aus welchem das Bild Fiale, hinter der 183^ ge-

druckten iHid 1S22 gelesenen Abhaudluim Deila Subura, v i<'(1<"rlMilt : in der

v^rfu i- \ ]
s r.)) gelesenen aber in demselben .lain- frfdrackten Alihaiullurifç dt' teinpi

dl (jian«» j;iobt er sie mit einer kleinen M«duiciiti»>n , wie er S. lî> sagl ' me^lio

als Ilubini. W i«> <),is xiis.immcnbängc tuücbte ich von Anderen erfahren. Dns.>«

' aber die Zeiehuuii^ u.u ii dem'icuu' Uosinis eine Fälschung ist scheint niu klar.

Ein vierthorigcs dem Janus auf der IVeromüuze UhuUches Gebäude steht unter

einem von vier Lorktfaischen SXnlen getragenen flaehen Dach, daranf eine vier-

köpligc JaansbSste! Bas GebUk mit seinem Greifenrelief hat die bedenklidiste

Aehalidihelt mit dem bekannten vom Tempel des Antonin nnd der Fanstina«

Anfdem Aelema des nnter dem Portiens stehenden Hanses Ist aber— eine eigene

Ironie ganz barmlos der Erl8ser swisehen zwei knieenden Anbetern abgebil«

det. Die ganze Erfindung ist für Ligorius doch am Ende etwas zu abgesdimackt.

Aus Veraehen bat FreUer R, Hytk ^S. 167 dieses Monument unter An-
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Analogie des Janus Geminus den Quadrifrons sich als einen mit

Terschliessbaren Thfiren {quattuor pcrtoê) versehenen Rannt und

dem Göttoiiilde in der Mitte denken darf. Martiale Beschreibung

(oben S. 230) ist hier noch einmal zu erwägen. Der vieiigesichtige

Janus zählt vier Fora. Nach der Lage des Ner?aforum ist nicht daran

zu (lenken dass die Gesichter wirklich auf diese Fora sahen; ge-

meint sein können schwerlich andere als das neue forum des NVrvn

. scllisl. (las des Cäsar, des Auj^ust und dos firofs«'. Dus' furina Puas'

odi^r ' Vespasiani^ führt diese iineigentlidie Hi /rK lmung erst in der

spätesten Zeit des Verfalls. Das Gedicht Martials ist jedesfalls her-

ausgegeben erst unter Nervn, grschriehen sicher nicht vor scm^Tu

nach 94. Denn in diesem Jahre hatte Staüus, als er Domitians I6.G011-

suhlt feierte, nothwendig den neuen Janus erwähnen müssen, wenn

derselbe schon gestanden hätte. Allein er sagt (Süv. 4, 1, tlf.)

ipse etiam immensi rtparatcr înaxmus aevi

attoUä vohu9, et iiirogue a Umins grateê

Imu8 agit . qftem tu vicina Face l^atum

omnia iuasisd componere bella nofiqne

in leges inran' fari . levât ecce suphuis

hinc atqid' / / nanm geminaque haec voce prolatufy

iu demselben Bnclie 'S, 9 f.

sed qui limina beUicosa lani

instis legibus et foro emronat^

und T. 16 f.

qm reddit Ct^lolio Tenantem

et Paeem fropna domo repwUt.

Er preist also in beiden um dieselbe Zeit geschriebenen Gedich-

ten den Kaiser, weil er auf dem neuen Forum (dem erst von Nenra

dedicirten transitorium) den dup|>olkö]»ngcn Janus aufHchfe, und

ihn /.Ulli Frirdriisrjolte matlio als Nachbarn der Pax, der ur ein rij^e-

nes Haus gebe. In der Tha!, wie auch der marlialische Vers besagt,

limina post P^/c/s PdllailtHrnque forum:

das neue Forum und das Teinenos (h\s Friedenstempels stiessen an-

einander und die VYahrschcinlichkeii dass wir in den iMauern hinter

SS. Gosma e Damiano ganz nahe den Golonacce des Nervaforum Reste

nilir iinp des jM.ici obiiis uüil Ser^iu^ für das Doinitiaiiische auspe^e'bpn. Fr .>oUi^t

bespricht ja Heg. S. GO. 105 Bunsens Meinung, welcher die Ruine fiir den arcus

d. CuutaaiHm* der 11. Region hielt. Mir isi weoigsttias du OBSweifelhaft dass

eiM Stttne nie darunter seatandeo iiat
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des Fnedeiitemp«»ls hesitzm, ist durch dio leidrr nun ad graecas

kah'ndas suspcndirten Ausgralrungen des Suniraers lb07 bedeutend

gestiegen Die Sctuueicheiei des Staüus ist stark , aber unsinnig

wäre sie in den Augen jedes Römers gewesen, wenn das Pacem pro-*

pria reponft nicht mehr als eine Dedication z. B. eines Bildes im

Friedeiistempel berObile: und doch war der Tempel schon im J. 75

, dedicirt worden (Becker A. 907): wir mânen abo wohl von einer

zwanzig Jahre später Yoigenommen Reatanration sonst nicht nn*

terrichtet sein. Ehen so sicher scheint mir, dass wenn der vier-

kôpfige Janus, ?on dem Martial spricht, schon gestanden hätte,

Staüus nicht von einem Geminus reden konnte. Und da der Tem-

pel mit seinen vier Thoren eigens für das vierkfipfige Bild er-

baut wurde, so sehe ich keinen anderen Ausweg als anzunehmen,

dass auch von diesem noch Nichts stand und dem Statins nur der

Plan des Kaisers bekannt war einen neuen Janus auf dem neuen

forum zu errichten. Wann immer àber auch das Gebäude fertig
*

geworden sein mag, Macrohins sagt: das vierköplige Bild des Janns

stammt ans Falcrü, und Sergius: nach der Einnahme von Falerii habe

man ein solches gefunden und ihm ein Tierthoriges tiebinde anf

demfomm transitimum geweiht, welches noch stehe. Es ist bekannt

dass Falerii zwar von Camillos besiegt, aber nicht unterworfen, viel-

mehr erst im Jahre 513 die hochgelegene Stadt zerstört, die Bewoh-

ner in der Kbene {yt/A S. iVlana di Falari) eine neue zu bauen ge-

zwungen wui den, also im eigentlichsten Sinne, wie auch der Auszug

aus Livius «agt, in ikduiomm vemrmt')i d. h, dwina humma^

*) Toee» Aiaall deU' but 1667, 4081. dadite an dat MictUam, was «a-

lüklich iit, De Rom! aiit groftar Wahnckaialidikait aa die aadas Paaia Adlatt

4i «rdL erlst 1867, 61 ff. KlfigBan« PUloL 27, 478 hat weiter benectt daaa

der vott Septimiiu Severus wiederhergestellte Stadt^aa, der hier gefaadeo ist,

wihrscheiolich eine Copie des ao demselben Orte vea Veqiasian aufj^estelltea

Originals, dieses eine Illustrntion seiner StedtvwBeianag leL Aocà dieser

Combination kann man anr zustimiaen.

Liv. Cj)it. 20 und die SciiiideruD^ der Zerstörung bei Zonaras h, ib],

Worin PH hcis8t dass der Consul Torquatos Tr)v iVinoi' kal là éiunktt xaï to

âovXivov xaï to '^fiiav x^ç j^mqaç à(fi(liïo . vaié^ov âi if fàiv ù^^aia nôhç

€ls oQoç iQv/Àvày lâçvfjiévti xanaxaifri, Mq« âk (^xoâofii^&ii €vi<poâoç. Bern

«Uerspriiht aieht Polyhiea 1, 66, nach wikheii die RSaier h iJUyatç nixi^att

(6 aaA Bairop) kyn^df y&if9fU¥M nôUttç mèïïmp die Aafetladiichan b*-

wlltigea (vgLCSanmlAoaali delT htt 1860, 217 «ad über dieMa»er vea

Nea-FaMi n. A, Weet^ Ranpagae S. 140. Baahur xa GéUe Tefegrafif
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dedidmau. Wenn nach Kriegsrecbt verfahren und die 'bewegliche

Habe' als Beute nach Rom geführt wiirde, so werden darunter wohl

auch Götterbilder gewesen sein ül)er (]<'rcii Aufnahme lyeziebungsweise

der ihnen einzurichtenden Kulte das Pontificalcollegiuni zu bestim-

men liaUe, wiv uiigel.ihr 30 Jahre ^>dU'ï mit der Capuanischen Beute

verfahren worden ist '). Daher scheint mir was von dir Uehersied-

lung lalerischer oder faliskUcher Götterbilder nach Horn erzàlilt wird, «

nidit, wie Detlefaen a. a. 0. S. 15 behauptet , auf die Erobe-

rung des €amillu8, sondern auf die vom J. 519 bezogen werden xa

müasen: und dieser Ansicht scheint aach Buschke zu folgen (Rôm.

Jahr S. 355 : die Jahreszahl 516 ist wohl Druckfehler). Erwihnt wird

nun ausser unserm Janus als aus Falerii stammend die hmo Citritb

oder QvHitw, deren Ctdtos in dem neuen Faleru, in Benevent, neuere

ding8 auch auf dem Marsfelde in Bom nachgewiesen ist (Uenzen

Scavi ne! bosro dei frat. arv. S. 91). Mit einem ' vielleicht* und einer

Hinweisung auf die littera prisca der Inschrift lässt (Kid die Minerva

Capta auf dem Gfdius aus Falerii slainnu'n (Fast. 3, 843) und in

dem neuen Falerii ist der (iultus der Metiei'va m'kundUch nachge-

wiesen (Garrucd a. 0. S. 266). Danach wird angenommen werden

können dass zwar die Götterbilder aus dem alten Falerii nach Rom
wanderten, dass aber nach der Erbauung der neuen Stadt dieser in

irgend einer Weise der Gultus derselben als socra mmie^^a wie-

dergegeben wurde. — Es ist also, um zu dem Tempel des Domitian

zurückzukehren, die Erzählung'dassNuma dem doppdkdpßgeu Janas

ein sacellum erbaute, dass später ein Bild eines vierkApligen Janus

bei der Zc'i.^inj vun Falerii (von 513) {j^cfunden, und um dieses

Willen {propter <iHodj dem Janus ein sacrarium von Domitian gebaut

ül" Homp und its vicinity [îjondon 1840] S. 1»)7). Will man nicht anuehmen, dass

/uiittraü die l{c:»chrciLiuu^ eiucr trüherea Erobci'uii^ aa die falsche Stelle

gebraelit hat, so kann ich oidit eiuAea wwim maii dieten Jüneg für geriu;-

ISfig anseben aoll. MomaiMa R. G. 1 \ 558.

') Liv. 26, 34 Sigtta, $laiuaä amteat^ qsmcey^dB kortikvM Oeermiur, qim
eonm stfera ae ftofima aManf, ad eeüegiim pont^fieum rmeeenmt Daia die

Folg« der Eutscheidung der PoDtiüres war, dass Capuaoisclie sacra , Götter-

bilder und ihr Caltus nach Rom übergesiedelt wurdeu, macht das analoge Ver-

fahren bei anderen Gelegenheiten wrttnscheinlich (vgl. (i. W'ilinanns De «arer-

dutioruui p. p. II. quodam genere, lierlin S. IsH ). K>i ^iirc clrstinU' lu

und für »ich nitht zu verwundern, weuii wir den \ ulturuu^ vuu Cajjua io

Rum verehrt tüudcu. Freilicli vgl. Mouiutöeo C. 1. L. 1 S. 4U0 z. 2'é. Auf.
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witrdp*. Diese Erzählung ist, soviel ich sehen kann, ganz UDTcrdâch-

tig, sobald mau die bei der I^acblâssigkeit des Exeerpts statthafte

Annahme zolässt, dass dieses Bild bis dabin ii^end wo anders in

einem eigenen sacdhim gestanden und von Domitian der Vergessen-

heit entrissen sei^. Denn wie man die Behauptung stütsen woüle,

der von .Marrol>ius kurz, von Seivius Inciter iiusgeschriebene (ie-

währsmnnn halx^ uch^i:cn, weiss irh nicht; gelogen haben konnte

Ihm Jiiinis Domitian und zwar über die. HiTkunft des Hildes, um sei-

nen Janas Quadrifrons dem nahen üifrons des iNuma einigcrma&en

ebenbürtig an die Seite zu stellen. Und das wiederum könnte nur

aus dem einen Gmnde geschehen, dass vierliöpfige Jannsbiider der

ältesten Zeit fremd sind. Nun scheint freilich ausser den Schrift-

steilem, welche das vierküpfige Bild in Verbindung mit dem Demi-

üanischen Tempel erwähnen, nur Augustin de civ. dei 7, 4 eines

solchen zu gedenken: eum simulacri monstrosa deformitate turpanmty

nunc eum bifronttm nwn etiam quadnfrontem , tanquam yeauinim^

facieiUßs, und auch dieser wird an den Geminus des Numa (ist tarn-

quam gemmum Glosse oder verstellt?) und den Quadrifrons gedacht

haben« Vollends hätte als selbständiger Zeuge nicht von Detlefsen

der sogenannte Mythographus Vat UI, 4, 9 citirt werden dflrfen, der

ja doch die Eriüämng des Qoadrifrons von den vier Jahresieiten nur

aus den VergtlschoUensammtdem HorazdtatmaitUinepater ausschreibt.

Allein allem Zweifel ein Ende macht, dass Gavius Bassus in eo libro

quem de dis mnposuil lamm hifronienx [iuyi ait quasi superum ntque.

infetum iam'torem, eintdim quadriformen qmsi nniversa cdmata

maiestate complexum (Macr. l, 9. 13), denn Bassus lebte, wie Merklia

gezeigt hat (Jahns Jahrbb. Sappl. 3, I860, 650), unter Claudius:

seinen Büchern de diis oder gar deren Quellen m^kgen mittelbar oder

unmittelbar Augustin, Servius, Macrobius, Lydus (der den Bassos

nennt) ihre Notizen verdanken, und ausser dem falerischen andere

vierküpfige Bilder des Janus vor Domitian bekannt gewesen sein.

Dabei aber muss ich stehen bleiben und nur schUesslich gestehen

dass ich die Ausiasäungen üusclikes über die faiiskischeu Gülte in

• > St. lit oder ncbcu dcii ohvn aus Dauir is Servius aftpefiihrlLii W (»rten

postefi CiipUs Faîeris . . rnvtnium v.d .u iiuiluvturn I(im vuiii J'ynil ihas tjualiuor .

propter quod ùi /'nrn trtirisitorin constituluin est Uli sarrarunn aliud . . . hat

eiuc audere Redaction, dereu Gewähr icJi nicht keane, mdCf quod Numa insU"

bmnU, tratuktmn €9t ttd fltnm irmuUorümi sie trilgt aber den Stenpel der

GoifntioB za deatlich an der Stirn als dais sie weiterer ErwSgang; werth würe.
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gciiiem an Beli'hriinp so roiclu'U Hurho übor tins .bhr 9. a. O. niçht

ZU begreifen im Stande bin. Dass die Minerva Capta benannt sein

8oU aus Erinnerung an den faliskischcn Schulmeister, der die Kinder

um das Minervenhoiligthum habe bringen wollen (das soUeopere

heissen), daas daraus und ans der Ux ùêék (das soll die oben an-

gefOhrte htkra piaea seitt) folge, sie habe die Künste und Wissen-

schaften geschtttzt, dass ihr déeâmtfnM wie der rftmiscben GAttin

quinquatrtu gefeiert seien, dass das Suffix -mnis von amtnmn
komme, und die qtiinqnnirui von 5 springenden Saliern den Namen

haben, die rb^n (Icshalb in den Kalender hineinemendirt werden, dass

also unzweil'elhaiL aui li die iruiinia u. s. w. bis decmatnts von drei

bis zebn Springern benannt j^md'), das Alles darf schwerlich für

eine Bereicherung unserer Kenntnisse der KeiigionsaUerlbunier oder

gjir der JaieiuischcnSprachbildung gelten und wir müssenvor der Hand

*) Das» das l^atain «n seioer Fähigkeit zu uiaiiiiigfaltiger Wortbîldaog ver-

lürcn hnt, zeigen die Zaiilwörter recht deutlich. terU-a-tr-u* ist von terliare wie

ar^tr-um von arar» aatf wie Um-ü^-v» von lomiv nitldf im MHxm -air-

(<l«ro-) regelmärsiggebiUtt^udjederweies diee einVerlmn ivttlerededialbmckt

imGebitneh naeliweiibtrxa edn brae^ Eben so venehelleiiwie dieieSnbetan-

livbildnng find die Adjeetivbildangwi iêfticefu, qnarUti^ qutâSiOÊfê^ atatktpê

(Dor noch in der Argeemrkunde bei Varro 5, 47 ff. erhalten)» wen das a^jeetip

visehe deinmps (Festus Adsz. S. 71. 75) gehört (vgl. anceps <a am(b-)cep9^

pracrep-i). Form'r Hie /nhladjcctiva septembrr. odober, novcmher, doi^rnbtTy

neben quitttüis, sextilis. Dass da^ Suffix -ber (bero-) in diesen Bil(iii[ipHn wie

in tnulcibrr, saliiber, creher, in ri'lalirmn. polubntm, latfhrn, pal^rbra u. au von

fer- (ferre) staminé», ist laugst erkaunt wordeu ^llorsscu krit Beitr. S. 160),

dass aber der Begriff 'tragen in den -Aer der angeführten zur Beseiehnnag der

vier letzten Monate verwandten ZeUadjeetiva prägnant m vertteben aei, weU
dea Jalir aidt gewiaaerMafieB ta Ende tmge, ^i^ifcrend in den liinftlelaleB Mo-

nate das Natnrlebea neeh in Kraft eei (HvaeldLe a. 0. 8. 10) lit eine nene, wie

nir scheint aber mindestens weder in dem Unterschiede der Natur des SexfOis

vom .September aoeh in den Gesetzen der Sprachbiidung begründete Hjyelheee.

Weshalb man nicht Sepfhnilis oder Quinqueber sagte lässt sich so wenig er-

mitteln, wie der (îi uiid davon dn5« mau secundiceps wenigstens fallen liess uod

deütceps sagte, bis auch dies adverbialisrb i^iirde. Kndiich gehört hierher

prim-oris, wclcbeä von L. Meyer Vergl. draiiitn. 2, 577 falsch als Comparativ-

foriu behandelt ist: es steht zu prim-ari-us (konnte ebensogut print-ari-s

heissen) gerade so wie eep^l-elf'iM» na eäfü'id^, Daas aber dem Latein e ind

anok u in den Snftxbildnngen allmäUieli abhanden g^emmen ist, denke idi

anderwärts ansfübrlicher naebraweisea. Anf die Seltenheit der BigennaaenbU-

dnnf nnf -oliw, •elàci hat bereite Hübner (Qaaestt onomatol. Latinae S. 36) aof-

merksam gemniAit.
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wie über <las lifgrifUiche V«rh.illius> (1<t tiiliskisclirii zur ntniisrhti»

Minerva so über das des vierküpligen zuui zwciköpligen Jaous unsere

Linwissenbeit lickeniicn.

Aber zurück zu dem zweik5p%en Janus. Der von Procoj» bc-

flcbriebene Tempel des Janus lag vor der Curie und .dso am Forum

oder auf dem Forum: ex^i de rov vaov h ayoQ^ n^è tov

ßovlnmi^lovj SUyoy ^ntffßavti %â v^ia 0ärtt^ und da stand er

auch zu IMons Zeiten, der ab Zeitgenosse von Kaiser Didius Jolianus

RegiemngBantrittt berichtet . . . nett téXoç imidij tfQdç tè mn^
éÔçtfty TjX&s nat Tç» *Jcooj k^j rrço tî5v ^vç&v fxèrwô 9vüuv

ifuMsv. i^ixgayov jcdvreç .... xai rà néçi^ ol'KOÔOfirj^iœra

fpQtyAodeg ii oi vE7it]yr^oav (73, lo). Pass beide denselben IVni-

pel meinen, i^t klar; (lass dies ein drittel oitrr. rcdinet man den Qua-

drifons hinzu, ein viertel >(»nst nirgend t^^cuamiter .tanustenipel sei

ist an sich schon höchst unwahrscheinlich, von Becker wie von

Mommscn entschied(;n in Abrede gestellt und von Heber (Curia Julia

S. 49 f.) aus ganz nichtigen Gründen behauptet worden: dass weder

die Lautolae noch das Aitpletum für Ihn sprechen wird sich zeigen.

Ich darf hier wohl als ausgemacht annehmen oder mnas es wenig-

stens, am nicht meine Grenzen zu Aberschreiten, dass das forum

lulinm zwischen dem grofsen und dem Augusttschen gelegen , dass

die curia lulia, welche von Domitian auf dem alten Fleck wied(>rher-

gestellt seitdem smatus Domilinni biess, an der nordöstlichen Ecke

des grofsen Fonini stand, l>a nun in der Kirche S. Martina die Apsis

des seeretanum scutUus ^M-linuVii. von der Kirche S. Adriano aber

• zwar schwerlich die Farade wohl aher die Grundmauern autik bind,

und viel weiter südlich die Curie nicht geruckt werden kann, SO bl

die gröCste Wahrscheinlichkeit dafür dass diese Crundmauern der

Curie angehören Vor der Front dieser Kirche hatte ein Tempel-

chen von den beschriebenen Dimensionen Platz. Aber wenn Procop

sagt 'vor der Curie, wenn man Etwas iU>er die drei Fata hinansgchi',

so macht dies deshalb Schwierigkeiten, weil das 'Uinaiisgehen'

{vfgsgßmt) nach aller Analogie, wie weiterhin bemerkt werden

soll, nur in der Richtung auf das Capitol und niciii juit llorkcl

im Bull, deir Inst. 1844 S. 10 vom Capiiul abwärts verstanden

*) Ich fltimaw hier ia allea weseatlicheii Punktep Urlielis (Naova atem,

dell' loft S. 77 ir.) bei. Seioe Aasifilit den in Gafsiodort Varia« 4» 30 nacà der

princeps porticos curbae d. h. curvae zu ^direiben Mi wird» wie mir Han|il adt-

theilt, durch die Leeirt der beetea ib. heetStlgt.
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wenlctt kann, die Lokalität der Iria fata nWr im Mittelalter an

die Rircbe S. Martina gebunden zu sein scheint: sie heisst mtrt-

hm fatU» Wenn nun auch die dieser Kirche henachbarte S. Adriano

denselben Namen fuhrt, ja sogar SS. Cosma e Damiano, so beweist

das, wie schon Horkel a. a. 0. ausgeführt hat, für die mittelalteiliche

Nom<»icIalur höchstens, dass der Name in tribus fatü wegen seiner

Verknüpfung mit der sacra via auf die nach dieser genannten Kir-

chen überging, ITir die Lage der alten fn'a fala .nlter ^Mrniclits, und

beseitigt auch nicht liie Thalsache das> auch niu li den Mirabilien der

N.'uiio an der Nordostecke haftet'). Hier \vcis> ich keinen Hnth. will

auch die Frage ob die drei Sibyllen iMX/a rostia (IMin. 34, 21)) die

tria fata oder iqiaaai ^rv%ai (Jahn in dies. Zeilschr. 2, 246) sind,

nicht erörtern. Wer mochte aber auch hier volle Klarheit erwarten?

Nur das scheint deutUch dass wenn in der Nähe der Kirchen S. Mar*

tina und S. Adriano, ehemals der tria Fata und der Curie der lanus-

tempel stand, Martial von ihm mit Fng und Recht sagen konnte er

wohne oder habe (als Geminus) gewohnt

flwrima qua medium Borna (er^at iter:

denn von hier aus nuisste, wo immer man den Ausgangspunkt set/rn

mag, das Julische und Augustische Forum durchsclinoidciid zuui arcu

de' panlaiii hinaus in die Suhiu a eine belebte (Àminiunicntion führen,

hier standen seine templa dnobus foris iuncta, dcni i^rofsen und dem

Qsarischen, streng g(;nonnnen nicht mehr auf dem Forum, sondern

zwischen der nördlichen Grenze dessell)en und der etwas zurück-

tretenden (lurie, immerhin aber in flicht strenger Ausdrucksweise

èp àyoç^. Wenn man nun von einem summa, medius und mfimus

ianus am forum hört und sich der Worte Ovids erinnert, mm tot

sm/ îoni, cur stas sacratus in tmo u. s. w., soil man es da für ganz

unmöglich halten dass der tummus kein anderer ist als der Geminus

hk will hier nnr sofubran wie éer SIteste Mirtbillentext in dm Hs».

Iwtet: ante privalam Mdim-vlini i das Tulllanuui) temptuni Marlis^ ubi nunc iaett

shnidaerum eius uli i Mai tni ioi. iitxta runi tvmplum Fatale, id e*t ifartina .

w r ffi qttftd est teniftliiin licfiii^ii. id r.st S. (drianus . propr alhid tempttim Fntnlr .

ittxta privatam pubiicuin iso) fruipliiin tdbiorumy lotstteres uatürlirli ilt-r Bo^e-ii

der Fuliipr, prjiit«», wie aiidcrwürls in (lfn>«'lbiMi Mirabilicu das palalmnt Li'-ninlt

drr Bogt ii ûva Leululus uud (.1 iii|>iiuii« ht (lit Kussi Le prime race. S. 55), alsu

keim 'auerklärlicher Miss^ crsttaod' ^Bcäclir. Kouui 3, 2, 130). Der orde Beee*

dicü keaot our ein tempbtm fM», dee.Deeh ihn die Stelle von S. MertiM ebn
ttfhmeii mats.
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vor der Curie und seine beiden Cottegen in der Blitle und am unte»

ren Ende gegen den Palatin hin el>en auch ftirvH imi waren, nur

ohne Bilder und nidit templa, sondern fenaU im eigcntilcèen Sinne,

wie die von Domitian in allen Stadlgegenden errichteten iVmt arn«-

qne (Siif't. I>om. 13)? Aber wie steht es denn mit unserer Kennt-

niss der ^'eiiaimlcn tln'i iani'? Cicero nennt mrhrmnls, Phil. 6, 5, 15.

7, IC), de ofl'. 2, 24, 87 [25, 7], den ianm merlins ils den Stand-

ort (1er Geldwechsler und Banquiers, dasselbe tiiuL lloraz Sat. 2, 3,

18 : (mni$ res mea ad lamm medium fracta est. Ein imm und m(mmm
wird nicht genannt, ausser implicite: so Horaz Epp. 1, 1, 53 (denn

was Ton den Scholien zu halten sei, wird gleich gezeigt werden)

0 ems eivétt quaarenda pwimia primumtt,

vntu» |KMf moniROs . Jmc lantis siMiimis ab tbio

frodoce:

dass man nur übersetzen kann 'Janus von oben bis unten', ist Bent-

ley zwar einzuräumen, das hätte aber von dem B(^en, genannt ianns

medhis, krinen Sinn, wenn es nicht ein Wortspiel und damit

ÛVV summus und imiis augedt'utet wäre. Diese also müssen wulil

existii't haben; es fragt .sirh wo? r niiiu^ malm^ muss in der Nähe

des Kastortempels gestanden haben (Monimsen üöm. Münzw. S. 301 ).

Den mmmus suchten Becker 8. 326 u. Â. gegen den Palatin hin.

Das ist unmöglich, denn das cay\U fori Romaniki das Gomitium, und

das forum mpmum (auch in der vielhesprochenen Stelle des Curculio 4,

l)*das entgegengesetzte Ende, wie es die natürliche Bescballenbeit

des alten Niveau verhngt (vgL unten). Der summm also ist am Co-

milium in der Nähe der Curie zu suchen und konnte also mög-

licherweise der Tempel des Janus Gemimis sein. Nun aber zu der

SchoHastenWeisheit. *Acron* zu Hör. Epp. l, 1, 53 sagt: (1 ) Ianns medim

locus dictus prope ba&ilicatn Pauli, ubi nasa acnea venumdan(u) ( 2) rel

locus in rostris. quo experiuseral pauperlatem . ad mfiiinrn auii'iu iiieo,

quia in ruatns smtulacrum lam erat, ubi res peantiariae agehanlitr

per feneratores . (3) lani statuae très erant . ad unam illarum sole-

bant cottüemre creditores et feneratores aUi ad reddendum oln ad

locandum. Ich habe die drei veTschiedenen Erklärungsversuche

durch Zahlen bezeichnet. Es ist klar dass die dritte aus den Fingern

gesogen ist (schon der ovidische Vers verbietet an drei Janusstatuen

zu glauben), aber ein leidliches Ansdien erhalten hat durch die von

dem 'commentator' des Cniquius vorgenommene Interpolation: una

m mgressu fwri, altera m mdio, uhi trat eins templum prope froitft^
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mm fhttli pro ro^trin n. s. w. Wenn diese Verfälschu rig , ;in die sich

Becker Â. 600 gciiluiiiiucrt hat nocli weiter zu prüfen, lohnt nicht

Besser steht es nicht mit der zweiten : Geldbandel wurde eben nicht

an den rostra getrieben und ein Bild des Janus auf dendben tsl

wiederum unerhört. Dagegen ist die erste bei aller Confusion xu

beachten. Der thatsSchlicfae Inhalt derselben wiederholt sidizum Theil

in der Versicherung der Scholien zu Epp. t, 1, 53, wo Acren éuo

Ifiui (iiiitfiriich wegen des summus ab imo) atUe basilkam Pauli und

J'ur|)liM iiiij Jaudi,, qui sunt hi retfiom hmilkae Pauli kennt. Das ante

kaim ili'in hi rptiwne und prupc der andiMcn Fassung gegenüber nicht

schwer wittgcn. Es lag zum (inind»'. die nun als richtig zu ver-

stehende Bemerkung dass 'der Janus' itt der Nähe sowohl der basi-

lica Aemilia Pauli als auch der basüiea ÀrgeiUaria stand. Denn nur

auf diese kann das ii6t vma aenea vaenum dabatUnr gehen : sie hiess

auch Vatcularia oder später VasceUaria von der VerkauCBStation der

fàbri orsentaHi oder argeniarU vateularii (der Kürze halber s. Mar-

quardt Handb. 5, 2, 286), im filittelalter wahrscheinlich imnlaargm*

taria^ und lag in der Nähe (etwas nordostlich) vom career und der

Kirche S. Martina. So wenig also die Glosse den Horaz erklärt, so

nüt/lich ist sie doch als tno neuer Beweis für die Lage des Janus-

trnipcls, und wir köniu n hier abbrechen und den nunnmts und imus

iaiius sciin'ui Scbicivisal rd)eilassen. Nur noch Kins. Horazens Ge-

dichte konnte man nul dem Forum kaufen, wo ja auch sonst Burh-

läden erwähnt werden : Vertmnnum lanumque, Uber, spectare videris

(Epp. \, 20, 1). Am 9. Juni wird nach dem Kalender von den Ma-

tronen ad lanum geopfert (Kalender bei Mojnmsen s. C. 1. L. 1

p. 395). Ich stelle beide Notizen zusammen weil ich mich nicht

flberzeugen kann weder dass ein Dichter, wenn es nahe am Forum

einen Tempel des Janus und auf dem Forum mehrere iani giebt,

sagen wbrd: 'du scheinst den Yertumnus und Janus anzusehen wenn

er nicht den Tempel mit dem Bilde des Janus meint, noch dass ein

Kak'nder.schrcibnr sagen wird 'Vestaopfer am Janus' wenn er einen

jener iVini meinte, wie sehr auch <ler ))>e(lm$ dm'ch >eine Nälie sieh

euipliehlt: denn woher Preuuer (Mesiia S. 2i')) die nuii» grôfscrc

Nähe des summits (muss heissen infimus) erfahren hat, weiss ich

nicht Âcron zu jener Steile versichert denn auch hi einem Athcm

die Bûcher seien vor den Tempeln dieser Götter (Vertunmus stand

im vicus Tuscus) und vor den rostra verkauft werden, Porpfayrion

dasselbe mit dem Bemerken Yertumnus habe ein sacdlum im view
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Twrtarhu gehabt, imm q^^ogw tmüiur rtois eH, ab lam Gemhio

m t^ppeUahu, qmmio mtum kabHM comeerafim. Man sieht, die

Thateachen flchi minera noeh hindurch, nnr dass der tkus lom* eben

erf\uiden ist (naoTe mem. S. 225). An den Geminus dachte der Er-

klärer mit Uedit und es girbt mehr als einen l'unkt auf dem Forum

wo man von dem Laden der Sosier aus beide Gutter sehen konnte.

Ich fasse zusammen was bisher gesagt ist. Der Tempel des Ja-

nns Geminus hat von alter Zeit an an der Nordoste^ke des Forum

gestanden, das Argiietum ist zu suchen in der Nähe der Subura

iwischen dem Abhänge der Carinen und den colonacce des Nerva-

forum. Und doch wurde der Janustempel errichtet am 'untersten

Aiigiletnm'? Ee ist festzuhalten dass Cicero und Martial nur Tom

^AiigOetuni' reden, su Gioeros Zeit gab es noch kein Forum des Cä-

sar, August und Nerra, es konnte ganz gut eine Ton der Curie aus-

gehende Strafte nadi den Carinen zu diesen Namen führen, zu Mar-

tials Zeit der kleine von Ihr als StnAe noch übrige Rest an den

Carinen. IMesc Strafse konnte in der Uichtung auf die Carinen stei-

gen, hier summwn Argiietum hei&seii, wie mmma sacra via, imum

bei der Curie. Als der einzige Zeuge, der dieses imnm ArtjiieiHin

erwähnt, Livius (denn Servius schöpft aus ihiii) schrieb, dass Nunia

den Janas ad infimum Argiietum baute, zwischen 727 und 729, stand

das Cäsarforum ungefähr zwanzig Jahre (dedicirt 708), das Augustus-

forum noch nicht (dedicirt 752). Damals konnte an jener Stelle

noch der Name des ^untersten Argiietum' haften, oder aber er schrid»

getreulieh seinem Annalisten den schon längst ausser Gebrauch ge-

kommenen Namen nach. Letzteres ziehe ich vor, weil Varro (unten)

Ibmms und Argilaum nicht, was so mhë lag, in Verbindung bringt,

und auch Cicero nur ein Ar§iUhm kennt. Dass zu Hartials Zeit die

Ausdehnung der kaiserlichen Fora den Namen des Argiletums auf

das obere Ende an der Subura beschränkt hatte, ist nun verständ-

lich. 1st soviel ich sehen kann, die Lage des .larîu.sttMiipels am
ehemaligen Argiietum bis zum rfitrr^ange des Reichs erklärt, so will

ich schliesslich nur ganz in der Kürze aus der absichtlich bisher aus

dem Spiel gelassenen und von Dyer gut beurtheUten mythischen

Entstehungsgeschichte des Tempels hervorheben was für die Topo-

graphie erheblich ist Die ungluckhche Constellation dw Umstände,

dass Mmm zugleich ApeUati?um und Eigenname ist, dass das fieih'g-

thum des lanus Geminus 'Knegsthor' hiess, und diss es eme porta

Pandana am Capitol gab, hat die gröfete Verwirrung hervorgerufen.
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Vam de 1 1. 5, 164 sagt: es flieht intra nmros (des Servius) drei

portae, di« Mugionia unil Roirinmila am Palatin, tertin fst lanmlis

dicta ah Inno et iilra ihr jiosiftnti lani m'qnnm et mf> in^iiiiHium n hjm-

piïio. Hl sa ibii in annuitbus Ptso, tU sil uperta semper nisi (ptom helium

Sil Husquam. Zu Deutsch: 'das dritte Thor iimcrliaib der Kinj^iuauer

ist das Janusthor, so benannt von Janus, und darum steht da auch sein

BÜd* a.8.w. Dass Varro der Volkssprache sich anpassend (s.obeii) hier

das (emplam lani Gemini selbst porta bnualis nennt ist ako sicher.

Wer das nicht xugiebt, dem ist freilich nicht za helfen. Varro aber

kannte aoch den hier Abergangenen Grund , weshalb der ianns in

diesem Thor vcrehrl wurde. Er prläutort 5, 141 fl'. otymolotiisch

die Ausdrucke aedifidn in der Weise, dass er ah^l<rl)4eu(i von «ier

Stndt zur Stralse, von dieser zum Hause gelangt, in diesem Schema

aber sich fret bewegt und mitnimmt was irgend sich als Species die-

ser Genera auffassen iässt. Zu dem zweiten Abschnitt 'StraCBen'

(146) gehören im weiteren Sinne die Plätze, die forweg genommen
werden, onter ihnen (148) das forum Romanom mit dem Mittel-

punkte 1acu$ CuriiH» und den nördlich begrenzenden Punkten

arx, career, lautumiae. Dann ist er (152) digressionswei^e auf die

den öflentlichen Plât7:en vjrw uaitcn früheren hd fil»erf;pfrnnL[en

{lüuretunif rortteto, jaijüial und \\«'*;en des ad mitreim: circus maxi-

mtSf armiluslrum
;
wegen des circm maximus auch der Flammim).

£r kehrt (155) zurück zu dem Forum : comitiumy curiae, rù$tra, Grae^

tostasîB, ssnaettbiNi, alles Monumente am Comitiom, nun fahrt er

fort (156) : LauloUiê a Ummâù, qinod tôt ad ianum GmMum aquae

tàldaê fvenmt . aö his pahu fuü in minore FetoÖro, a fHod ibi

veliebamur lintribus, Vêiabrum, nt üiud makis de quo supra dücnm».

Nun fnl*!:t : aequimelùm (Südseite des Capitols), busta GalUca (un-

br.'^i ifiiiiil j, duiwla an der cloaca maxima, aifp'letum (östlich Tom

Forum). Dann schliesst er (lü'^f.) mil <ler Krklarun^' eigentlicher

Stfafsen, der clivi Piihlicitis (Avcntin), PHllins, Cosconins ( Ks(|uilin),

der oftst Africus, Cffprim, Suleraius (Esquilin) und gehl 160 zum

Hause über. Dies musste entwickelt werden um ohne weiteres (wie

Iftngst geschehen) behaupten zu können dass aus der Aofoihlung in

( 157 sowenig die Nachbarschaffc des Argiletum und der cloaca

maxima als § 158 der drei clivI folge. Im § 156 aber wird kurz an-

gedeutet der Kern der Legende die Ovid FasL I, 25911'. Met. 14,

77SfT. und Macrobiu> 1, 9, 17, beide verschieden, entwickelt haben:

Ovid sagt , Jauus hat das Capilul beschüui indem er gegen die ^abi-
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ner vor dem Thor am untere n K inl e des r 1 i v ii s lieisse Schwe-

ieiqueilen aiifsclurss<>n liess, Macrohiiis, dies i ^esclieliea an der

porta, quae sub radkibus coïlis Vi'nnunlis erat , denkt sich also , was

soviel vuii der Erweiterung der romulischeh Stadt hat reden machen,

den Angriff in der Subura, und hier die porta lanwüü, die ex eventu

80 genannt sei Dass die Quelle des Macrobius dieporta lanuaiit da-

hin verlegte, Ist eine Verdiehung der Ueberlieferong, aber keine ganz

wiOkürDche. Denn die aqnoB ealdm oder taMotaê, die die alte

IJeberUefming dicbt vor der porta lanualis^ d. h. dem Janns Gemi-

nuî5, also etwas ^a'gen das Cäsarforum hin, k.iiuite, verlegte eine spä-

tere Vei"bion (Serv. A. 8, 1^6 1) in die Tiefe unter die Carinen und

erklärte daher den Manien lantae Carinae von lauiolae^ daher die

poiia lanualis nun nach der Subura wanderte, losgerissen vom Janus

Geminua. Wenn nun Varro nach Anführung der alten Ueberliefe-

rung über die lautolaê sagt: ab häpahts /wt inmmon Velahro und die

Wabrschemlichkeit grob ist das mains und minus fMmm sowenig

wie oNiNis und minm Umnhm durch ganze Stadtgegendea getrennt

waren, so kann ich seine Worte (wenn sie richtig überliefert sind) niur

so verstehen: ^Uer Ort laulolae am Jauus lieisst so, weil da elieiuals

heisse Ouellemvaren. \O ii diesend. h. von solrlien [benannt] war

der Sumpt am kleinen \ elabrum aufdem man wie auf dem grofsen ehe-

mals ZU Kahn fuhr . Wenn nun Fest us im Auszug S. 1 18 sagt: Umtulae

locus exfra urbem, quo loeo, quia aqua fluebat^ kmandiutuin exmebant,

so ist das leider augenscheinlich eine Verstönimelung einer längeren

Geschichte: wenn aber extra wrbem richtig ist, so muss ungeßhr

dasselbe gesagt gewesen seul wie bei Varro : UmtoloB gab es bebn

Janus am Forum (der ja intra urhem steht) und am Tiber, wo nun

das Velabrum ist, der Name kommt von lavare. Was al)er für

wund» rs niic iMnge aus der Verknüptung dieses Ausdrucks extra

urbem und der Macrobiiicheii Notiz, dass porta lanualis sub Viminali

gestanden, ülicr eine Erweiterung des romolifichen Pomeriitm l)is an

die eaike gefolgert worden sind, das mag man in der Kurze bei

Schwegler 1, 482 und in behaglicher Breite in Piales Dissertationen

De* tempj di Giano und Del secondo reeinto di Roma fatto da Numa

nachlesen. Ist aber bei Varro ganz nothwendig porta lomaliM nichts

Anderes als der lanus Geminus selber, so ist natürlich die porta Sa-

tnrnia, (piam nunc vocatit Pandanam bei demselben Varro ^'anz

etwas Anderes umi die gegen Becker S. 119 von Momln^ell § 16

gemachten Einwendungen erledigen sich von seilet. Auf die eigen-
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thûmlidie Versctimelzung der Legende von der Tarpeia mit der Tom
Janiis des Noma braucht hier nicht eingegaagea zu werden : ihr topo-

graphischer Angelpunkt liegt kkr zu Tage»

VnL (Schluss). Einige Bedenken gegen die neuesten

Theorien.

Die Schrift vou II. .Nissen %las Templuni', fordert die Special-

forschung auf, die Theorie Ui r ni ieatiruiig <lpr Tempel einer I*rü-

füng zu unt( rwrrfen. ich werde mir erlauix ii im Foli^mdcu tliese

Prüfung an einigen aus derselben für die Topographie von Kein ge-

zogenen Folgerungen in der Weise vorzunehmen , dass ich unter'

suche wie es mit den von dem Verfasser als Stützpunkte benutzten

und als Hindernisse beseitigten Thatsachen, beziehungmreise Hypo-

thesen stehe. Wenn diese Betrachtung im Eingange zu einor SeBwt-

verlfaeidigung geworden ist, so muss idi versidiem, dass dieseo Za-

sammenMen ein zufSiliges, und darf wohl kaum hinzufOgen, dass

mem Interesse tSer und wider das Buch nur dn saddiches ist.

Die Frage, ob der Tempel der capitolinischen Göttertrias auf

der Huiie von Araceli oder auf dem larpcjischen Felsen ge-

le<,'ei! habe, wäre natürlich zu Ungunsten des letzleren ent-

scbu'drn, wenn jenem Tempel die in den Annali deli Instituto

vom Jahre 1865 S. 382 ü. beschriebeneu neu gefundenen iieste

^sicher nicht angehörten' (Nissen S. 1 42) , \mâ ich hätte also in

diesem Falle, als ich dennoch am 22. Marz 1867 in Rom in einer

Sitzung des Institute die Lage des Tempels auf dieser Seite als wahr-

scheinlich Yertheidigte (BuQett dell* Inst. 1867, 103. Annali dm.
Jahrs 385 ff.) für einen solchen Versuch nicht einmal den damals ge-

brauchten Ausdruck emes aperere più o mono prdndnle' in Anspruch

nehmen dürfen. Nicht allein kannte ich ja den in dem erwühnlen

Bande gedruckten AiüsaU des Herrn P. Ku^a nebst der AiibiKlujif;

in den Monumenten, sondern ich hatte die [{este selber natürlich

nicht ununtersucht gelassen. Nun ist »s wctier mir ikm Ii Anderen

damals als sicher erschienen, dass der zum Vorschem gekommcue

Rest eines Tempclunterbaus voilstiüidig erhalten sei ; vielmehr waren

Spuren der Zerstörung erkennbar, und was der Plan ab den Re^t

der an der Front hinlaufenden Treppe giebt, ist es keineswQga zwei'

Mos. Noch mehr, die Rume war nicht einmal nach aUen Seilen

olistindig aulJsedeckt und es schien nicht unmfigUch dass ^eidi'
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artige und in der Richtung correspondirende Reste im Garten des

Inelitnts dazu gehörten. Von Herrn Rosa selbst waren die Bunsen-

schen Untersuchungen unerwähnt gelassen: ihm war ohne weiteres

ilie Rückwand eines nach S.W. orientirlen Tempels dieselbe Wand

welche Bunsen für die \\ auU der Cella eines nach Südost gerichte-

ten Tnnipels gchallon hatte. Das hatte ich mir durch Combinirung

der Pliliie klar ^Tiiiiu bt: bei der Annahme dasü die neu aufgetleeklen

Trümmer nur einen Thcd des Teuipels darstellen, konnten (he von

Dionys überlieferten Mafse gar nicht entscheiden. Kurz es war nicht

res iudicata wie der Verfasser ohne weiteres sagt. Unter diesen

Umständen dnrfle ich die Lage des Tempels auf dem tarpejischen

Felsen für möglich halten und glaubte die Lage des Arx auf der

Höhe Tott Araceli zu empfehlen durch die Remerkung, dass von da

aus der Umblick für den sein templnm beschreibenden und beobach-

tenden Àugur ganz frei sei. Und zwar machte ich speciell auf

Cicero de off. 3, 16 aufmerksam M, wo es heisst dass ein Haus auf

dem Caelius abgerissen wurde, weil es dem auf der Arx beobachten-

den im Wege war: ich wies darauf bin das.-, eh r (^aelins für den aut

Monte Caprino stehenden so gut wie nicht sichtbar sei. Ich üi)er-

gehe hier ein zweites aus Festus S. 344 entlehntes Argument

Nissen erwiedert ohne auf die Erklärung dieser Stellen einzugehen:

'wenn der Augur auf Araceli stand und nach Süden oder Osten aus-

schaute so hatte er den Jujutertempel nothwendig zur Rechten, d, h.

auf der unglücklichen Seite^ Behauptung gegen Behauptung: ich

sagte, das auguraculum müsse der höchste Punkt gewesen sein,

Nissen antwortet, er müsse den capitolinischen Tempel zur Linken

gehabt haben und sagt damit dass das auguraculum mit Rücksicht

auf den Tempel der Götlortrias, also später oder ^^leiclizeitig angelegt

sei, wie sich das ersieht aus der Annahme die naehpalatinische Stadt

sei durch einen (inindungs^^edankfn entstanch'U, die sacra via, mit

arx und Jupitertempci eng verbuiulen. sei der cardo dieser als

templum angelegten Siebeuhögelstadi und die dieser Gnmdung vor-

angehenden Stadien seien nach dem Staude unserer Kenntniss un-

erforschbar. Da ich diese Ansicht nicht theile (s. unt^), so muss

ich bekennen dass ich ausser der Orientirungstbeorie einen Beweis

Mir war dnmnls DyiM S Aiirient Home uicht zur Ilautl. Uebrigens kuna

ich uicht vorstehen wie ich hätte da/M kommen sollen vou üuu die Stellea zu

eotlehjieii, die dieser für ûas Gegeutüeil verweodejt.
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nicht beigebracht sehe. Denu dass der zweite Gmad, das Alter der

Kirche Ârac«li und die Wahrscheinlichkeit, dass man sin in den Ju-

pitertempel bineingebaui haben werde, dasa die Façade der Kirche

zu der geforderten Orientlrung stimme, nicht durcbschlägl, so oft

er auch von den Italienern wiederholt worden ist, braueht doch nicht

wieder gesagt zu werden.

Auch In Betreff eines zweiten Punktes muss ich mich verlbei-

di^jen oder vielmehr, da der Verfasser meine Ausführungen nicht

gelesen zu haben scheint, dieselben noch einmal i"esiimireii. neluii-

lich wej^eii des pons Aemilius. Der st höne geuulmlicli als For-

liinjï Viriiis bezeichnete Pseudoperipteros bei ponte rotto soll di r

ürieulirung wegen dem Portunus 'gehören (S. 22tf.), cui eo die

(17. Aug.) aedes m pari« Tiberim facta est et feriae instüutae (Varro

de I. 1. 6, 19). Denn erstens lassen der Amiteminische und der

* Vallenaische Kalender an diesem Tage Pintuno ad ponim Aemäiam

(oder iemtK) feiern, zweitens sei der pons Aemilius *aus gutem

Grunde' Ton den Topographen mit ponte rotto identifient worden.

Daher denn der parfMs Täterüm» in der Gegend dieser Brücke, und

nicht mit Hommsen (C. L L. I, 399) eine doppelte Feier an der

aemilischen Brücke und zu Ostia, als dem Tiberhafen, anzunehmen

sei. Ich frafje zuvünlerst nach dem *{^uten Grunde' mil ^li in m u

ponte rotlu und jions Aemilins idt iililicirt hat. Es ist nit ht im iite

Sache hier Alles zu wiederholen was Momnisen in den epigr ii lii-

schen Analekten (Berichte der sächs. ties, der Wis?. 1850, 32211.)

und im C. 1. L. (1 n. 600) gesagt, und was ich wohl von Heber und

Anderen ignorirt aber niigend widerlegt sehe, dass nehmlich die In-

schriften der Brücke quattro capt von einer Restauration der Fabrt-

cischen BrAcke durch Aemilius Lepldus sprechen, die entweder auf

den Bau ihrer natOrlichen Fortsetsung der Brücke S. Bartolomeo lu

beziehen ist, oder, nach memem Dafürhalten, der erstgenannten

Brücke den Doppelnamen pons Fabricnis und Aemilius (Lcpidi, misa-

mtanden lapideus) verschafTl hat: dass diese Ansicht durch den

Zustand des Briickenverzeichiusaes iiinter den llejjjionsboschn'iliuii-

gen gefordert wird und die hervoiragrnde Berü(ki»itliligung do>

Aeiuilius iu der Litternîiir erkJärl, ilass die Britcken unterhuib der

Insel erst der späteren Kaiseraeit gehören und för ponte rotto

si hle( hterdings nur der Name pons Probi übrig bleibt, das habe ich

»ach bester Einsicht in dem Künigsbergcr Programm vom J. 1B68

n. III S. S—16 entwickelt und geseigt dass der 'gute Grand* fürjene
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' Ijeiu nnung der Brücke ponto rottu cine lang fort^eschlepjjtn Confusion

der BrüekenTJTzeichnisse ist , also so gut wiv die BeDenuung der

Brücke unter dem Âventin pons subliciuä oder pons Horatü Coclis.

Dass aber der pons Fabricius, die älteste steinerne Brücke Roms, im

h 692 gebaut, daher die pilae pontis à» Tiheri bei Livius 40, 51 nicht

von efner eigentlichen Bräeke sa ventehen sein ki^en, steht

fest. Ich würde mit Tergnflgen eme Widerlegung der dort ge-

gebenen Beweisllkhruiig prflfen: denn sie hat mir nicht geringe

SchwieriglLeiten Ar eine andere topographische Fhige auferlegt

Alt^n eine Widerlegung mnse idi erwarten, und zwar eine solche

die das Verhältniss der 8 überlieferten Namen zu 8 ganz oder in

Resten erhaltenen antiken Brücken erörtert, ehe sie über e i n e n Na-

men ahurtheilt und isKli niclit mit Dyers 'it is impossible to say' be-

ruhigt. Natürlich ist bei jener Behau j)tuEg auch ganz unberücksich-

tigt geblieben eine zuerst von Bücheler Rh. M. 12, 260 behandelte

Stelle des Fronto ad M. Caes. 1, 6 (S. 14 der röm. Ausg. [1S23],

S. 19 bei Mäher). Von Blumen und Kränzen heisst es da aUa d^/n»-

m$ nmt, qßum a corwarUt vnumU, àlta qiim a nuerdMw foni-

pmhir, am Rande bemerict die Hs. in aUo läs habet: aUad,i.m BoT"

fiMio gum a tùrmuaiû vmnmt. In der That, nirgend passt, wie ich

a. 0. S. 13 bemerkt habe, der BhunenTerkauf besser als an den fire-

quentestea aller damals eiistirenden Flussflbergänge, die ämilische

Brücke oder ponte quattro capi. Andrereeils war es als höchst auf-

fallend zu bezeichnen . dass bei Varro portus Tiberinns ein Hafen in

der Sfcult tjenaikul wrideii soll, da doch ein solcher im oigeuüichen

Sinne des Wortes in Horn nicht vorhanden ist. Zum llefrrifl' eines

pitrtm gehört doch meines Wissens mindestens eine Ausladestelle, ein

Ort wo Schiffe sicher anlegen können. Nun möchte ich wissen wie das

an ponte rotto oder zwischen dieser Brücke und der Insel oder an der

Insel selbst in denSiromscbnellenmdglich ist,gegenderenTerheerende

Gewalt die Ufer mit Hauern bekleidet wurden, deren Reste noch vor-

handen sind (Ann. dell^ Inst 1864, 395). Die einzig mögliche Lan-

dungsstelle ist das Emporium am Afentui unterhalb porta Trigemina«

und Ton diesem wird denn auch der oben angezogene Ausdruck des

Livius porias zu verstehen sein. Wenn im J ihre 562/192 die Aetiile.u

poriicum lüiam extra portam Triyemnam empono ad Tiherim adiecto

bnueu (Liv. 35, 10, 12), im J. 580/174 die Censoreii emporium la-

ptiie stravermt u. s. w. (Liv. 41, 27, 8) und zwischen diesen beiden

Jahren , nf iimlich im J. 575/ 179 die Censoren M. Aemilius Lepidus
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uud M. Fulvius INobiiior portum et yilas pontis in Tiheri (so Madvig

für Tiherim)^ <iuihus päi$ fomku pott aUqMt anms P. Scipio A frira-

nur et L Mummiuê ciMSoret Ueavervnt nnponeiutot (liv. 40, 51, 4),

80 weiss ich nicht was wafancfaeinlichef seinsoD, alsda» hier ebenfalls

Arbeiten am Emperinm la Terslehen, und ausnabmaweisegarnis fitr

mpmiufn gebraucht ist, genau so wieLivius 2, 27, 2 fmmfücaiwrkm
und 27, 11J 6 maceUum filr denselbenMarkt gebraucht (diese Zeitschr.

2, 90). Die pilae pontis hatte ich lu der citirten AbhandîungS. 1
'2 n^t^fu

Momujsea als Pfpüpr einer Landungsbnlcke erkl;lr! unter Vergiei-

cbung der pilae zu i^uteoli: denn püae obae Zusatz heisst technisch

diese Landungsbrücke auf Kunstdenkmälem, Inschriften (1. FL N.

2490 f.)t bei Seneca Ëpist* 77: ich wiederhole dies jetst mit noch

viel grd&erer Bestimmtheit unter Verweisung auf die arcfaSoL Zei-

tung ¥om J. 1868 S. 9t ff. Wenn nun aber pte einen flafendanun

bezeichnet, an eine Steinbrûdte Tor dem pom Fakridm nicht lo

denken ist, so frage ich, ob es verwegen ist anzunehmen ilass Livius

schrieb portnm et pUas in Tiberi, und dass ein Leser, unkimdiii die-

ses Aus(hutks, sein pontis hinziigeffi^rt hat? Ww i.st das lui hü( iîsim

Grade wahrscheinlich, und so würde auch der einzige Anstofs iwenn

es einer ist), dass pons in dem Sinne von molo vielleicht nicht zu be-

legen ist, wegfiiUcn. Also weder der pons Aemilius ist hier erwihnt

noch ein eigener portus an ponte rotto, sondern nichts Anderes ab

ein Theil der Bauten an der einzigen qualifidrten LanduogssteUe fib*

Kauffahrteisdiifre in der Gegend der Harmorata (vgl. arch.Zdtg. 1868,

17 ff.). Denn von den Werften und Docks der Kriegsschiffe, den

navalia. kann hier natürlich nicht die Rede sein. Wenn dem aber so

ist, so wird woiil Momuiscii Metht hehajlen mit seiner Behauptung

dass Varros Worte in portu Tiberino den Tiherhafen an der Fluss-

mündung bezeichnen, also den Hafen von Ostia, dessen Zusammai-

gehôrigheit mit Rom eines Beweises (vgl Serviua z. A. 1, 13) k»m
bedarf. Und um so eher konnte Varro auch vo^ der Anlage des

porhu ÀnÊguMti den Hafen an der Tibermündung als Men TilMrbafei'

bezeichnen , als er an jener Stelle BnrhmaUa und Poriwws a pomt

erklären will. Dass aber zu allen Zeiten portus vorzugsweise von lieu

Häfen der Tihemmniiung, nur ganz uneigentlicli vom KnijMiriuni

gebraucht wird, dafür zeugt ausser dem Schweigen der Schritlstelier

auch ihr Heden : denn der Augustische von Claudius vollendete liafea

heisst portus Romanus (vgl. ausser Mommsen zum Chronogr. S. 6&lf

27 Acta SS. 24 April S. 465) und der Name Arft» haftet schliess-
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lieh an dem auf dem rechten tJfer angelegten neuen Hafen der

Stadt Koni, tail alledem gegenüber soll es selbstverständlich sein

dasg die fm'ae Portuno ad pontem Aemilmm einen portus in Rom
Blatt eines Portuninm voraussetzen? Das ist die Begründung, weiche

die Benennung des Tempels bei ponte rotto als Tempe! des Portu-

nuä, ausser seiner Oiieatirimg, empfehlen soll?— Ich wundere mich

nicht, wenn Ich bei Gregorovius mit Geringschätzigkeit die Ansichten

der ^capitolinischen Archäologen' genannt ßnde, die, wie er zu glau-

ben scheint, die Götter iahr am Jahr eue ihren Tempeln Terjagen

wie insohente Mietiier; er mag nicht im Stande sein das Detail un-

aerer Unterauchnngen an verfolgen: der Verfaaaer der 'antiquariachen

Untecsnehungen' dorfte sich dieser Ansähe nicht entziehen.

Eine dritte f&r die Topographie bedeutende Aufgabe ist die

Bestimmung der Tempel am clivus Capitolinus. Hier glaubt der

Vf. den Deutschen gegen, die Italiener Recht geben und die drei

Säulen für den Saturn, die acht für den Tempel des Titus und

Vespasian erklären zu müssen (S. 205. 214). Ganz riditig ist

die Scheidung der Nationalitäten nicht: mit Canina stimmt und

bat einige sehr beachtenswerthe Winke über die Architektur dieser

Tempel gegeben Braun in den im Piniol. Supplementbd. 2, 4 nach

seinem Tode gedruckten topogiaphiacben Aufseichnungen. Aua der

Orientirungathfiorie folgt dem Vf. sugleich, dass die acht Siulen mit

der erhaltenen Insdvift ssmifiit ]»o|Miliiifiis Rmmm Hieenâto eon-

tmmflMm raUhiÜ dem Opialhodomos, nicht dem Pronaos des Tem-

pel gehören: 'weil an der Nordseite keine Spur eines Zugangs vor-

liegt*. Um bei diesem Grunde stehen zu bleiben: das sollte z. B.

der ArchilckL Canina (uiul auf die Ansichten der Architekten war ja

von Nissen mit Recht ein grofses Gewicht gelegt, s. S. 20S) gnr nicht

gemerkt haben? Es wäre gar nicht zu erwähnen, was unter Anderen

Reber, obwohl kein Architekt, doch thatsächüch richtig über den Zu-

stand des Unterhaus berichtet? (Ruinen S. 92). Zur Auffrischung mei-

ner diese Bemerkungen bestätigenden und ergänzenden Erinnerungen

liegt mir eine sehr grofse Photographie vor. An der dem clivus lu-

gewandten Sehmalaeite sind die den Unterbau bekleidenden Traver-

tinblöcke f^tt bearbeitet tmd bilden eine noch jetzt aaobere Flitche:

rauh, bald mehr bald weniger vorspringend, sind sie auf der Front-

seite vor der ganzen Flront des Unterhaus; paraBel mit ihm und nie-

driger ziehen sich Trümmer eines Backsteinbaus hin, wiederum Tor

demselben wird durch eine uodi theiiweise erhaltene schweilenartige

17
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Einlassung aus Quadprn oiiiP Art von Drpîeck abjre^pnzt, welches i

räumlich durch hi« ! zusamintiiilaulendeii zwei allen Sd.ifst n be-

dingt zu seÎD scheint. In dieseu Resten glaubte man die Trümmer

der eingestürzten Freitrpp])e lu erkennen. Nun war es merkwürdig

dasB drei capitolinische Planfiragmente eins (a) einen Tempel mit i

der Beischrift (h[micoiu>ia, zur Rechten desselben ein Dreieck tw
einem Tempel, eine von der Basis zu den zwei mitdercsn von 8

einem Pronaes atigebôrigen Tempel darstellt, ein anderes (b) den

Nainon 5aTVRNi uiiU rechlwinklig darauf ciu B zeigt, welches noth-

\\i [idig durch f»in 3. Siück (c) zu hosilica /vlia zu ergänzen ist^.

Wie es nun nut der schmalen Treppe stehe ist eine Frage:

nicht blofs zwischen den beiden Mittelsäulen (Reber), sondern

auch zwischen den beiden letzten nach dem Forum hin fehlt

ganz oder theOweise die Travertinverkleidung. Dass hier restau-

rirt und umgebaut ist beweist der Zustand der Ruine; in halbbar-

barificher Zeit, wie die Sflulen zeigen. Es muss aber nach die-

sem Thatbestand der unbegründeten Behauptung, hier sei kein

Aufgang gewesen, die begriindete Forderung entgegentreten den be-

schriebenen Tlintbeslaiid zu erklären. Dieselben Sachverstândiçen

aber lial)en auch bemerkt (Canina Koro S. 1 S1 . Annali 1851, 2üh vgl.

Preller Reg. 147), dass die backst einerne Hüt kwimd des Dreisäulen-

tempels hdchst wunderlich an die Mauern des Tabularium angeklebt

ist und» wenn nicht AUes trfigt, einen ehemaligen Ausgang desselbeo

verschliesst und dass der ganze Tempel sehr unbequem in die Enge

oberhalb des divus htneingequetscht ist. Das Alles nicht einmal

als ein Bedenken gegen die Annahme, die drei Säulen gehörten dem

Saturntempel, erwähnt zu finden ist allerdings meinen Be^riflen von

Beweisfùlirunir eiif^egen: nacl) denen auch wei" alle Sclirittsteller-

zeugnisse liher die Lage des Saturntem|»e] bei Seite legen zu kùnnea

meinte'), wenigstens diese Behauptung zurückweisen mnsste, wenn

') Alle drei Stücke abc sind vod helluri T. IX, XV'I. \11 aus der noch vor-

bandeueu voo mir verglicheDcu Zeichjiuo^ im cod. Vat. 343i^ abf^ebtldct, die

Oriffisate feUeo bis auf ein Stiti^ voa e, aid et war also Gberflüis^ ab Btil

Abkl^tadien von den naaen aack BcUoii ganaditaiiStaiam^ian abnibUAta (Saber

8. 78. 144). fias» die Stâcka soaaaiBiea pauea, wie Baber faseigt, battittigt

sieh. Hier a«i noeb arwibnt dtsa aucb die Ricbtoog dar Schrift au darm
Becker (Antwort S. 8) und mir (Monatabar. v. J. 1867) arwiaaaaaa Oriontinuif

daa Plans passt

*j Oer Satvratenpal boiaat iub etit» and aula afikwtt (Sarv. A. 2, 116. %

V
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es anging; denn sie macht, wenn es nicht angeht, die vorgeschlagene

fiestimmnng beider Gehfiude unmöglich. Diese Zorûckwekung also

müssen wir abwarten.

Schliesslich ein Wort über den (Irundiiiaii Uonis. Dass das

pomerium der palatinischea Stadt als teinpluui anzusehen sei,

daröher kann nach dem, was die Alten über das auguratorium

und den lituus des Uomulns sagen, kein Zweifel sein. Die Be-

schreibung des palatinischen pomerium bei Tacitus lâsst sich mit

grofser Wahrscheinlichkeit auf die Bûcher der Augum, vielleicht auf

Hessalla zurflckführen* WiU man emen Schritt weiter gehen, so

kann man in dem ostwärts gerichteten Hauptthor, der porta Mugio-

nia, gewissermafsen die porta praetoria der castra sehen. Die Be-

trachtung dieser Auffassung des Auguraicoliegiums ist es denn auch

wohl gewesen auf Grund deren Dctletsen im Hnllettino dell' Inst,

vom J. 1S59 (bei ISissen ünde ich ihn nicht genannt) sich über die-

sen Gegenstand so ausliess : 'il pomerio non era che il termine ideale

o phittosto sacro deUa città disegnato in forma veramente qnadrata

come un vasto templnm, nel circnito del quale le mura Stesse délia

cittii erano costruite seconde B bisogno deglt abîtanti e la forroaiione

delterreno' u. s. w.: wie denn derselbe Detlefeen auch die quadra-

lischf; Form des comitium sehr gut zum Beweise für die schon von

Niebuiir aufgestellte Erklärung, dasselbe sei ein t( in|dum, v« i wrtniet

hat (Annali 1860 S, 13Ü. 133). Man sieht, so ganz neu ist die An-

wendung der Theorie de^ templum auf die italische Stadtanlage

nicht Aber freilich, gerade wo sie am besten, ja vielleicht allein be-

zeugt ist, bat sie Missen, wie es schdnt (S. B3t) nicht v^olgen

mögen, denn seine italische Normalstadt braucht einen grft&eren

Umfang, den er sich aus dem Lager abstrahirt hat und an dem Um-
fange italische Städte, obenan Pompejis, prüft. Dagegen postulirt

319). Üb, nSoht« winmi wie ein aberkalk der hier tckra steigeodeo FabrstraTae

attkaaderl^aiyel 'oiitarderMlben* genanatwerdaa kana, und wie *vor deraelkaa*,

für d«D AoCiteigVDdeii, derjenieitf stakeada. Bi tatTiallaicktaodiaidUganîtsend

kaaaktat worden ind aiag klar kanrorgababaa warden, daaa die Baaebraiboiigan

das Famai^ aovial mtt bdcnimt) Iwnar den Standpunkt nnfdar »umma taera tfia

stilUehweigend voranfialcan. Dns caput fori Romani ist das ComitioB am Ca-

pitol: ikm steht daa Jiman étfimtan (a. oben) am BairioD der naek dem Titna-

bogpn aDSteigeoden aaerft via gagaai&ar. Das stimmt za dem jetzt tief ver-

schütteteu alten JVivea«, wie es ans namentlich Caristie's treffliche Tafeln dar-

stellen. So weaig wie ich hnt auch Dycr Rome S. 63 eine andere als die ge-

gebene interprétation für jenes tub und ante sn finden gewuast.
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er das iompluin als Grundlage für das $erviam8che Rom und hiar

hat er einen VorgSnger, der, nach meinem Bedanken, ia dieser nie

in allen übrigen die römischen Dinge berikhrenden Annahmen nicfat

8ond«rlicli glûckficfa gewesen ist, GAttling (Rftm. StaatsverC. S. 202).

Die sacra via ist ihm *die Augurenlinie', der decumanus maximus
oder Obtwiöllinie. Nim liagen wir nach dem cardo und erhal-

ten von Nissfiu S. 85 zur Aiilwort, rs sei die Strafsr zwisclir-n

Palalin und (laclius ; der Schnittpunkt beider das sacellum Streniae

in der Nabe des Colosseum. leb will zunächst davon absebea wie

Ober diesen Scbnittpankt hinaus nach Süden der cardo verlängert

gedacht wird. Warum hier nicht Bnmns Ansicht ttber die v«riln-

gerte sacra via citiren? Wohl aber frage ich, wie denn der decoma-

na»äber den Sehnittponlrt hinaas ostwärts weiter Geft Da Thiler

und Berge sich nicht verrücken und noch zur Zeit der Gründung

der ersten christlichen Kirchen die llauptsti iifsra dieser Gegend so

iieteii wie zu König Servius Zeit, so müssen wir ihn Mirhcii; und wo

anders als hinauf 2U dem steilen Abhänge des Esquilin , nach S.

Pietro in vincoli and von da wieder im Thale in der via Urbana» and

so weiter nadi porta Gollina? Auf die Abweichung der genannten

littien von den Himmelsgegenden kann hier nicht angegangen wer*

den : sie mag von vornherein ab der Theorie nicht widerstreitend

zugegeben werden. Allein in der weiter dorchgefShrten Vergier-

chuiiy zwischen der im tempium und Lager erkannten italischen i

Normalstndt und dem servianischen iiom wachst ii die Schwierig-

keit» n: nicht die Lage des comitium als Prätorium, nicht die Lajje

der Uauptthore will sich dem Schema fügen, und letztere in dem

Bereich der Untersuchung an ziehen hat der Vf. wegen der 'un-

regehnSfeigen Gestalt* des servianischen Roma überhaupt lilr be-

denklich gehalten. Und doch durfte dies gefordert werden, da die

Lage sdnuntlidier Hauptthore vollkommen bekannt ist Wenn der
i

Versuch gemadit wird die porta Carmentalis als das Westthor (p. de- I

cuuiaiui) itiit Sicherheit* zu hezeichnen, die Capcna Sielleicht' als

Südthor (p. principalis dexlra), so wundert man sich billig, da^s m hi

die in der That als Hauptthor quahhcirte Esquüina als Ostthur au-
i

genommen, nicht auch der Umfang der Serviusmauer mit dem Uai- i

ßing der Nonnalstadt verglichen wurde. Wenn Servioa die via sacn

*aichei^ als cardo anlegte, so müssen wir eine porta praetoria findea,

da alle in Betracht kommenden Thore der Lage nach hekflffit

sind. Freilich, ärgerlich würde es dann immer bleiben^ dass die '
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Tempclfront durch das Leichenfeid und den Richtplatz ?or der

Esquiliiia .s<» übel verziert ist, übler, ili nko ich, als porta Carmenta-

lis durch ihren ominösen aber hannlosen ianus, der diesem Thor zur

sinistra machen soll (s. oben S. 234). — Diese Bemerkungen bestä-

tigen vielleicht dem Vt seine Hypothese: mir nicht, der ich Dament-

üch über die via sacra , deren Älter und Bestimmung eine ganz an-

dere Ansicht habe, und, ais ich durch Detlebens liehtige Bemerkung

auf die Templumtbeorie und deren Anwendbarkeit auf das servia-

ntwhe Rom gefSihrt wurde« fiber Richtung und Lage der âResten

Verkehrsadern und ihr VerhUtnisa zu den Stadttboren Untersuchun-

gen anstellte, derenReiuhale idi durdi Nissen nidit umgestofsen sehe.

So weit meine Bedenken gegen die Umgestaltung der Topo-

graphie Roms nw aui Grund der Orientirungstheorie. Indessen bin

ich weit entfernt davon diese selber im Princij) für falsch und die

Folgerungen welche aus ihr sicli zioheii lassen für unerheblich zu

halten. Verwahrung glaubte ich nur einlegen zu müssen gegen die

rasche Beseitigung erheblicher Schwierigkeiten durch einen ein-

lachen Muchtspruch.

£s sei mir gestattet an dieser Stelle vor dem Erscheinen meines

Handbuchs die Erklärung absugeben, dass ich die naheliegende Ver-

anlassungvor der gelehrtenWeltein bellum to|iographicumzuschlagen

(um diesen vor langer Zeit von dem bekannten leipzig-rftmischen Fo-

derkriege gebrauchten Ausdruck zu wiederholen) nicht ergreifen, das

heisst auf einen Angriff wie denjenigen des Hrn. Prof. iTÜchs gegen

meinen Aufbau über das Macellum (m dieser Zeitschrift 2, 89fr.)

nicht antworten werde. Dass das wescjitlii he an jener Arbeit^ der

Nachweis der Präconenstation in d( r Subura und dem Macelhim

auch dem geehrten Verfasser jener Erwiderung richtig erschienen

ist, kann mir nur angenehm sein und muss mich trösten über dn
kurz darauf seinem Aufsatzes gewordenes Lob: ürikktiun orale

Miiira Iwdamm diqntfovâ.

Berichtigung und Zusatz zu S. 242.

Das Gedicht des Statius Silv. 4, 1 feiert das 17. Consulat des

Domitian und gehoi t in das Jahr 95, nicht wie oben aus Vei*sehen

angegeben ist in das J. 94. Noch im .I.ihre 95 also würde der vier-

kö^e Janus nicht gestanden und Martial das (ledickt 10, 2b n&ch
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diesem Jahre {r«'>< hi iehni haben, wahrschcinlu li «Ti^t nach i\cr pptli-

cirung des Forum. Dies gewinnt noch üadurcli an Wahrscheinlich-

keit dass Martial in den ersten neun Ihlchem, welche bis zum Jahre

95 herausgegeben sind (Piiediânder Könipberger Progr. 1862 I),

der Ënichtmig des Janua Quadrifrons nicht gedenkt, auch nicbt in

dem nach Domitians Einiug im Januar 94 geschriebenen und Yom
Janus handelnden Gedichten 8, 2 und 8. Dagegen darf ans dem
ersten derselben geschlossen werden dass das neue Forum mit einem

Quadrifrons bereits projrctirt war. Denn wenn der Dichter sagt,

*Janus, als er den Sieger heimkehren sah

tot vuUus sibi non satis ptitavil

optmritqMt ocuhs habwe fkaru

êt UHgua parüir locuhu omm*

terrarum domino dtofue renm
pronM ^Uam quater senaefam.

AdâOÊf /<me pater, tiam rogamm*

so liegt es wenigstens sehr nahe in dem ersten und vierten der an-

geführten Verse die IJinweisung auf den neu ersteh mden vierkn|iti-

gen fiütl zu finden. — Wenn ferner ot>en gesiigt ist dass die vier

Fora in dem Gedichte Martials 10, 28 das neue nun von IVerva de-

dicirte, das Julische, augustische und grofse (römische) seien, so

stimmt dazu vortrefilich dass in demselben Buche unter den Dingen«

die man abwesend von Rom Termisse, genannt werden (5t, 12) die

triplicet thermae und die fora hmcta quater, hingegen in dem naeh

dem Januar 94 pubUcirten 8. Buche (44, 5) der alte Tullius an-

geredet wird;

foroqne Iriph'ci sparsus ante pqnos omne$

aedemque Marlis et colosson Âugusti

cwrris per omnia u. s. w.

Die Ir^tess Ifeermoe sind wie 2, 14 natürlich alle damals beatehenden

(des Agrippa, Nero, Titus). Das vierte Forum konnte sowenig ge^

nannt w^en als bei Statins a. 0. der Janua Quadrifrons. Wenn

das formn Pad$ oder Fespostani, als solches erst gans spSt genannt,

von Martial nicht gemeint sein kann uiul das Trajanische noch nicht

bestand, so scheint mir eine andere Erklärung unmöglich. Denn nur

ein Ausweg sehr misslicher Art ist es. wenn Mommsen (de comitio

§18) meint, dass die über das forum transitorium führende Stialss

es in zwei Fora getbeilt habe und damit die duo fora Norvae der

Bfirabilien in Verbindung bringt Selbst wenn der letite Ausdruck
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von einem zweiiheiligen Nervaforum verstanden werden könate,

würde doch nimincrmehr Martial dasselbe zugetraut werden köimeii.

Hingegen hat derselbe wohl mit Recht (was ich oben bestritt) in den

Catalog der Domitianischen Bauten in der Sladtchronik das forum

transitoriam nicht aus den übrigen Chronisten aufgenommen, da es

von Domitian nicht dedicirt^wurde. Soviel sur Berichtigung. Aach

die Chronologie der übrigen Domitianischen Bauten ist noch kemes-

wegs io Ordnung.

K5n^6fg, im Jiifi 1869. H. JORDAN.
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ZWEI EÛEÏIÔCHE INSCHRIFTEN.

I. FKAGMEiNT EINES LYTTlSCll - BOLOËNTISCHEN
BÜNDNISSES.

Ëine Copie von dem grdlseren der auf der Akropolis befindlichen

kretischen Fragmente hat zuent Rangabé in den Anüfiiifh BàUé-

niqiu» II p. 273 nr. 691 Teröffentlidit, aodann Pittakis in der

^Eq>fjft€Qtç éfixoiùloy* p. 1493 nr. 3104. AUein beide Gopien sind,

wie sich aus der Vergleichung eines Papierabdruckes ergibt, den

ich der Gute des Herrn Achilles Postolakka zu Athen verdanke , an

verschiedenen Stellen unzuverlässig. Nach der ersten Copie, wel-

cher von Uan^^ahé einenur für wenige Wörter der Inschrift annrlimbare

Dentiini; l>eigetügt ist, habeich in meiner Dissertati(m (fie insrripiione

Creteiisiqua cotUinetur L. et B. foedus Halle 18t)2) eine Lesung und Er-

klärung der Inschrift puhUcirt. Nunmehr wird, zumal da auch Pittakis

dievorhandenen Schwierigkeiten niGhtgeldsthat,eineaberniaIige Publi-

cation gerechtfertigt erscheinen, wenn auch verschiedene Fehler der

Rangabé*8chen Copie schon bei der ersten Feslstettung desTextes ihre

jetzt dnrch den Papierabdruck bestätigte Berichtigung gefbnden ha-

ben. Von den früher beigegebenen EiUuterungen sollen nur die das

Fragment ausschliesslich betrefFenden Abschnitte hier euie Stelle

finden mit Denutzung der einschlagenden Untersuchungen von

G. Cuiliu» (in (ieu Giundz. d. Gr. Etym. 2. Ausg.). Sihmidt und

H. Weber, welchen letztern irh mich für ihre eingehenden Be-

sprechungen der ervvähutenAbhainllun^' (iiiKuhn'sZeit8cbr.XI1212ff.

u. N. Jahrb. B. 91 S. 545fr.) zu besonderem Danke verbunden fühle.

— Auf dem Abdrucke sind folgende Buchstaben au erkennen:
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r TÄN<TATHPA€
NT ... . AITO^BOAOENTIOC

KAIT..NAEniTfiNNOMI
01^. OPKO^AYTTIßN

5 AITHNABiAATANKAITHNA
NAnYTiONKAIAATÎ2NKAIAP
AITANBP'TOMAPTINKAITO^A
AlAKAf^YMMAXIAtKAII^OnO
NOHKAirE . PAMMENOI^E^TON

la IßTOCBOAOENTIO^OYTENnOAEM
EPEMINAYTfil . OEPTEOINANK
\NH<li2KA0& . KA^YNOIfiMEOAKA
niTPAvmn . . . ype< . . oyaemia
^OAIE«Y PKONA

15 riiMENnOA KIONT
NTIßNOAY

Varianten. I>;ls erste E nebst horizontalem Striche nach Pitta

kis, auf dem Papit'rabdrucke nicht recht deutlich. — Z. 1 für T

p. TCP. — Z. 2 AI: Hangabé KAI. — TIO^: \\ TPO, R. TIO. —
Z. 3 KAIT: K. ^Al. — EHI: K. ETI. — NOMI; F. NüMiM. —
Z. 4 nach 01^ gibt P. AI, vieUeicht ist A zu lesen. — OPKO^:
R. KO^, P. . . EAKO^. - Z. 5 AI: R. El. — Z. 6 OYTION:

R. riYTtüN. ^ AATfiN : P. AATON. — zoletit R. API, P. APEP^.

— Z. 7 BPITO: R. BPYTO, P. BP . TO. — zuletzt P. A . A. —
Z. 8 AIA: R. AN, P. MA. — ^M: R. ^ . M. Z. 9 Tom 1. N
geben R. und P. nur einen TheO. — TE . P: P. rEr«>. — TON:
R. TO. ^ Z. 10 ENTIO«: R. E . TOC, P. EKTKX. — Z. 11 fehlt

gänzlich bei R. — Till . OEP: P. TÄNOEP. - zuletzt K : 1'. KAI. -
Z. 12 \NH: U. INH, P. NH. — KAOÜ . : IL KAOß^, P. KA012AE.
— Olß: P. OYß, — zuletzt P. KAI. — Z. 13 11. nifPAM'inT .

.

D . . l<t>E^ . . OYAE, P. nirPAM'inT. . . . KPE^ . . OYAEAYA.
— Z. 14 R. ^OAE^^, zuletzt KON. ~- 1». E^OTAIE^^A . . .

PKONA. — Z. Î5 Anfan-: R. MENHOA, P. nHIMENOON. —
KIONT : R.A ION, P.XIONT.— Z. 16 R. NITÛNOAY, P.YTTÄN0AY.

Ueber die dorische fietoniuig s. Ähren» D. D, § 3. Die inscfaiill

durfte nngelihr so gelautet haben:

Uiyui/eo by ^fe'üOgle
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Das hier mitgotheilt»* 1 lagment bezieht sich auf ein z^vischen

den Lyttiern und (was üeu ersten Herans^ebern ent^jan^'f^ii ist) den

Bolot iitiern oder Obintiern auf Krota i:(\>irlil(*ssenes Üüiuiniss. Elr-

halten ist davon insbesondere der zur Bekräftigung des Vertrages

erforderliche Eid, zwar nur bruchstückweise, doch geben zur Er-

gftniong des Fehlenden die bereits bekannten Inschriften einiger-

maféen die Hittd tn dieUand, namentUchG. 1. Gr. II. nr.2554-^2556»

die TOB DeChier herauflgegebene Iiuclirift Ton Dreroa, daa BAndniaa

der Gortynier, Hienipytnier und Prianaier (ed. R. Beigmann firan-
'

denburg 1860), daa Bfindniaa der Hierapytnier und Lyttier, berans-

gegeben Ton Naber in der Mnemosyne I S. 105 ff.

Das Alter der Inschrift ist fraglich. Dem Dialect nach ist sie

mindestens ebenso alt, als dip älteste der im C. I. 2564—2556 ver-

öllViiilii htci) grôfseren ki ntin heu Inschriften, die etwa den letztenDc-

cennien des 3. Jahrhunderls vor Chr. angehören. Auch die Schrifl-

zeichen sind die in dieser Zeit üblichen. Wir wissen aber , da&s

Lyitoa im J. 220 v. Chr. Ton den Knosiem zerstört worden ist.

Somit kann als aicher angenommen werden, dass dies Bündniaa

dem J. 220 abgeadiloaaen tat — Bemeikenawerth iat aber, daaa un-

ter den Kretern, die nach Polybhia in dem Böigerkriege c. 220 t. Chr.

Ton den Knoaiern abfielen und 8|f)h den Lyttiern anacfaloaaen, die

'Olnntier nicht erwfihnt werden. Ich habe froher den Bericht dea

Polybius IV 58: nal IToXvççijvioi xai Keçhai xai jioff-

naioi, TTQûç âè tovtoiç ^O^lol uei^ lAQy.âôwy\ ofÂO^ifiuàoy

anooTcivTeg zfjç twv Kviaaiutv q)iUaç I'yvwaav zoïç uivrrtoiç

av^fiaxüv nach dem Vorgange von Meun;ins, der an Stelle der nur

hier erwfdinten ^'Oqlol die ^SlXigioi setzen will, angezweifelt und

für die Worte n^dç âè tovtoiç ^Ûçioi in Vorschlag gebracht ttqoç

éè X)Mv%^Oi, bçiuoi i. e. y^deinde a%a«m Oluniu ebstrieti iure iuranâo

ioque iam ante dato, sed male iH videtwr cmmrvato*^, H. Weber N. J.

B. 91 S. 546 erklärt aich iwar gegen dieae Aendening, hält ea aber

IQr ,)aditX wahrachdniich, daaa luletzt m einer Ton der biaherigen

abweichenden Form der Anbihhing ftn* ii^niäSiap deren nâchate

Greninachbam genannt worden aind, d. h. die lOWmoi, wShrend

die 'QUqiol getrennt durch das Gebiet der *Iatq(avioi entfernter

wohnten". Man wird indessen die unbekannten 'üqioi nicht so

ohne Weiteres beseitigen dürfen , denn gerade die neueste Zeit hat

*) Vi«ll«ieht fékHri4m tocli 4a» folfmd« Prtgmeoty woriber «p&tar.
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gielfibit 0ch eriDDere an die Auffindung der Drerischen lusdirifl)«

dan una aelbat fiber wichUgere Orte auf Kreta der nAthige AnMUoaa
fiehlt Zur ErlSatemiig der eimelnen Zeilen mAgen die folgenden

fiemerfcungen dienen*

Z. 2 Tèç Bùlotpvioç, lieber die Acc auf -of a. Ahrens

D. D. p. 420. Bokon^rlm and die Bewohner von X}X6vç, Dieeelbe

NaniPiislorm findet sich im folgenden Fragment, dagegen bei Ste-

ph iiiiis Ryz. die jüngere contrahn te Form 'Olovvtioi^ endlich in der

verhiilimssmäfsig alten Inschrift C. I. 2554 XJlovzioi iu verschiede-

nen Casus, das annähernd wie ^OXwvtioi gelautet haben ma^, denn

diese Form erwartet man nach dem dorischen Dialect für 'OÀOL'vr<o<.

— Der Name der Stadt 'Olovg lautete also früher Bolôeiç (d. i. Fo-

lâfeiç), wovon in der folgenden Inschrift Z. 11 Ig BoX09if[ttt] erhal-

ten ist £ine Spar des dem Suffix angebörigen Digarama scheint die

Ton Meletins yêoyif» p. 409 erwftbnte Form ^lovhg zu Yerralben,

wo das F, wenn Idi daffir mit Redit lOWtif Termuthe« voeaMert

cfBcfaeint Der jetzige Name ist ^Slotnra (Rhein. Mus. N. F. X 394).

Der Anfiingsbacbatabe von Bt^Ltmriog ist als Stellvertreter eines

Digamma anzusehn wie in vielen Wörtern, vergl. Ährens D. D. § 5,

4. Danach darf man im l'cnplus hei Iriarte (s. Höck Kreia 1416)

in dem Namen Solovg einen Schreibfehler erkennen, der sich aus

ZoloCg erklärt. — Was die Bedeutung des Namens anlangt, so halle'

ich, da die Stadl am Meere und zugleich in der Nähe der Tàllâischen

Berge, alsu vcrmuthiich in der Niederung lag, früher an die Wur-

zel Fail gedacht, wovon flog, vallis, ^HUg (s. G. Curtius Etym.

r. 530), dem der heutige Name 'EXovvta wegen des Vocales näher

stehen würde. Nenerdhigs hat Savelsberg de digammo p. 25 den

Namen anders erUSrt Er erinnert nSmlicb daran, dass liele Städte»

deren Name auf-eig aasgebt, naeh Bäumen oder Pflanzen, die gerade

in der Umgegend labbreich wuchsen, benannt shud wie S^vomtveh

nv^ovQt und fShrt dann fort „en^o 'Olovg sen Fol6f$tç origmius

oppidum bulljosum, i. c. bulbil comitnm, denotaviC Für eine Form

ßolog = fioliiôii Zwiebel herult sit Ii S. auf llesychius ßokot .

ßokßoi cod., wofür M. Schmidt ßoloi . oßoXoi schreibt. So an-

s[)rechend indessen diese Erklärung ÇOXovg, etwa Boilstädt?) auf

den ersten Bück erscheint, so wird man doch nicht eher beistimmen

dürfen, als bis für ßolßog eine Form èl&Q oder okfiàQ nachgewie-

sen, bei der das ß =- f ebenso spurlos verschwunden wäre, wie

später bei der Form X)Xovg> Denn überall sonst, wo der Kreter» der
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doch so oft ein F in B verwandelte und es nur ungern aufgab, diese

Buchstaben «in^plifirsl liai, da fehlen sie auch im attischen Dialecte.

Ueberdies kann man noch in Zweifel sein, ob in ßokß6g (nach Sa?el8-

berg von der Wurzel fsl, èlCw, tfolvo) fl aus F entstanden ist, wai

doch bei der obigen Ërldâning von BMêiç als sieber Tonosgesetit

wird. G. Gnrtins fahrt ßokßig unter dem Buohataben B an.

Z. 3w Die Bodutaben NOMl hatte ich früher lu voiii[ûfMiénm

eigSnit Die Leeart von Pittalua spricht fftr vo/i(^[aw. Die Eigfln-

lung lehnt sich an die Drerisehe Inschrift Z. 1 1 5ff« an : a{ #é Xlaooç

Bill (sic), aYyqoxpévtm èç Jûjtplnw^ Jhva %a fnf nçé^wwt
(sic) XQVf*^"^ Tovvojua èfti narçéç xal to nlij^oç rov dçyv-

çiov è^ovofuaivovreç y wo Deihier kioaoç richtig mit „zaliluugs-

unfShig, arm" übersetzt. Dasselbe Wort ist nach K. F. îlermanu

Philol. IX 704 gemeint bei Hesychius lioanvg . ÔBopitvmç y.zl,, wo

M. Schmidt eine Verwechselung mit kiaaofiévovç vermuthet. Ich

siehe es zur Wurzel Xix (wovon èUfoç nach G. Curtius nr. 553,

der auch in Xiaaov . . . IXaaaov Ties, eine Spur des hirteren Stam*

mes Utk. erkennt).— Statt KAI bietet Aangabé <KAI, was zur ^gfin-

snng ttèvàç wi stimmt, FAr «[^kJwx erinnere idi daran, dass nach

dem attischen Gesetze in solchen FSIien die Kinder nach dem Tode

des Vaters Schuldner des Staates wurden (Böckh Staatshansh. I

S. 512ff. 2.Ausg.).— Unter vofii[fiwv] sind vermuthlich die hier in

Betracht kommenden gesetzlichen Vorschriften zu verstehen. So

inusste nach der Drerischen Inschrift die Slrafsumnj( nutgeschiiehen

werden und zu dem Nain» u des S( huidners der Name seines Vaters

{rovyo^ia èni narçoç, w is nnrii K. Fr. Hermann für naxqod^sv

steht), in Athen wurde audi die (pvkr] angegeben. ~ l^yygaçéa^tov

ist erginst nnrh der Drerischen Inschrift; in Athen dagegen, wo bei

Zahlungsunfähigkeit eines Staatsschuldners die Einschreibung auf

Tafeln im Tempel der Göttin auf der Burg geschah, ist fyy^fuv
der abliebe Ausdruck.

Z. 4. Vor 'iD^NOff, wo aUerdingi eine UIcke ist, hat Pittakis die

Buchstaben AI erkannt Nach dem Abdrucke zu schlieasen dOrfle

dort eher eb A gestanden hab«i, das die Stelle eines Interpunc-

tionszeichens vertreten würde. Ein von Naber gewiss richtig

in diesem Sinne gedeutetes A iiiKit i ^ich auch in der Inschrift

Hierap. Hhod. Z. 72, sowie in einer Copie von C. I. (i 11 nr. 2562

vergl. Mnemos. I 83. — ^vtt itav. Diese durch eine angewohn-

liche Assimilation entstandene iNamensform kommt in kretischen In-
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Schriften häufiger vor, als die mit xt geschriebene. Die Stadl war

mil dem Naui^ n ylvnzog nach der Auflassung der alten Etymologen

ab t'iiip „horli^clfgpne** bezridniet (Steph. Byz. s. v. svioi uivTTOv

qKtaiv avtijV èià to Keiud^ai èv fneTSfOQ(i) tOTtifi ' to yàç avio

xai vtlftjkov Xvtjov {Xvtfôpl) <paaL und Hesych. Ivrtol- ot

vtfnjXol tSftoi). Genaaer aber wird der Name y wenn ich darin die

Wtirsel IvK (G. Gurtius nr. 8S: àfifpiXvxrjy Xevxoç, Ut€$o vergL den

Namen Leuchtenburg) richtig erkannt habe, bes^n, dass diese

Stadt £inem weithin entgegenachimmerte, was sich aehon wegen

ihrer hohen Lage vorauaaetien ttaat, aber nach H. Weber einen he-

aonderen Grund hatte „in dem Glance des Geateina, dem Glanae der

Höhe, auf der aie lag", wie denn fiberfaaupt nach Webei'e AuaRArang

„nicht blüfs sonst in Griedienland, sondern namentlich auf und bei

Kreta eine Anzahl Städte, Gebirge, Inseln und F^änder von der 1 ai Lie

des Bodens, der weissen odei rolhen Kalkieisen benannt worden

ist". Käme dagegen nur in Betracht , dass die Stadt bei ihrer Lage

schon aus weiter Ferne zu sehen war, so müssten wii* nadi G. Gur-

tius nr. 87, der mit Bezug auf die obige Etymologie der Bedeutung

nSehn'S welche die Wurael hm in XtôwêiP zeigt, den Vorzug gibt,

hmàç mit „aichtbar** (it^lmtMmoç^j flbenetaen. — hfovm . .

.

JEfVfWfd^ eigSnat nach der Dreriachen Inachrift 16.

Z. 5. Tfro, Acc zu ZatS^, wosu aich in andern kretiachea

Schrifldenkmâlem finden N. Téi^, A. Tr^va und G» Z>iv6s, A.

Zfjvtt, Jrjva (Wurad Üo, dju). Welche Bewandtnfas ea hier mit

der Tenuis an Stelle eines Z(M. Schmidt in Kuhn. Z. Xlf 217 citiert

einige ähnliche Wörter) oder eines als ursjirünglich geltenden ^hat,

ist mir unerklärlich. Wollte man für die mit T geschriebeneü For-

men eiiit'ii }jt>s()[i(l(Tn , mif T hr^^innenden iStaniin ;inuehmen (ich

habe früher an tan, tmare gedacht), so würde doch immer die wie

ich sehe sicher beglaubigte Form TTHNA in der Bergmännischen

Inachrift Z. 60. 61. 77 ein Rätbsel bleiben, deren aweites T sieb

gewiaa noch am leichteaten bei der Herieitung von der W.
durch Aaaimiktion dea Jod nach TerkUiren Iftaat, um ao eher, da

an den betreffenden drei Steilen der Inadirift daa vocaliadi achMea-

aende xal vor Tr^ra ateht G. Gurtius S. 548 bemerkt dazu: „Es

ward dort wohl Irinter dem d noch ein Laut gehört, der ans Jod

entstanden war", mit Bezuu iuif die Erklärung von M. Schmidt:

was aber das absonderliche Tiifva betrifft, so kann es ein Vereach

sein den Laut durch ein Schiiftzeicheu zu veranschaulichen'*.
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Der Mt hier erwihnte Zeu» Bidéwaç ist ohne Zweifel nieht

Teracbieden toa dem Zeus BiâùTéoç (=« itt* HKfoff cf. àywlik»

in der Drerischen iMchrfft 1 1 Ür éjnlaïôt b. Ahitiit D. D. p. 168),

dessen Name aus der Inschrift von R. Bergmann Z. 23 bekannt ist:

iç TO ïeçov to Tri]v6ç ttZ Biôaiâo). Nach M. Schmidt iit Kuhns

Zeitschrift XII 21 7 ist, um eigene Vermuthungen aus früherer Zeit zu

ûberçehen, der Name BtâdTaç ^*[ÔijTt]ç, doch wolil fm '/Jaîoç, ein

Zeus, dessen Cuitus aut Kreta hekannliich sehr verbreitet war. Wäre

aber aach neben dieser gewfiimlicheD Namensform eine mit einem an-

dern Suffix gebildete denkbar, so empfiehlt sich doch wegen derWeiter-

biMnng Btêmdoç die Abkhnqgr ven einem lingm Neminalstamme^

Die Wunel ût femutfalich mid wie in Sâmo6t N. (fdoif (G. Gnrtiu*

r. 30(^), wofflr eine ftretisclie Form *(Hâ$»^ ^fiHtur-oç minneh-

men wire, die mnâchst aufdie in der phrygisch-nnoedettieefaen Perm

ßSd-v SS ^iktfQ erbaltene Wund snrOekwieiet FAr /?» F, «a t

sprechen verschiedene andere kretische Formen. Danach wird der

Z. Dtââzaç oder -dog ein Z. vaviog, o/ußgiog sein und als Spender

des nâhnîiidcn Re}»ens zu vergleichen mit dam'Ent^vviioç ' Ztvg

èv K^ijti] Hesyeh. (von t -n', t^vig = içvoç).

Z. 5 Tfjva [Ogâtçiov] ergänzt nach der Hicrap -Lytt. Inschrift

Z. 13. 19 (Mnemos. I t06), wo Z^ya X)gctTçiov (Naber schreibt

*OQih^Wi etwa wegen éçây'f ). Im C. I. II 2555, 11 Täpa t)^-

tçiov, von Böckh in Zâva Hiçariftov geindrrî. In der I860 edirten

Inecbrift Z. 61 Ueet HL Bergmann nohtig Tt^ ï>QâtQHH^. Dieaen

Ntmen etltlirt Sdmeidewin Im Pbûnl. K 699 ana Ffi^^âoç (jFfdw^

as^iffl^ in der EKaehen Inaekrilt C L 11), ao daaa alae o fOr F

alAnde^ eine Vertretung, deren Hfigüeiilnft befaanptet und beiwaHélI

worden iat, vergl G. Gnrlioa Et. 560C1 Ich halie.anr Erkiftrong dea •

bereits fHÜfaer an JkQtxag nîhsaç Hon». B 765 erinnert, wonach

der Zeus Oratrios ein Beschrtlzcr der durch ein Bündniss ^M'genj>eitig

?erpflichtetcn Parteien sein dürfte (vgl. das Adj. ottcctooc).

Z. 6. !ATrûll(o]va llvxiov. Kbenso in der iiiciap.-Lytt.

Inschrift Z. 14. 20, ähnlich ^ATtiXhtiva tint IToizinv in der Di eri-

scheu luschi ift Z. 24, wo oi weniger deutlich, aber wahrscheinlich
.

ist wegen Iloid-ioi (Ahrens D. I). ]>. 566). Die gewAhnlicbe Form

JIo^iov findet sich in C. I. 2555, 13.

• Z.6 i^oYoTii wieC.Ltt2d64Z.180»^ofOvrNi derB^
sehen fnachrift Z. 25, wierra C. 1. 2555, 15 Üierap.-Lytt Imchrill

Z. 14.)0. '

n™ IV. 18
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Z. 6 ^J4p[Tifiiv xat !^^ca]. Rangalié hat APl^ daher ich früher

*S4çi[a vermuthete, das fiir im. Kretùoheii denkbar wäre.

PittakU gibt ARFTi» mwa auf dcm AMinck anr AP é/uHMi lu

eilieanen ist. FOr die oèigtt Erginsing Bpricbt, daw audi ander»

iDsafaviftaa jimà/if suti Zä^rmtv md ^^ta in derMlKsn RellieiK

folg* bieten.

Z. 7. BçIilTO/uûçi^it'. Diese von den AHen gewUualioh

mit der Artemis verglichene Göttin wird mehrfach auch in kretischen

Inschrifien erwähnt. Dass sie zu u Landesgottheiteii der L}iUer

gehôri l]>ihc, daii tuao annehmen, da auch in der llafeustadt d^r

Lyttier, in Chersonesos, ein Tempel deröeli>en stand nach Straho

X p. 479. Andererseils miiss sie auch bei den Ohmliern von Altera

her verehrt worden sein^ denn al)geseheu davon dass dieselben nach

dem vorliegenden Fragmente und C. 1. 2554, 182 bei ihr schwü-

ren, wird von Ptnaanias IX c« 40, 3 berkhtel, daae xu Oiu» ein tob

Deidiktt geaibeitolea Bildniaa dieser G4ttin gewesen sei

Z. 7. lH6ç] kretiaeb'jfi&r ^«S^.nacli Qesychias, mch in der ron

Bergmann edierten loscbrift Z» 04 d-$6Q\ in «len ftiirigcn In*

sdiriften finden wii* das gewOhnliclie-d^eo^.

Z. lt. Mgn]sQ ffiir advtp [v]ftèQ tad^lvtov x\a ßofi&if-

OtavTi. l^er Lyllier .scbwürt, zu den Koluëniit i ]i im Kriei^ und

FrietU n halten zu wollen dermalen wie nur iiiniiet die Holonitier

ihm beiBlehen werden zur Fördei'un^^ gese^zbcher yDleniehniiui^*'»

cTièç TE&tv(ov. Ich halte nämlich lo lè^^i^ov för eine Nebentorm

zum dar. zéâftiov ss= atl. xf^éofiiov, urs^ünglich ISeutriun von

tid^ivog för tê&9'Pùg, Stamm &e für s wie in ^loç, aw^têi-

fê9^ Z.»12). — Von demselben Stamme wird abzuleiten sein

das A4i. Mv^t^oç {u fi. HiBnt]iyt.-Ljtt. Jnscbrift 6 f. ofi ftèp

fi€r Mtvov %% iffitit »ai «N^xoi^, so das« es das beÜeulet, was

h totç ^eauoîç ist, dnreh den Vortng Geseliesiurafk efbalten bnt

Naeh der titeren ErUftrang (s. C I. H p. 40S) soH h&iyoç flQr IV-

<^«oç, ^iiog stehn, dem Sinne nach wenig passend. Ich selbst habe

früher von aiigeieitet {d^ für t steht zuweilen nach einei- Li-

(|uida). Uebiigeas ist das Wort nach Mneinos. I 109 sicher beglau-

bigt, also in C. I. 2555, 11 ohne Grund vtm Hörkb liuidi tvoirov

verdrängt, «las .sicberlirh auch C. 1. 2554, 87 aus ENÜlNüN corrura-

pici t ist, — Lia drilles Adj. i^éïvoç Ka^Hoç {^eîvujv xal àv^qt^
nivia» C 1. 2557 fi 17. 59) gehört nur scheinbar bieriier; denn
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hier Ut -tvoÇf nicht -poçt angehStigt an eine frflher ohne Zweifel

eoneenadliMh schlietfende Wnrael. — Der Datîr êfiiit,^ woiAber

Ahrens D. D. 241, findet sich hier som ersten Male in einer Itieti-

aehen Insehrift.

Z. 1 2. avv^iwiLte^ay wofür Pittakis fâiscbUch ow&iw/^e&a

hat, stehl für avv-i^ojftéâa . entstanden aus aw^-uai^uDa. Auch

C I. 2554, 201, wo Böckh xai^oic,- xcr/ crw(fi^]ô/i«^a conjiderl für

das über liol. rte KAOß^KAI^NOEOMEGA, wird zu lesen sein

•Aa^iûç xa avvi^iiti/ued^a oder avp^efäftsd-a, Ueber die Verwand-

hing Ton c all A war eben die Rede. — in aw^itäfXB^a x«i \jfvvsv-

doK^màfi»] vergL C. I. 2556, 4 vdâê owi^ä^vw iwi amv]^

Z. 14. %6v o]q%ov— [i^ai^vXdttovtk «rit. An dieser

Stelle glauhte ich früher Jesen in aflssen «;o^]x[/)oF[fi ^hf %èg

dg ikéoç ^fiVf mai ôâlfi€» xoà{là ntàya^. Der Papierabdruck

aeigt aber, was die game Ergänzung verdichtigt, dass Z. 15 Ôéftip

und Z. 14 evoQ/JovTi falsdie Vennuthungen sind. Hier ist znnHcbst

das / nicht überliefen, und doch iiiüssto man eine Foi iii mit i er-

wailm wegen des folgenden è7noç]xiovi\i Z. 15. Denn wenn aneh

Formen wie intoQxôvri sich linden z. B. Ilierap.-Lytt. 17, so doch

nicht neben den nltfTen Formen in einer und derselben Inschrift.

Ich lese daher vov oq%ov — àiag)vXciztovfi, was dem folgenden

inio^xicvwi allerdings nicht streng entspricht. Ich erinnere deshalb,

abgesehen von einer durch die Rhodischen Contractionsgesetze er-

klärlichen dialektischen Abweichung in L Hierap.-Rhod. Z. 90 svo^-

xnvwi (sie) fti» ev dfi»^ imcç^uiSi^i âi %à hanlu^ an C I.

2555, 22t, wo anf die Worte as de imoçnijaatfit das Pirtidpium

tvoQuaai folgt; femer an den Singuhir I;ri0^(^m'neben dem Plu-

ral iêbçatStfê Hierap.-Lytt. ITf.

Z. 16. 'Oqkoç o BoXo€]vTiwif 6 ctv[t4ç. Für diese Ergänzung

spricht C. 1. 2554, 208 'O^/xoc; OXovtiuiv 6 avrog.

Schliesslich mögen die ausseriif Nv ohnlK hm dialeklix hen For-

men der Inschrift zusammengesteiit werden. Es sind du > der Diitiv

è^iv Z. 1 1, Are. Tt-va = Zijfa Z. 5, die nicht contrahierlc und mit

B an Steiitt von F versebene Fotui BoXoertiog Z. 2. 10, Itvtiov

für Uv^iop Z. 6, %9%^ivwv Z. 1 1 TennuthUeh IQr %sSk§ikti9f endlich

B^èétaw Aeo. ab BeHMne des Zois. .

18*
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876 VOAETZSCH

U. FRAGMENT £1NES LYTTISCH - BOLOËNTlSOlEiN

IKe VerSffentUchung der folgendfin im J. 1860 flii^pftmiieiie&

Imolirifl Bttttit sich tuf einen PepîMbdrvck , den ieli ebenlllb

Herrn AebiUes PMlolalda in AÜMn Terdanke. KfAlier lehen ist die-*

g^lbe, jedoch ohne hegondere Sorgfalt (Z. 12 wer gißziich übersehen)

in der *£qpjy/<. ctQxcxinloy. nr. 4077 p. 2045 von PiiUikis mitgetheiH

wonlen zugleicli mit eiiiem freilidi fast durchweg misslungenen Er«

kir»nin«î!^vei'8uche. Der Abdruck bietet, /um Theü allerdiogä nicht

hinreichend deutlich, fuigeude iiuch»tahen;

ION
AAEKATAAOIIT

AYTTIO^KAIKATAfPA
TOKTEAYTTIOKE^B

5 AA^AN^ETATEAtA
KAITA<OAO<TA<5EN
.ONAE.AIAETI^KAT
TIMAAIKAINIKAOE
AI0IK0^M0IEnAYTJ2NK

10 OlAEAYTTIßNTONENTAI
ENAYTTIOIECBOAOEN
lOlAYTTONAtE^

KA'OIAYTTIOI
OYONT^N

16 Ai^npo

Varianten: Z. 2 Pitlaicis AAEKATAAONT.— Z. 3 AYTTKX:
Pitt AYTTiAK. ^2.4 xuklit Pitt ECK. Z. 5 TATEAU: Pitt

TETPAKO. Z. 7 Anfeng P. nONAEMHAE >-* Z. 9 Anfiuig

AlOIKOOT. — Z. 10 AYTTION. — Z. 11 AnT. lEN. Z. 18 feidt

bei P.— Z. 13 KAI feldt — Z. 14 P. OYONTiL
Wie lang die einzelnen Zeilen ffewescn sind, lässt sich nicht

sicher h^süinmen. Die 9. Zeile ist tür die übrigen al» liials^t hend

;m^psoben wurden, weil dort d'w auf das klpiiist*» Mafs bescliranktc

Ergänzung kaum zweifeiliafl sein dürfte. Dauacii wird das Fragment

etwa 60 zu lesen sein:
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Das Torliegende Fragment betriffi wie das eben besprocbene»

OD dem ea aidi auch bindchClich der Sebriftcbaraclere und des Dia-

lectes nicht unterscheidet, einen zwischen den Lyttiern und Boloèn-

tierç geschlossenen Vertrag. Diese beiden Fragmente kAnnen dem-

nach, wie schon Pittakis ohne ihren Inhalt erliannt m haben w-
muthet, Theile eines und desselben Documentes sein. Eine andere

Möglichkeit wird bei Zeile 15 zur Sprache koninien.

Soweit die geringen Ueberresle der Inschrift auf drn Inhalt

schliesseii lassen, wird m;«n annehmen müssen, dass die Lyilier und

Bolocnticr sich durch einen Eid, der uns also möglicher Weise in

dem ersten Eragment eriialten ist, für den Fall ein^ i&rieges, oder

vielleicht eines Aanbzuges zu gegenseitiger ilUfsleistung verpflichtet

haben. In diesem zweilen Bmchstücke wird non, wie es acheint»

festgesetzt, auf welche Art ein den Verbfindeten bei solchen ge-

meinsamen llntemehmnngen zn&llender Gewinn getheüt werden

soll. Der betreffende Antbeil soll aber denen» die Hilfe leisten,

schriflltch ange>nesen werden^ wenn ich das Wort notayt^ulipammt^

Z. 2 recht verstehe, wahrscheinlich damit ihnen später Niemand den

BcsiU streitig machen könne und damit sie insbesondere dem Staate

geeeniïber, der übrigens ve.rmiithlich wie nach dem Bündnisse der

Ili^iapylnicr und Piiuusier C. I. 2556, 56 den zehnten Theii erhält,

einen Ausweis haben. Ferner soll (Z, 5), nalfirlich von der Parfei,

welche von der andern unterstützt wird, bei einer Eipedilion zur See

für Verpflegung und Transportmittel (?) gesorgt werden. Ausserdem

wird festgesetzt (Z. 6), dasa die ublicben Fremdenmahlzeiten verab-

reicht werden sollen^ und. zwar auf die Daueir ron Festen (?) und

Reisen, wenn nftrolich Lyttief oder Boloéntier als Gesandte einer

Festfeier der verbfindeten Stadt beiwobntfi oder in gleicher Eigen*

Schaft im Bündeslande fëisen. Wer aber den Gesandten auf ihren

Reisen ein teid zufügt (?), von dem tollen; wenn er gerichtlich Aber-

fQhrt ist, die Kosmen seiner Vaterstadt eine aus dem Fragment nicht

ersichtliche Strafe einziehen. Schliesslich (L. 1 1 j wird, wie es scheint,

für bestimmte Feste ein «gegenseitiger Besuch zur IMliclit gemacht,

der, wio sich aus anderen Tifi in n^iht, zunächst den Kosmen oblag.

Ras Kiide des Fragments gestaltet am wenigsten eiue Ergänzung,

im Einzelnen bedarf es nur weniger Bemerkungen:

Z. 1 f. Zur Erläuterung dient eine Stelle ans dem Schatz- nnd
Tmtzbûndnisse der Uierapytnier nnd Priansier C. I. 2556, 55 f.

Wenn nämlich, so die Götter wollen {9m¥ ßmXofthm), diese bei-
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den Parteien nim n Ttewinn vom Feinde davontragen bei einem gc-

meioschafilicheii Zuge« zu Laude oder zu Wasser ^ dann soUen sie

beide Antheil haben nach dem Varhàttnisse der am Zage T^rtheiligtM

(2. 55 htty%€Ê9émw kntmé^ xord tèg üinS^ tèç h^funnaq

ê. u été sa einem Zuge «usTOokendeo), der «hâte Theü aker soll

jedes IM beiden Staaten in Gute kemnen.

2.4. ^oa^Lü9iif]*azßi0f$tva». IMe Schnfrmg dei fiit

Plttr. niH o glaube kik fOr dieee ineekiiflr Tofaunetien su ntaett» wetf

aneb dfe Aco. Pbir. AvkIos 1. 2, tàç bèéç 2. 6 den fcunen Yocal

haben. Diese Form gcKraiirhte gewiss der kreier, als er ßoa-

9^lovtai{%'), ßoa^lovai ;nil;^t'ui^hon, dagegen ßoa^ioiai nocli nicht

anfgenoniniéji hntle. — Zu /; y.oivà ij iôi<f ve.rgl. r,. |. 2556, 53

fj xotvtf ^Bnâoi'aartëç r? îâln rtvFç rraç* exatiçtor.

Z. 5. âia{ij rj ua%a — no^ïf ia ]. Auch im liûndnisse der

Hîerapytnier und lihodier Mnemosyne I S. 79, 25 werden noQÛa

erwihttt« wofilhr leb an unserer Stelle die ältere kretische Form

ftoQijïa aufigenemmen babe, d. a. Beföidemogsmittel, aise bier

0cliiffé, auf dem Lande daa nOtfcige Pnbf^erfc. Heae Bedeutung

bat ohne Zwiifel n&^jfila auch in der Inaehrift 2560, 29 ff. (n^y^
êè é [x]a xe^lay s'x]] noqrjt(a naqix6wtm9 OS lU» '/lfetf»tft»W
KAüliJbi 'teîiç JJ^ica^üijBv^ ittX,), Dur 8hm dieser vmcfaleden ge-

dènteten Stelle scheint m aebi: die Kosmen sollen jedwedei Trans-
port mit tel beschaffen, dessen eine Gesandtschaft bedarf. Es ist

nämlich schwerlich ein Gmnd vorhanden , das Wort Ttoçïjïoy gegen

den sonstigen riebrauch (wit- Hörkh will) im Sinne von êq>6Stt»f^

(.lE^édiov zu nehmen. Das ei.^t» \\ rirf noEiyr.'ia aber hat schon

Ahrens D. D. 192 gewiss richtig mit jiqaoßüa erklärt, während

Böckh darunter rrQsaßila Ehrengeschenke versteht.

' ' 2. d. rag ^ev{iiièç '^oivaç xtl.]. Fremdenmahle sind

aneh, was für diese Ergtoxung «prickt, m dem Bflndntaee der Latier

und Olnntier G. L 2554, 60ff. erwibnt mh den Worten: leà «SLU

itéwtû x^fWUHf i¥ âi ^ iöf tàç S^ixdç ^ôhaç, — Eo fragt

ifch aber, in welchem Shme man die Worte tàç éâèçm aehmea

bat Man kdnnte daranter „Fremdencfuarfiere" veretehen wollen, die

allerdings in kretischen Städten (Existiert haben durften. Bei Phi-

larch Lyc. linden wir wenigstens erwähnt die zAiin kretischen Perga-

mum gehflrige ^evi/r^v nôôv d. i. tiai h Mürk Kreta III 452 ,,vcrnmth-

Kfh ein Ouartier, ausserhalb (Nr - igentlichen Stadt, \u» sicii die

Fremden aufzuhalten pUegten'^ £iae S&fin^ ôààç ist nun nach der
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Ansicht Hock's auch an der ehmi prwâhnten Stelle C. I. 2554, 61 zu

Tcrsteben {èv %q öäip)^ sowie in Z. 64 dmelben IiiBchrift {ai àé

tiç tiva àâmtjaai h tavfaig tmlç ôâoiÇj àttovuadtùi ï^anh»

%à ni^[xi^à\» AUflia Gmndte dm» fremden Staates bedurften

nicht nor in den s. g. Frandenqvtfüerea» eondcm «uf allen Stnieen

im Bundeslande, wohin ihre Reiee eie führte, lir ihre Peseen den

Schntiee der Geeetce und hier tkhenll auuite ihnen die Leistung des

mf der Reioe a§thigen ünterhaJtee und jede andere Untentdtinng

erwflneeht sein. Deshalb erkUre ich tak^ gegen HAok*8 Anlbssnng

und nehme die Worte Iv 6ô(p und lalg oôolç in der Inschrift

2554 in der gewöhnlichen BtUcutnüg „Weg, Reise". Desgleichen

heziplie ich in dem vorliegenden Fragmente Z. 6 tàç 6ààg auf die

Kelsen der Gesaudten, sowie taïç oÔoiç in Z. 7, ergänzt nach C. L
2554, 64. — Die Gabtfreundschaft der Kreier ist übrigens bekannt.

Nach Ëustâlh. Odyss. 1 p» 1860, 45 gab es bei ihren gemeinsamen

Mahlieilen sogar besondere Tische für die Fremden, r^iiursfiu

fmxa/.

7. |l|oMrAi^o], Aehnlich âtnléa in der Inschrift ven Dreroi

lao, aber UmXa a L 2554» fö, von Ahrens D. D, 194 milGmnd
angecifeîfiBlt

Z. S. d/x^ in%u9i\ytiM, Vermthüch ist hier.dix^

xSm^i Pass, ta d/w^» vénS» einen -Process gewnmeo. — Die Er-

gänzung èni T(3 xotvfû di^txatYiqita nach C. I. 2556, 48.

Z, 9. \nn]}.t. Derselbe Dalivus iindet bich in dem Bund disse

von Hierap. und Magu. Z. l (Mnemos. IS. Î14); in anderen iireti-

sdion Inschriften nokti. — Die Worle qÏ éjÔQ^Q^ in ovtGiv

xocftovtutv wie C. 1. 2554, 30.

Z. 11 u. 12 sind vermuthlicb Namen von Festen zu ergänzen»

vgl. C 1. 2554, 76 fl'. fQrtSyront âi iç ràg fOQvàç ot /uèv ^àtioi

^ "dévia Iç là [SêQjâeUcta um ig s^^^a iis^ct] nach Böchh

und nr. 2556, 37 ff.

Z. 12. BoXù$9tliù^ ^^t%09â9, Dafttr erwartetman dem
voransgdienden ig BMvnm entsiirechand ig ji^w* Allein Ig

ist nach dem Papierabdmck su ortheilen sicherlich nidit za lesea^

wenn auch der Buchstabe vor Jl zweifelhaft ist. IHe Form jit^-

torêe muss zwar in einer dorischen Inschrift befremden, denn nach

Ahrens [i.D. p.373 gibt es nur ein Beispiel dieser An, das aus einer

dorischen Quelle i^taninit, olxctJ«, s<h\N ci Ik h nhi r wird sie durch

eine andere Deutung der Steile zu beseitigen sein. lü)enso linden
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sich SU dem Suffix -^w in dorischen Schriftdenkmftlem nur wenige

Beispiele, daninter eine, das Ahrens p. 375 erst durch Coiyectur ge-

funden in dem Décrète der kretisdien Latier an die Tejer C L 3058

Z. 13 uiarw^ëTy wofür ebenderselbe in der Kuhn'schen Zeitschrift III

S. 104 wohl richtiger uiaio^év vorschlägt (in der Copie ATOOEN,
lk'i( kh aiTÖ^iv). Neuerdings ist noch bekannt geworden Bim vo-

O^ev in dem Décret der Biannier an die Tejer Z. 3 Miiemos. I S. 125.

Z. 15. h> t]aig 7t^o\vniaçx(âaaiç atdlatg]. Diese der In-

sdirift 2556, 6 f. entnommene E^oznpg ist freilich zweifelhaft,

zumal wir von einem ilteren Bündnisse der beiden Städte noch

keine Kunde haben. Wenn aber, wie die Ergünsung Toraussetzt, ein

solches bestanden bat, dann yrMt es sich fragen, oh nicht ein

BruchstQck des hierauf bezüglichen Docamentes in dem vorigen

Fragment erhalten ist, während doch nach Pittakis' Vermuthung

die&es und da« zuletzt besprochene einer und derseibeja Inschrift

angehören.

Posen. H. VORETZSCH.
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MISGELLEN.

BLEITAFEL VON AREZZO.

In Poggio Bagnoli. cmem kleinen Ort am Fla» Ambn zifiBcbeii

ArezEO und Bitargia, sind in Sommer 1869 in einer warmen minera*

liscben Quelle eine gro&e Anzahl meist terstôrter BrnmemUnzen—
die erkennbaren reichen vonThiianus bis aof Valenttnianond Theo*

do9iu8 -r- nnd anfserdem auf einem Bleiplâttchen (fiA2 H. hoch,

0.09 breit) die folgende mit ^nem tpitien Stift eingeritite auf bel^
Seiten vertheilte loschrift gefunden;

NVMEN • DE

MANDO • DEVO

VEO'DESACM
Fiao • vn • vos • a

(JtC) OyB • FERVENTES

snia • vos • nimfas {tic)

ifVE*QyO*AUO*NO

MINE •VOLT» -ADPE

IlaM • VTI • VOS'EV

M . TNTEREMATES

I N r f R F 1 C I A. T E S

INTRA • ANN

{tic) VM • ITVSM

l)pr vordictitf» G. F. rinmurrini in Floren?. Iiat dièse Inschrift in

Carlo Strozzis feriodico di nnmismalica e sfragislica per la storia

Italia (Jahrg. 2 S. 51) beliannt gemactit, wonach sie hier wie-

derholt wird. Die Ergänzungen Gamurrinis sind beibehalten ; dessen

Vorschlag dagegen am Schluss îiIimi su lesen statt ITVSM ist aus

Qj LETINIVM

LVPVM • Qyi • ET

VOCATVR-CAV

C A D t O • Q.V I«

EST • Flatus • SAL

LV8TIES«tlSIIB

RIES • SIVB • VEtie

RlOSeS- H VNC

EGO • APVT • VOS

TRVM
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spraeblichen Grflnden nicht zu billigfn, da es Tiehn«hr Imne helssen

mûsste. — Die Lesung macht im Ganzen keine Schwierigkeit:

Q. Lftintim Lvpvm, qui ei voeatttr Caucadio, qui ext fi\lhi]s Sal-

lmtie[s Veuleries sire Ven\e\rioses, hnuc eyo apnt ru^trnm nnmen

demando devoveo desan ifirin, uti tws. Aquae /^?vv ///( >, s?Tr?] r\o]s

Nimfas [si\veqtio alio nomine voUis iulpe{l\lari, utivos eum intere-

mates interßdates intra amum: Uia?) v{otim?) ${<dvam?)

m{eritis?).

Für das sehr aeftene Gantilidaiii vergkicht Gamumni paaseod den

arretimaoiieii Soldaten (Keflermann vig. 103*) Q. lidMif Q.

Am. Pirnm, Caueadb »t Bildung von dem nicht unhdnnnten Na*

men KaùnaÇf wie ^S^fiaâiù» von ^E^ftâç. Dmandm^ sonst Aber>

tragen oder vragsenden, mnss hier den Werth etwa von iemmHan
haben oder von nmm déferre, wie C. I. L. I, 820'); desaer^ian
statt «(iesecrare ist wohl nichts als ein inclividaeller Sprach.scbnitzer

des Concipienten, der auch sonst fik In i ich der vulgären Ausprache

(Nimfas, interemaUs, interßciaten und immer e statt ae aul'ser 2, 5,

wo der Fohlor berichtigt hi) und den VjUgärformen {Sallustien, Ve-

neries , Venen'oses ) so wie der ungenauen Ausdrucksweise des ge-

meinen Lebens (so in Q. Letinium Lupum . . . htmc, in dem doppelten

tm' 2, 4 und 9) gefolgt ist. Merkwürdig ist, dass die DevoviruBg hier

an die QaeUnympben gerichtet ist, während die bisher behannten Ja-

teinischen, so weit sie 4berhaupl eine bestimmte Adresse haben,

och an den IKspater wenden (G. L L. I, 6t8), wie denn auch aof

den griedliBcben die G<ytter der Unterwelt vorwalten. Im Uebrigen

vorwciae kh auf die Znsammensteihrog der bis jetzt bekannten dcr-

srtigenDeninniller im griechischer, oskischer und lateinischerSpraehe,

die C. Wachsmuth im .N. Rheiu. Mds. 18. 559f. gegeben hat, womit

Uenzens Nachtrag im BuHett. <leli' inst. ISG6, 2h2 zu vt iluijden ist.

Ks wikI ci iaubt sein, eine, wenigstens gewisse Analogien mit die-

sen Verwünschungen darbietende, wie ich giaulu ungecburktc In-

srbrifl aus Savoyen anzuschliefsen. Ich entnehme sie den Vernnzza-

schen Papieren in Turin. Bemerkt ist dabei : 'pietra scavata sul terri-

torio d'Echelles in Savoia presto al tmrenie Guier net 17S7; sul roveseh

äeUa fkfra si legge ripetufa evn poco dSoom la siessa nerissiime'

') Auch in der vuu ileiueo i(uilctt. l^CiG, 253 herausgegebenen caiu|iaui'>

•eben Uscbrifl ist mtub roga am Seblass gcwifs mta^o r^po vicU daiente

Wort als ffiflieasÜieU m fbateo.
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UX • WVI • VL //

SI • QyiS*tN«BOM

IXSERIT • SPVÄCIT '

FBCERIT* IN TBM
lOVIS'D'X» I'D DE

L • PARS DIM ESTO

NESl • L • P • V

Ib del" Uebcrschrift Lex rivi 111 .... lässt der febleade Eigenname

nch nicht ergänzen. Das folgende ist wohl zu lesen: st guts theo

m^)xterit spitrcit{iam)fecerit, in tem{plum) lovisd{omeHici? denarmm

umm) âiûto)^ Die Formel del{ai9m) pan 4im{idia) esto isl ebenfidb

khr und Tergleidibar mit der Inschrift von Aquilija (HenMa 7B37):

êdaÊûf fiMiff(am) Mcip{itt)* Mit der Sefalossfornel weias ieb dagege»

nichtBaninlingen. Allerdings erinnert nett' mit folgenden abgekftnteii

Iidlialen anFestns Angabe (p. t65), daaa naît pro lAie in derDedicatkNi

der Ära der aventinischen DianaTOfkomnie; denn bekanntBch ist diese

mafsgdaend gewesen lui alle späteren römischen Consecration en und

wie auf dieselbe anderswo Bezug genommen wird (z. B. Orel! 2489),

so könnte auch irgend eine Phrase daraus, srlbst in alterlhümlicher

Fassung, a uf r i ii rm j li rigpren Denkmal wiederholt sein. Aber unsichere

Hypothesen helfen nicht viel.

Zu den Paveser BronsepUttchen mediciniscben Ii^alts, die in

dieser Zeitschrift 3, 302 Ton mir herausgegeben worden, habe ich

einige fieriobtignogen nacfaantragen, die idi einem Tortrefflichen, lei-

der vor Knnem veratorbenen Gdefarten, dem Pïofbsaor GiOb Maria

Bnaaedi In Pavia Terdinke, Yon derao Richtigkeit ttrigena iA wpê-

tir mich aelbst Abenengt habe. In der enten TaM ist Z. 2 stall

cvM CAVTm leaen cvra cavt, Z. 4 atatt mauo m lesen nouo.

TkM.

GRABSCHRIFT AUS WESTGOTHISCHER ZEIT.

Unter den christlichen Inschriften liisi)anicns , welche zugleich

mit den heidnischen von mir gesammelt, nicht aber in dm zweiten

Band ile> V.. \. L. anfgrnommcn worden sind, weil sie üIkt di»' die-

sem gesetzte Zeitgrenze (das Jahr GOO) hinaus und aus den Grenzen

des römischen Lebens überhaupt berausfaUen, beünden sich manche.
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die neben dem iiistoriecben auch ein phik>kigiacbee Intéresse

bieten

Dam gebArt^ feiende, 1827 in ViUefranea nordwestUcfa ven

Gordon gefimden and vafanciicinlich noeh daaelbet Toibanden; icb

babe den oitlegenen Orl weder selbit besuchen noch*irgend eine be-

- ttinunfe Nachricht Ober den Verbleib des Steins erlangen liönnen. Es

existiert nur eine Copit; dci Insclirift, von einem Geistlichen Pedro Mi-

guel Zamora gleich nach der Aiinindung <:oiii;icht. Danach ist sie zwei-

mal, alter ungenau, gedruckt wurden: in den Memohas der Madrider

Akademie der Geschichte Bd. 7, 1832 S. XXVT. (vgl. dit- vdil uifigen

Notizen im 6. lid. S. LXXVii), woher sie hätte in weitere Kreise

dringen können, wenn nicht alles spanische so entlegen und diess

Stûek noch dazu so sonderbar wäre, und ifenier in einer obscuren

tongnfië der Piorina von Cordovi von Herrn Casas -Deza (1838

6» 4l4)w Der ietztare gab mir eine nendidi aorgfiltige Copie der

uiB|iiAnglidien Abachrift, wekbe jedooh in einiebien PflUen aus den

beidenDtmoken efgftnit und oontroUtert werden muss. An der Aecht-

heit ist, um es von vornherein su sagen, gar nicht zu sweifetn; denn

aehwerlich kann so etwas überhaupt eri\inden werden, am wenigsten

aber zu jener Zeit und an jenem Orte in Sp.iinen. Ich gebe die soge-

narmteii leonini»t:li( ii \>rse mit nicht streng durchgeführtem Reim

ju gewöhnlicher Schrift, mit Angabe der Auflösungen ( ) und der

Ergänzungen und Acnderungen [], sowie der Zeilenablbrilung
|
und

der Versabschnitte — ; zu möglichst urkundlicher Mittheiiung der

24 Ualbverse wird aich anderswo Gelegenhettfinden. Wo etwas darauf

ankommt, erwlhne ich die Ueberlieferung in den nachfolgenden

Erlintmngan« Am Schlosa der Verse, nicht der Zeilen, stehn ala

Interpnnction kleine Palmiweige oder Epheublitler.

Bm€ cmaum Opptei' | cenCmenl «amftra,

[CUtro nü]cr[e] ntltUmm—
|

ge$tu ühUuq(vel co[H8pi]c[u]um*

,

Ofih(u}$ quippe polUm— et ar tumn virib(u}s dim$
laeulü vehi precipüur —, predoq(ue} Baceeii desHnaiur.

5 In procmclii^^ uij belli necuiur—-, opüulatione sodalium desolatu^rj*

^avitpr cede perctdsum —
[
clifehifes rapmnt peremium.

Mxammi$ äQmu(m) reducüur —, nuis a vernulis humatwr.

<) Sitti«« dar Art i> das MoMtibaricblsa d«r Barlinar Akadeal* voa

IMl & 767f. aal ia iw JaMiite» fir PUkL im S. mS. vwiMIkfct
Word««.
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286 MiSGßLLEN

Lug[ejt conntx cum Uberis —,
|
flêtib(u)i famä» p[erjttrepit,

Decies ut i$nm ad quater
|
qwUenm— ftixit per annos,

10 MÜB S€mpfmblr]iwn idm — mrte a FaasMlIiit mtiltelfttJs.

Afiiftw sub ^mit— tk
\
V!id(w) Oo^àm.

IKfl cm MOM sind der Sntopbag, auf deisen growir PecfcttoW *

die iDBehrift eteht. V. 2 zu AnÊing hat dieAbmMtt ^nmioar«
Auf die Zuhl der fehlenden Buchstaben ist daraus, nach der ganieB

Art der Abschrilt, nicht mit Sicherheit zu schUcssen; ich dachte

luerst an yluria et decore, Momnisen an darinitoref wo danii aber

^mspicuum nicht pas^t; die in den Text gesetzte Ergänzung wird

wenigstens den Sinn trell'en. Auf ein Paar Silben mehr odet*

weniger kommt es dem Versiticator nicht an. Oppilmi ist der Gene-

tiv von Oppila, wie man damais Egica Egicani flectierte ; ein spanischer

Oppâë kommt als Gesandter des Königs Leavigüd (d69—586} nn den

Frankenkdnig Chilperich bei Grsgor von Tom (6, 40) vor; dM ist

etwa 70Jahre früher. Soust veraaag ichdenNamen nicfatmobanweiwn.

Die ErgftBiuBg oon^fkuum ist wehl als aicfaer aniusehn (die Abschrift

giebt Co c VM); an Stelle der mtmbra Oppikaiiwwé ihr Beskaer

seihet geseti^t, ohne das» desshalb zu Anfang nothwendig ein ap|M-

pitives Substantiv ausgefallen zu sein braucht'). In duetis V. 3 bemerke

iituii die auch sonst in dieser Insrhrit'l sich\viederh(dende Verüiih» hung

von allerthnndicherForni und AuädrucksweisemitderBBri>areidessie-

h( ?itni Jahrhunderts, welche »rian vielleicht als charakteristisch ansehn

tlai 1 für die Zeit und die iieimat des iBidorus. Für V . 4 iV. erbitte ich

mir Aufklärung von solchen, die mit jener Zeit und ihrer Sprache ge-

neuer wtraut sind als ick Oppilu, durch Reichthum und Kraft der

Glieder ausgezeichnet, pneipSiw (e für ae ist oharskteristiseli fttr <tte

Zeit) iacnkt eéki, Soll dasheistenrjmMefpjillo- a icJmik (oder mUteuM)

iamkt, er nird am Speerwerfen feihindert? Ëher doch wohljmwe^

') Za den W oiien ^'^estu abäuque conspicuu^ ïà&iàl sich der Anlauf eioer

Grabschrift, cbenfalb in leoniaischea Vemen, aber allerdings erst aas dem Jahr

958, verjj^leichea, dereabeiHilafni gefanleaesOrifiMdsiA dudill«m Berlaas»

Güte jetafc Im bi«ii^ Mwettn beiladet:

[Wie] reeuiat taeimbu— Sarnnd ûtluHrinùnuêt

[Kle]ffans^ forma deconu—, atefiim ct&a eommodas.

Dergleieheo formelhafte WandiagM, die sich ooch maooi^ach oaehwelan

lassen, htba« aicà im étm coMMrvaliv«« Spuiee gewiaa l«hrhanderte lief

erhalteo.
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GRÂBSGHRIFT AUS WKSTOOTHISCHER ZËIT 2S7

fur 4iiÊi iâmâa oiiarBMr» 4crTrMU|MHrtvon Wur^eachossan wird ihn

MilgitngeD. Freiliob bleibt der Amdniok dunkel und nngeeehiekt

Wae aber heisst predoque Baccm dettinatur? Zunächst denkt man,

bei diesem his to t ischen Berichl, bei dem Worte Bacceis an die

Vaccäei*. Beim Isidor oriy. 9, 2, 107 heisst es Vacca opp'dum fuit

tkrfa PyrenaeutHy a qm sunt cognomùiali Vaccaei, de qmbm creäUur

dixûse pceta (VergiL Aen. 4, 42) 'latequê poganitê Vêotam (BarcêH

ist die beglaubigte Leean). ^üi' J^in§ii Ai^ fmmpUm wmH»
Mfimil toÛÊMÛÊÈm* Hdm «I FoieeiMe qmi Vë€tmm, e di i Utttram

dtwüiifn. Wenn dieser Notit eine besünniCe Anwbinung in Grunde

licgi, 10 mniB damit ein änderet Volk gemeint sein , ak der alte und

berühmte Stamm der Vaccüer, dessen Sitze am Durius bekannt sind.

Schwerlich existierte di*sn noch als solcher im siebenten Jalii Ii ändert;

mit deü nai hilf*! genaiinteoi Vasconen, die Isidor mit ihnen zu ver-

wecbspln scheint» hat es eine andere Bcwamitaiss. Die Verwech-

selung mit den tarcoet des YergU lâsst aber die MögUchkeit wenig-

stens oiTen» ein sonst niebt IwkanntesYolk derltoecei etwa imMorden

der Halbinaal anninebman*). Was aber soU das bedeuten: als

RAttber wird er den Baoceem bestimmt? Selbst wenn jirMdafiie ge-

ändert werden dflrfte (dooh sind Aenderungen der Art bei der offen*

baren Unbefangenheit und Treue der Abschrift zu vermeiden)
,

ge-*

winnt man keinen besseren Sinn. Mommsen dachte an pmdioqtte;

eiîi I, elw.i III das D eingeffijil, wäre naclj dem Schriflcharakter leicht

möglich und leicht zu übersehn* Also bei dem i'rausport wird er be»

stimmt für ein praedium, oder dasselbe wird ihm als Ziel angewiesen.

Sebt erwinsebt für die Bâhere Bestimmung des mIU, doch aber aueh

in mehr als einer Hinsîcbt miaslkliu Aasctiii «ûsate dann der Name

dsbjmMdiHN aain» ptandiscfa Bnccei, oder indedinabel; koins von

bsiden entspridit der Anatogie aokber Namen von /Wndi'und^riedüa»

deren wir freilich nur wenige kennen. Ehe man sich hierbei beru-

liij^l, wird man weiter fi ugnri. tieiiii in Bacceü nicht ein passen-

des Appellativuiit stt^iki^ii ? kh linde beim Isidor 20, 5, 4 unter den

Trinkgefässen bachia {jbaccea Handschriften bei Arevalo) primum a

Baceho, fnod est oAticai, nommata po$Ua Ai «iirs aqwtriOB trmuiü.

^) Mit dt>ni alieia bei Orusius ô, 4 iiu ^ irialiürüru Krieg erwiüiutea Ort

Bacda ktbeo ti« sicker aiehts zu tfcn. Yfl. M. Hoffinaiu de FirUaki Nitmaiäi'

mmmfnë Mfo 9. 44 Mer kibnta au» M Mart Vecea «• ém vwetaiickt

JaeaaiedMa; vgl. CI. L. 2 & 403.
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388 xbcëllen

M Diicaiige (t 8. &32f. Heofiehel) wird eae gane AumU tob w-
wandten Aoidrflokeii veneièhiiêt, diê doeh wM mit unserai étnU

sehen Wörtern Hecher uihI Becken zusammenhängen'). Femer

findet sich (gewiss vom seihon Stamm, wie ja die Ausdrücke für Triuk-

^':('f'ftrse und S( hitlr überall vieir,i( h /iis<iin!Jifnli;in;,M'ii) barnts. das

tranzôsiche béc^ für Fähre, Transporbchifl (Üucaiige 1 S. 526). Mit

buea Beere weiss ich keinen brauchbaren Sinn za verJündea; auch

«ine nahe liagaodeVartedmag dea Worte» bielet eioh nicbt and iai,

wie bei prtdoqm gesagt wm^e, prindpiell ni voraeiden. Kftnnte

man far frêedo eine Bedentang beifügen me etm die einea Fthrera

einer militlriachen Bedei^ung, so wfirden hmctKêlm^, PHnren {Maaeii;

aber ich hnde für eine solche Bedeutung \on praedo durchaus keinen

Anhalt. Höchstens das kann iiiaii orw.ihueii, dass praedo ftberbaupt,

ausser vielleicht im italienist lieii hei Uniiic, iu ilrn rouiaBÎscheD

Sprachen keine Verwendung gefundeià zu haben sclieint. Mit einer

aolehen Bedeutung von pra«do atimmt oflenbar am besten der game

Zuaammenbang. Denn daa erwartet man: dem fornebmen «ad

atarken Hann wird ein wichtiger Auftrag trtheilt, und er (Sit dabei

im Kan)pfe. Moaa man aber an frttêiê in dem bekannten Sinn ImI'

halten, ao weiss ich nur sehr nnaiehera Vermuthnogen Aber den Sinn

der Stelle vorzubringen. Es wäre dann mit viclleiclit absichtlicher

Kürze halb gesagt und lialb verschwiegen, dass Ojipiia ilie ihm anver-

trauten Geschosse als />;rte</t/ veruntreut habe; und mnn könnte in

dem baeceis dettimtwr die Strafe dafiikr aucfaen. lljer hängt nun

wieder die Erklärung tob der uoaicheren B^eutung des Wer-

tea haceäi ab. Wie man mit kmtta Waaaerknig oder aait kmcm
Fibre (man kann aa Ruderkneebte deahen) eine Stntfa des

prmdo hcnnabriagen ktanle, worden fieUekbt die Kenaer daa

Strafreehta emntieln. Aa der Form kmteà wird, «neb wenn

man sie von hmca oder baccusj nicht von bac^m ableiten muss, neben

duens, naviter und den Formen der Zahlwörler V. 1 l vielleicht k^in

Anstofs SU nehmen sein. Allein wabvscheiuiicher bleibt mu* die

') Ich >riic /wiij (|;is.s unser Becher und (las italienisrh«- hivchtere aucli vud

I. Grinua uni einer (liosse de« Paulus 8. Wi bacar ras vmanum timile bacrioai

(uDÜ dazu die iu iVlüllers Note aDgefiibrten Glossen) zusAinmengesteUt werdeo.

DiaeimW«ct6rbMb3*Aaa. 1 & 6» df&skt aie* Mkr vankktig mm ead aim
2 S.M MifImm apeikdiMa Beakta baiMRiekai^kt. OieSiaUt 4er antat

Aelage 4arMaaiate OraMMatik tkarleMra, 8), weleke MiUkrwm Paelac

aaflikrt, Bode ich ia dar xweitaa aickt
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GliAJiSlimiFT AUS WESTUOTIUSLHER ZEIT 289

andt i f^ AUftraative, nâmUch m yraedo die Bezfiirhnung irgend einer

miiitcirischen Führerschaft und in Bacceis denjgeuiälö etwa die Schaor

von KrL( i^era eines besoQüeiea Voiksstauunes zu vermutheD, deo

0|)pila führte.

fii folgt» ohoe dass die Verbindung mit dem Torhergehenden

genauer angegeben «nrd, ein neues Factom: Oppila Üllt in oflènem

fiampfe (mfwvieàii^Mfliir dipr^oMfti nû^ die

gleiche Aueaprache beförderten Verwecbaelang von AhhtiT nnd Aeou-

sativ, wie umgekehrt V. 7 âonm ffir demiim); mit wem, ist nidit

gesagt. Auch hier maclit praedo in dvr gewöhnlichen Bedeutung xm
Uäuher Schwierigkeit. Man müsslc etwa annehmen, dass Oppila

mch Abböfsung der Strafe, oder in dem er ihr ganz entging, von

neuem das nationale Handwerk der cavaUeros del camino real er-

griffen habe, wie man sie in Spament dem zu jeder Zeit gelobten Land

der Wegelagerei und der Giierillaa, nennt. Die Grabachrift aagt tina

nqr» daas er im Kaoqpf geAlkn aei (wobei man den Auadmek hdhm
gewiss nicbt an streng vom grofsen Krieg wird ferstehen dflifen)

ofUnMfmê iodaUum âêêolaiia. So statt ämlatw die Abschrift mit

Verletzung des Reims, die vielleicht dem Concipientcn zur Last

frdlt. Wie dem auch sei, das an sich schon interessante Bild der

Cultui zustände jener Zeit, über welche die Nachrichten so überaus

sp irl ich iiiessen, wij d in den folgenden Versen noch vervollatändigt:

die Clienten, seine Mannen, rauben den Leichnam des in hartem

Kampf gefidlenen (mviur cade pewdmm^ attdh aehr absonderlich

aoflgedr^ekt)« Daa nqiara könnte man aUenCüla darauf deuten, dase

OppSa nicht grade im ehrlichaten Kampfe fiel. Aber denkbar iat ja

audi sehr wohl, dass man den Leichnam den Feinden entreiasen

musste. Der Leichnam wird nach Haus geführt und von den Leib-

eigenen begraben '). In der parallelen Stellung der Participien per-

ndsttm und pereinium kiuuilr man sich fast versucht föbleu wie in

so nianchciii lateinischen Lied aus germanischer Zeit Anklänge an

die Ausdrncksweise unserer heimischen Sagenpoesie au linden. In

den gleich foigenden Versen zeigen die Worte higH etm Ubem nnd

fMm fmiUa eine wohl beabsichtigte Alliteration. Y. 8 zu Aafiing

hat die Abachnlt LVGIT, waa vielleicht nicht geludert werden darf,

•) Die Wörter verna and vei'mäa odpr vemoliis scheinen in jener Zcrt ein-

fach für iervm zu stcbo. Im J. 594 baut ein t^t> Uiluslns lie^ ÎSainens i^uüiiiu . .

.

(vielleicht Gndiliava) in Granada drei Kirchen cum operarios verndos et sumjdu

ëuùuukèÊeinàsm MooetaMdAtn 1861 & 25 aUgeOeUteB bachrift.

Bmmm IT. 19
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und am Schlus« PRESTREPIT luit der den romanischfn Sprachen

später so gel&uiigen Transposition 4e8 r. Grofse Trauer abo um

den vornehmen Todten, gestu abit/uqu» wn^uum (und kein Gedanke

daran in seiner Bescbftftig^ung als fraedo sowie in der Todesnmehe

irgend einen Hakel zu entdecken ; aueh das spricht gegen die gewöhn-

liche Bedeutung von proedb), wie er («t temporal, welches höchstens

in et geändert werden könnte, ohne dass damit viel genomssen

würde) 29 Jahr alt stirbt. Diess Lebensaller winl m V. 9 sehr um-

släüdiich ausgedrückt: 10 mal 3 zu 4 mal 4 Jahren hat er j^elebt.

£8 ist dieser Art von Gedichten eigenthümhch, dass sie besondere Mühe

anl die Veraificirung der blorscn Zahl und Zeitangaben verwenden.

Im nennten und zehnten Jahrhundert geschieht diess mit besonders

geschraackhMer Uehertreihung; in der ohen angefahrten Grahsclinft

des Samuel aus Malaga heisst es, er sei begmhen wnrden m «m iwih

gtntêtiaui stxia $t d$na no^a, wm càknda» Beccmhm. Umstindlich

ist auch schon des Datum der in den JshrbÖchem a. a. 0. S. 571

mitgetheiltenïnschrili vtui f)93, era DCC cum X\X/. Die sonderbare

UmstclluiiLj in V. 12 des vorlieirenden dedichts kann auch dafür als

Beispiel dienen. V. iO pridie $eptembriiim[ii>EFTEMblWM. die Âbsdiriil

und vielleicht also auch der Stein aus Versehen) idns statt pridfe idus

Stptmhrm ist nur um des Reims willen umgestellt. Ganz beiläufig

folgt hier nun noch ein merkwürdige geschichtliche Notis: Vasoonen

waren es, die den Oppila erschlagen. Der Ausdruck msite multatm

ist geiriss uneigentlich angewendet, im Sinn von 'sie erschlugen An*,

nicht *s e bestraften ihn mit dem Tode*. Sodass man also nicht anzu-

nehmen hat. es käme iîleichsam unwillkürlich zum Schluss noch

heraus, das* Oppiia doch nidit so ganz unschuldig uder in ehrlicher

Fehde gefallen sei. Wie kommen aber Vasconen aus dem .Norden

der Halbinsel dazu am Südabhang der Sierra Morena einen vor-

nehmen Gothen im Kampf su tödten? Sollte Chindasvind (denn in

den Anfangseiner Regierung, 641—652, fillt, wie wff ^eicfa sehn

werden, die Inschrift) sidi der kaum erst unterworfenen Basken zu

solchen Zwecken bedient haben? Unter seinem Nachfolger Recces-

vtnd warb der Gothe Froila unter ihnen , die man als tapfere Reis-

läufer in jener Zeit, ungleich den späteren Gasco^mcrn, mit den

Schweizern verglichen hat . eine lieei*schaar, mit der er sich gegen

den König auUelinte'). Von iiri^jeu gegen die Vasconen berichten

1) Vsl> AtcUwdu ÜMcbichle der eütgotbea S. 252. 260.

Digitized by Google



zu DEN PTLOftEN DER AKROPOLIS 30t

die einiübigen Chroniken der Nachfolger Reccesfinds, Wanba und

Egica, noch öfter* Yklieicbt bringt Dabna Werk, wenn ea lur Be*

bandlvng der Wealgotben gelangt aetn wird, weitere Ao&dilOase.

Das Epheubhtt am Scbluaa von V. 1 1 , die gleicbmafalige Dia*

position der ganxen Inschrift nnd die gewählte poetische Form id

gestum nmmto scheinen anzudeuten, dass auch die Zeilangabe einen

Vers vorsicilen soll, dem freilich der Reim fehlt. Der spanischen

era 680 entspricht das .lahr 642, also das zweite iiegirrungsjahr

ChindasviiHlti n.K h der ircwnhnlichcn (allerdings keineswegs über a lie

Zweifel erhabenen » i lirooej|«>giscbefi An^etzimg. Auf die alterthfim-

lichen Formen sescentensima und octageiisitna (der Fehler darin, a

für 0, ist alt) ist schon hingewiesen worden. Auch in V. 12 wird

schwerlich ein wirklicher Vers zu erkennen sein, man mûsste

denn den Reim in ^«sa— sd imd Octukfes suchen; doch deutet

die, wie auch schon bemerkt, sonderbare UrosteUung sut

qiUmSt VI Um wenigstens auf die poetische Absicht Sub 0$ ist

die ateheiide Formel der Inachriflen janer Zeit; das Wort da»

wild dabei ragehnftfâg durch ein durchatriobeiies D auagedrttckt

QuiBteü wediselt mit reqmetcü oder reassit ab; m paeê tritt nicht

obligatorisch hinzu. Zu der Form Octuhres kann bemerkt werden,

dass octubre die noch im heutigen Spanisch geltende Form ist nehm
Püi'iugiesiih oiitnbro, und gegenüber dem italieoischeu ottobre und

dem firanz^sisdien octobre, £. H.
• 1 • I

•
. T'

I 1 • .

ZU DEN PYLOREN DER AJkROPOLIS.

Unter den auf der AkropoKs au Athen am Erechtheion aufga^

steliten Sculpturen und Inschriften befind steh un Winter 1S6^
ein Rrnchstdek eines Reliefs, wdcbes der Form und dem Stil nadi

jon einem Décret oder einer ähnlichen Urkunde dea ?ierten Jahr-

hunderts herzuröhren scheint. Es ist darauf ein nach 1. sitzender

bärtiger Mann vorgestellt, dessen Deutung durch den Verlust der

zugehörigen Inschrift unmöglich gewdiden ist. Bechls neben seinem

Kopfe sind iui Heliefgrunde folgende SchritUüge zu erkennen;

a cAAni
KTH C

AnoAA A////<

0
19*
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292 MI8CELLEN

Unbedeuieiidc Rrate einer ähiilichen Insclirii'l stehen auch links von

lier Figur. Aaberdem ist tuf der rechten Mebenseite des Sieines

Folgendes lu lesen:

b aAp
KTHL
IE Pc
NE I KH
Anc

KOI
KAC

c CAAFirKTHC
F o A Y X A P H T///

C H T T ICL

DiSB dieie Inschriflen ifriMere Zulluiten «ner unbernfenen Hand

lind, lehrt m den Original der Augenschein und wOrde fcefaies

Woftes bedürfen, wenn es mögKeh wtre hier eine Zeidinung der

Refiefßgiir beizugeben. Nicht nur deutet die Form der Boehsitben

auf eine weit jüngere Zeit als der Stil der Sculjitur: auch die Art,

wie sie eingegraben sind und die Stelle, die sie einnehmen, verriith,

dasë bi*' nicht von eineni Steinmetzen ^ondprn aus de tu Stegreife

mehr eingekratzt als eingehauen sind. lu a, b uud c glaubte ich Ter-

scbiedene Hände zu erkennen.

Eine ähnliche Inschrift findet sich auf einem kleinen Kebef-

bmchstück, das in einem der Rafamen in der sog. Pinakothek einge-

mauert ist. Auf demselben ist eine wie mir scbien mflnnUche Figur

in der ObUcfaen Bekieidnng dargestellt; ste Ist nnch 1. gewandt und er-

bebt die Rechte mit einer Bewegung wie sie bei AdoHrenden ge»

briuchUch ist» gehörte also wahrscheinlich in enisni Yollvreliel

lieber und neben der Figur sind folgende Reste einer Inschrift auf

dem RelifiliBnind erhalten:

d LEaZ
AIMI \

ZAAy,/

AP o/

AAM

Digitized by Google



zu DEN PYL0REN DER AKROPOLIS «08

Diss ancb dicM iMchiifl jUnger sei als das Mkf, auf dtni m atdil,

achieo mir vor dem Origiiial trobi der geringen Arbeit dar Figur uih-

Eb würde unmögiich sein den richtigen Sinn dieser Reste zu

errathen, wenn nicht eibige ahiüiclie lut-chriften, dit; s>ich meist

' besser erhalten haben, Auf84*hluss gäben. £ä öiuü é'm» die Steine

der TEvXtagoi Akropolis: 1.) CIG. 306. 2.) Ross Demen n. 10

vgl. Keil ZFAU 1819 S. 5t3. 3.) Koss Rhein. Mus. NF YHI S. 126

n. 12 «B Arch. Aufs. II 656; Ikulé V Acrop. d' Athènes 1 346.

4.) Bursian Berichte der S. Ges. d. W. 1860 S. 217. 5*)£4)him. arcb.

2794. 6.) ib. 3371. 7.) Ross Demen S. 35; Ëpbim. arch, auf den

Tafeln n. 41. Aua den weitere« fawehriftea 8.) Beulé r Acr. d' Atii.

& 351 n. 29. 9.) IlMgab« AbI. Hell. n. lOld. 10.) den« n. 1043.

HO fifàim. ardi« 3377 iit auch abgeaeheii non der Umv«liseig-

lieit der Uebeffieferung der drei letiteD« fir wMerea Zweefc iiidiU

SB lemaiLi

Aus diesen Inschriften geht hervor dass eine Reihe von Jahren

hindurch, — und zwar wain scheinlich um das Jahr 41 n. Chr. (Neu-

bauer commeriLatioïKë e\ngi'. p. 141) — , in Athen neben einigen

Akrophylakes , deren bei Russ Demen S. 35 drei ^riiHiinl werden,

jährlich zwei frvlioçnt bestanden, denen cm oa'/.n tyKtr'iç beigege-

hen w ar. Denn am Aulang von n. 2) mit Koss mehr als zwei nvXwQoi

anzunehmen liegt kein zvongender Grund vor; und wenn in n. 3)

dfelPyloreD auijgefûhrt sind,sa werden wir in dem dritten den Trom-

peter ta ancfaen haben, deasen nlhereBeaeicfamuig nfUlig wegblieb.

Die Annahme wird dadordi geaiehert dam die Namen der beiden

ersten Ttftmlqg JIbiqmiSç und i^ftoç Idltruvç in n. 1. unter

der Fanatc^mmig «vnAisfo/ aUein wiedarimhren.
Die oben mitgetheüteB Inaehriflon werden danach so lu keen

sein:

a. aaXnfKti^ç ^ftoX?.[œpi]o[ç

h. a]aXn[t]iiTÎ]Ç 'le(ioyêîxt^[ç\ j^/to[A^Jco>'[/ou] (?)

%ot . . xaa.

Die Buchstaben /^or sind seiir- unsicher.

C. oahtLyytxflç nokvxâçrjÇ 2g)ijzTto[ç

d. . . aiag{t) . . ^ifii[Xioç ?] aaX[ni/xt^ç]

Die Zeichen am Ende kdnnten auch AAIA gewesen sein ; dass

der Lesung jiAM niehta entgqiaBatehe, habe ich mir auadrOcUich
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bemerkt Was vor 0€tX[mpanjQ erhallen iat, nimmt man wol ub
BesUtt für Reale tod Pyloramamen.

Während die bisher bekannten PyloremnschriftenoflfeieUeVer*

Micbniflse derselben sind oder eie als Errichter ton Weihgeedienken

oder dergl. zu neuneu scheinen, rühren die neuen In^hriften

wol von Leuten her die sich in miif^igon Stund»'n auf ritriip Hand

verewigten, ähnlidi die erw ihntt ii Akrophylakt s dif si( h au eine

Wand der Propyläpn anjj^eschnebeii haben. UehrigPus ist es aufffdlig

und iässt auf eine kurze Dauer des ganzen (lorps schiiessen, dass

unter der geringen Ansabl der einschlagenden Namen mehrere nelir

aU ein Mal begegnen. So ersiheinen wie gesagt, Primes und

TimoUes in n. 1 und 3, Kteeikles der Arraphenier in n. 2 und 4,

vifltleicfaf auch Nikiaa der Haruthonier in 2 und 6; und an der Iden-

tüftt dev Trompeters ^oUonios aus Lampfrai in n. 2 mit dem in a

und d genannten ist, wenn die Erglnsung auch nicht ToOkommea

aidier stellt, dodi kaum lu zweifln. Wenn die Lesung in n. %Z, 0 IT.

üaXmmrjg^f^oXltApiog AafArtiçetiç 'leçweinov vi6ç (Ross a. a. 0.

S. 36) sicher wäre, so wurde man ausserdem versucht sein, in tiem

Trompeter 'UgoveUr^g !/iiTo[lX]fi)v\lov in b einen Sohn dieses Apollo-

nios zu suchen, der vom Grofsvater den ISamen, vom Vater da»» f.e-

TiNprbe geei lil h ifte. Man darf freih'ch nicht übersrhcn «las? hierslati

des Vatersnamens aucb,^;ro[miin'[i<i% ergänzt werden kann.

a SCHÖNE.

Zu & 13d.

In der Inschrilt n. 9 ist durch «in Veraehen im Druck ein W«rt
weggeblieben ; aie lautet Z ieKif. /TmAsui aceupil*

(Oelobtt im)
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CORNELL'S TACITUS UND CLUVlüS
RÜFUS.

Mancherlei Ursachen treffen zusammen, um ein Unheil fiher flwv

hisloriäche Kniiat des Tacilus und den hi>U)rischcn Werdi meines (ie-

schichtswprkcs zu erschweren; eine der wesenflichsteii aber ist die,

dass wir weniger als l>«3i den meisten bedeutenden Gcschichtschrei-

bern im Stande sind über sein Yerhâltnîss zu den ?on ihm benutzten

Quellen zu urtheilen. Kein Scharfsinn k6nnte in der Bcurtheiiung

das Lifios das ersetzen, was die Vergleichung seines Werkes mit

emer ihrer hauptsSchlichsten Quellenschriften, der grorsentheils

Hoch vorhandenen pragmatischen Geschichte des Polybios, uns lehrt;

uml fur Tacitus scheint man eiiiij^ darüber zu sein, dass es cificii älin-

lii heil sicheren AulialL iiirhl giebU Dies ist iaUcäs doch nur mit

einer weseutliclièu Eitischrünkung wahr; ich meine, dnss die Vrrj:lei-

chung der I)eidcn ersten Bücher der Historien mit den plutan-liischen

Biographien des Galba und des Otho einen gewissen Ersatz dai'ür bie-

tet, dass uns von den Quellenschriften des Tacitus selber keine ein-

zige vorliegt, und dass die zwischen beiden Werken bestehenden

Beziehungen, obwohl natArUch nicht übersehen')« doch keineswegs

in ihrem ToHen Ihnfbng gewürdigt worden sind.

Es wird zunächst nolhwendig sein die Entstehungszeit der bei-

den Schiiflen lestzustellen ; was, so ^veil es für diesen Zweck erfor-

derlich ist, mit wenigen Worten geschehen kann. Von Plutarchos

*) So hat II. Peter (die ()uellpti Plutarrhs S. 2S f^.) das Verlin!tn!\s /w isrhen

Pluhii'fh und Tacitus im Allpemeiiu'ii rieht tp' onf^'efa<sl ; und sii-herlicli hat ühcr-

hauptjeder niifnu'rksaine und versläudige Leser heider Schriften im tiunzen die

gleiche Benbjrlit hi^î j^emacht. Aber den ( {nf iTi^r des Prubleiu.s liiuJ« ich iiiigcnd

volUtüudig criiiuiiit j uud cbeti uu dem Lmluu^ bangt seiae (pioze Uedoatung für

iHe Ltttanur- wie die politische Gesehiehte.

B«tmc* IT. 20
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wissen wir, dass er im i. 66 als Jüngling seinen Studien in Griechen-

land oblag') und Vorgänge aus Neros Zeit als eigene Erlebnisse be-

zeichnet^; dass er nnter Vespasian (f 79 Juni 23) nach Rom kam
und Men alten Nann*, wie er ihn nennt, dort sah'); femer, dass

' den Ausbrueb des VesiiT (79 Aug. 24% den Aufstand des L. Antonius

Satuminus (88*), die Hinriehtung des Philosophen L. ionins Busli-

eus (93«), den Tod Domitians (96 Sept. 18») und das (Jeber-

uiiilein eines Kaisers im Lager an der Donau, wahrscheinlich das

Traums im J. OS/ 9**), erlebte, währr^nd beslimmte liczit hungen auf

Ereignisse spaterer Zeit in deu umianglicheii, aber fn ilich auf die

Verhältnisse der Gegenwart wenig Rücksicht nehmenden Schriften

gänzlich zu fehlen sciieinen. Die Angabe, dass die Ëionahaie Athens

durch Sulla 'vor beinahe 200 Jahren* stattgefunden habe*), zeigt

nur , dass diese Biographie nicht gar lange Tor dem J. 1 14 abgefasst

ist, wo dieser Termin ablief ^^). — Hienaoh wird Ptotarchs Geburt

I) de Er a\md Del|)iios c. 1 fio. Er uiid sein Brader heùsen zu dieser Zeit

véoi: dns. c. 17.

*) vitR AntOMi e. 8S; Fltmioui c 12. Huna» Phntios fL 246 p. 1212 B.

*) de mU. anidi. e. 19. Aaf dtatelbea AdMuilt ia Halien mMg lUk teifo-

hao, d«M Plotareh mter Raiticvs Leitniv dealanirte (d» cnrioi. 15) oid

diM er das Sdilaektfeld irn Betriaesn and Otkoi Grabml io BrijciUoai botadil«

(Plutarch Otb. 14. IS) iu Gemeinschaft mit eioem Waffenffefahrteu Othos, deai

CoDsular Mestrius Florus, der auch sonst voo ihm genaont wird (tffn^oê,

puest, 7, 4 s, 10) und am Hofe Vespisiftiis verkehrte (Sweloii Vesp. 22).

*) dv Pj tü. orac. c. 9.

») vita Pauli 25.

*) de curios. 15.

^ Deodieli als vtnlaAm wird Demitian voraosgèsetst vita Nan. 19 nmà

vita Pöpl. 15, ebenso de earios. 15, Brot. 25 and woU a»dt q. R. 50: iip ^ftdip

i^^ifHP /to/âitiavoç,

«) de primo frigide e. 12: ttç iotofwot ol rvv fitrA too Kmtmt^ tal nm
"latQov âiu/fi^unUftyrtç. Dios Icaou allenfalls auf Domitian gehen, dor auch ia

Winter aus dor Donau^rgend zuröckkan (Martial S z. A.); aber eigentlich Uber-

wintert hat dort doch /uorst Traian und zwar zuerst im W irvter i» lin dieser

Zeitschr. 3, ÎI7). — Die Widinun^ apophfhi'gmata return et an

Traian koiunit nirhl in Retriu iil. Iji os st lu z\\ ri It iliai't Ist. ob dieses Schi tltct»cn

Von PluUircli liciTubrt; uud liu^M'ibc gilt iu uuch höherem Grude vun der soge-

aantea itMiah Traimäf die bei Joiuuia von Salisbory «nter Platarchs Na»

»ea läaft Doeh beweist weaigiteas jene aagebUehe Widainog , dass aan Fl«-

tardis SdiriftsteUerei nnter Traian su aetaen pflegte, was anoli Saidas (£fl tS»
V^Muvov xçôvtÊV auA iu n^ooMi tbnt

Vita Sullae e, 21.

*<^> Die Widunaf einer fieibe seiner fiebriften an Q. Seaains Seneeie Ce»

Digitized by Google



COUNEUüS TAQTUS 297

am das J. 46— 48 gesetzt werden nnissen, 9«;inc schriftstellerisdtiè

Thätigkeit aber unter Uumitian, Kerva und Trainn. Dafür, dass

insbi'sondere die Kaiserbiogrfiphien unter Douiitian geschrieben sindf

lässt sich geltend machen, da»s sia^ sül'crn dem sogenannten Ver-

zeichniss des Laniprias ') zu trauen ist, mit Vitollius schlössen; die

Ausschliessung der flavischen dynastie mi begreiflicli, wenn der Ver-

lasser unter Doniitiao schrieb, wogegen, wenn er liadi dessen Tode

geschrieben hätte , er keine Uraache hatte andere an veiûihren ab
Suetonius unter Hadrian. Indeta weder igt die Antnritftt broreiehend

sicher noch der Schlusa, und es wird hierauf nicht viel zu geben sein.

Besondere chronologiacbe Anhaltspuncte bieten diese Biographien

nicht sie-machen aber, vergUcfaen mit den Biographien der Feld-

herren der Republik, den Eindruck eines Anfangerwerkes. Eine

'pragmatische Geschichte' will der Verfasser nicht geben, sondern

(lie iîcschichte der einzelnen Kaiser^; aber Biographien sind es dudi

kaum. Bei Galba ist die Vurjj'eschichte äusserst dürftig, hei Olho fehlt

sie ganz oder steht vielmehr im Leben Galbas an der Stelle, die ihr

in den Annalen zukam und die sie auch bei Tacitus einnimmt, bei

dem erstell Auftreten Othos; swischen beiden Biographien ist kaum

sul I im J. 'Jii; Ii im J. 107 führt eben aucli uicht viel weiter, zumal wir voo die'

•em Bfana wenig witsen. Wahrscheinlich gelangte er zum xweiten Coosalat !
sehr vorgervckten Alter, so dass diese WUmwigee kesser Kr die Zeit DoniUsat

ôéef die erstee Jahre Traieei paeeen als für eise spitere Zelt.— Base Pltttarek

Aat 34 dea parthisehea Triaiapk Traiaas nicht keaat, koauat noeh wealger b
Betraeht; denn dieser ward erst nach dem Tode Traiane gefeiert — Endlich

mag noch erwähnt werden , dass Eusebius (njich dem armenischen und dem

Intf'iin^rhen Text) dieBlüthe des Plotarch nnter dem ä. Jahre Hadrian« ver-

zeichaet.

*) Dieser (bei A. Schäfer voutm. de libro väarum X oraUirtim S. 9) giebt

uüler iN. 2Ü. 27. 2'J—33: uiùyavojov ßiog— Tißi{ttoi — AÀuvôwç — Né^tuivoç

ßiog — nitoç Ktùa»q — rüßa^ xaï^O^fov — BtTÛhoç\ daswiachea steht

ab a. 28 Sta^Uaiß !âtf.çt3t0»6ç, Bie Vergleichung der vea C Wadkswath

in Neapel wieder anfgefandenen Bondsehrift (PhUolegas 19, 577) giebt hiefnr

k^ae Ahweiehaafea.

^ Was von Verginias Rufus gesagt wirdt iaakesondere im Leben des Gatba

c. 10, wo der Schluss ganz so klingt, wie wenn von einem hochbejahrten Leben-

den gesprochen wertle, macht es allerdings wnhrgcheinUchi dass Plutarch vor

dem J. 97 schrieb, in dem bekanntlich Vergiuius stai li.

') (iiilh. 2: T« uh' ovv xai>^ ïxuatu lùy yévop ' r unccyyékktiv (ixoijiüji
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eio Abschnitt wahrzunphmnn es begegnen Rürkwei8iinj?*>n pîinz

wie in trd'wöbnlichr^nAniKil' n ^
< \ nicht ganz gering anzusrlilau^ FulL-

Kunst der Isolirung und Abniiuinng, auf dor die Wirkung der Bio-

graphien der llauptsaramiuug wesentlich beruht, wird hier wohJ er-

gtrf^lti . ab«T doch keineswegs errekbt. Dagegen sind als Quellen-

Mbiiilen diese Ksiserbiographien branchbarer als die andern plutar^

eliisdien: sie enthalten mehr Thatsachea als diese» weniger Ratson^

nement tmd historiscfa-lHterariscfaes Flitterwerk nnd binden sieb

strenger an die Zeitfolge. Ansdiesen Gründen möchte ich die Schrift

eher (0r eine der firOheren Arbeiten des g(>wandten ScfariAstetters

lialten als für eine aus der Zeh sefaier Reife.

Dass Tacilus mit der Herausgabe seiner Historien wenige Jahre

nach dem Regierungsantritt Traians begonnen hat, ist aui?8er Zweifel.

Ich li.ihc nndrrswo dafür das J. 105 ft^stzustellcn versucht^); für die

vorlie<;eade Üuter;^uchimg geoüj^t jene allgemeine anerkannte Fest^

Setzung.

i>en Zeitverhältnissen nach also sind die beiden in Frage stehen«

den Schrift nn entweder gleichzeitig herausgegeben oder wahrschein»

Kcher die Plutarchs etwas Mher als die des Tacitus. Danach ist en

bedenklich bei Plutarch Benutzung des Tacitus anzunehmen, wihrend

die umgekehrte Annahme sich aus nahe liegenden Gritnden als ron

Haus aus unzulässig darstellt. Beide Schriften erscheinen einander

gegenüber vielmehr als selbstständig,—Was also aus äussernGründen

sidi ergicbt , bestätigt ihre innere BeechaflTenheit in allen StAck«n.

Wo sich Ucbereinstimmung bei ihnen findet, die auf Ableitung aus

derselben Qut'Ilß beruht, da hat nicht t iiiS( iinftstfller aus dem andern

gcschüi)ff. sr)aderu beide mittel- udcr unmittelbar aus dumselbea ver-

loreuon ^^ » rke.

Kine derart i>;e Uebcreinstimmung ist allerdings vorhanden und

zwar ist sie eine auffallend enge» zu deren vollständiger Darlegung

es eigentlich eines gegenüberstpllonden Abdruckes der beiden Massen

bedürfen \Nürde. Die folgende Flrdrteriing verfolgt, indem sie den

Beweis für diese Uebereinstimmung liefert und dieselbe im eimelnftn

näher bestimmt, tagteich den Zweck mit Hülfe der pkitanihischen

Diibei ht fr^ilifb zu berü(*k?ichti|ren , dass der Katalog dtf i^Bpffiai

die beiden BiograpbicQ uater einer ^untoei' zttMUBBOaÜMSt.

') Galb. 2: MffTTfQ {TQTitai.

3) lu iliesei' ZeiUchrilt Ii, lo7. Beiueikcnswerth i&l die rück^icitUvoUe

WeiM, «it d(T Maries Cekw nad Vcitridiu Spuriaua to den Historie« hekäm-
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Biographien die Manipulation darzulr^en, welche Tacitu» luit der

gemeinsrh.iliiiclicn QuellcFischrüi \orgeiioiiiiiH'ii h;»t.

ZuiKu hst ist zu I)eachlon, tlass lUutarch lüit drin Rpgifrun<??an-

tntt Tralhas im Soiiuiier GS anhebt, Tacitu?, diMii die Annale uliüera-

tui l»eliei rï;rh(*ndrn ( .csetz folgend, nicht zum Vurtbeil seines Weites,

mit dem 1. Jan. 00, tunfzehn Tage vor dem Tode Galbas. Die kune
t^ljcibiclit über den Stand der Dinge ia Rom und den Provimeo
(c 4— 1 1 ) Idrtci fiir den nicht wohl gewihhen Au8gings{ittncl kei-

nen befinedigenden Ërsati. Den heiTacitiu fehlenden Theil der Herr-

schaft Galbaa schiMern die ersten 18KapitelPlutarchs. Ein durchgän-

giges Entsprechen kann abo hier nicht stattfinden, wohl aber begeg-

nen laUretche Stellen, theüs und besonders in jener Einleitung, theOs

da, wo Tacitus später sich veranlasst sieht zurUckiugreifcn, die den-

selben auch Wer abhängi« zeigen von der bei fMuiarcli vollständiger

erhaltenen Quelle. So winl < . 5 kurz zusammciiut fasst die durch Le-

berlistung den rrätorianern enli if^scne Erklärung gegen INero (P. 2);

das unlrr Üalf>ns Namen ihnen vcrheissenc Geschenk (P.2) und dessen

Aubbleilii'ii (!•. IS); der Versuch des praef. prael, Nymphidius sich

selbst zum Kai^^er ausrufen zu lassen (P. 14); die gereizte Stimmung

gegen den neuen Kaiser wegen seines Geize? und seines Alters, wozu

die positiven Ausfüiu iingm in der Biographie (P. 11. 13 a. E.) sich

finden. Ebenso wird im folgenden Kapitel berichtet der ausschliess-

liche Einfinss des Vinins und des Laco (P. 13); die Hinrichtung des

Gingonius Varro und des Petronius Turpilianus (P. 15), wo nicht

bloss alles Factische stimmt, sondern auch diefilotiTirung desTadels;

das Niedermachen der Flottensoldaten bei dem Einzug des neuen

Kaisers in die Hauptstadt (P. 1 5).— Hiermit bricht die Parallele ab:

die Aufzählung der in der Hauptstadt betindlichen Trup])eii fehlt bei

Pluiarch ; die Katat^trophc des Macer in Africa und diu dt;s (üipitu in

InUriiermanirn werdi'n von ihm nur beiläufig erwähnt (P. 15), wie

denn aile \ org.uit^'o in den Provinzen , soweit sie nicht unniillelliar

den Thronwcchhcl herbeiführen, von ihm planmâfsig beseitigt sind.

Auch die uuu bei Tacitus folgende Uebersicht über die Lage der

sämmtlichen Provinsen zu Anfang de^; J. 69 ist bei Plutarch, abge*

sdien Ton einer kurzen, aber mit Tacitus wörtlich stimmenden Be-

merkung über die den Galliern ertheilten PHvilegien (c. 18 vgl. c 22),

delt werden; sie sieht ganx so aus, als werde vea nedi Lalenlea gesprochea.

la der That bekleidete Cekaa das Goasslat lam sweitM Mal in J. 105 «nd aaeh

Spnriana lehte wenigeteo« aedi Im J. 101.
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auf die beiden Germanien beschränkt, von wo die Kataslroi>he aus-

ging; hier stimmt Plutarch genau nul 1 at itus und obwohl im Ganzen

kürzer, hat er die Anekdote c. 18 a. E. allein.

Anderes aus diesem Abschnitt tritt ^p;^te^hin vereinzelt bei Ta-

citus auf, wo er rückgreifend neu auftretende Personen emföhrt: so

die Notiz über den Freigelassenen Icelus, q^iem anulis donatum

equestri nomine Mardmnm vocitabant, \¥âlireDd Plutarch c 7 die

Schenkung fast mit denselben Worten nebst ihrer Verankssung io

der Folge der Ereignisse berichtet; so die ¥on T. Vinit» unter Gains

und Claudius begangenen Schandtbaten» die fast wi^rtUch gieicblau*

tend Plutarch c 12 bei der Einführung desselben, Tacttos 1, 48M
seinem Tode berichten'); so die Erretitug des TigeUinus durch

6. 19 s. A. ist atatt des whbIqmii vno TlyeWiß^ va êcbrébtm vno B*-
TCiUUlip; M tiiid die Leirioaeii von Untergcmaaieo gemeiat.

') Die Verwaadtsehaft beider Steliea ist ao eag, daM sie hier Plats sa

dea verdîeaeo.'

Plutarch: Tacitas:
"/.>' <*)V j/oç- xià açxdfi ôfif^roç îno prinui militiu iii famù: legotum, CtUvi-

AaÀfito^ip £ttß(v(p tiiv 7t(iwrtjv mQtt- sium üabiitum iiabuerat,

u(av

Mhtatw<^ap tijr yiiw^ tov ^yt' cuius uwor flMla cupidin» JritmHâÊum
ftôvoç tatiromm

naçtur^ayt vvxtuç êtt ro üt^ont- per Modem müäürt koMtu mgrottÊ^

eum vigib'a* et cetera mUUitê mumtm
eadern ttiscnia Usmptasset^

xaï ôié(i^f(<^f-v h' ToTç no^doiÇf a i'i ipsis prfrfrij>ffs stuprnm ansa est:

Tiqtyxtma. Xi^kovot Pio^uiot, crimi/iis Auiu* reus T. / inûi* orgM-
ebalur.

^Enï rot/rf) ôï Fâioç Xaïaug iâijaiv igäur iuitu C. Caesarit oneratus ca-

iMiiPùv dlè inoiktroinos i^i'xfq XQ*1- motemutaHoMUmpemm éimi$$mê

a^/ttvoç mnû,v9ij.

eurêu honorum fnoffluuo kgimi post

praeiuram pra^o^ufpnkdtu^
^iinvêv ôt naçà Klrtvôitp Kaiau^ »ervüi deinceps probro retpormê oM
nat^^ov «(fyvçovy wpiiltto* tamquant snjphum û.utmm im. ûom/i'

riu Claudifuralux

rtvOo/Jtvoç dé ô Kitiouf) jrj ùatéQaî<( et Claudius postrra dit' soli omnium
naliv aviov i/tï Jttnpov inâiiatVf i inio ficliUbus mmistran lussä.

iMpt$ a Mltvat» Ixti»^ . . . . »s>

^^<« «royra . . . nvifmw*Him tobt
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Viiiius, (lie Plutarch nn ihrrr Sfi'lli« cr/âlill, Tacitus 1, 72 l»ci

dem Tndr ilcs Tigrllinus iTwTihut '). Auth jn der iWda Utlios 1, 37

werden veräcbiedene Ereignisse aus dieser Kpuche benlhrt, ohne be-

richtet sa werden; man sieht, dass Tacitus sein ßucb als eine Fort-

setzoDg bis znm J. 68 reicliender Ânnalen sehrieb und die voUstân-

dige BekaDDtscbafl mit solchenM seinen Lesern Toraussetzte.

Tollstfindiger noch wird die Uebereinstimmiuig von da an, wo
auch Tacitus zu ersAhlen anhebt. Die Berichte der Procuratoren Ober

dieStimmung der germanischenTruppen, wiePlutarch angiebt, oder«

wie Tadtus bestimmter sagt, des Procurators von Belgica Aber die

der Truppen von Obergermanien, bestimmen Galba zu dem Enlscbluss

einen rsachfulger zu adoptiren. Die Candidatcn derAdoptiim Otho und

Piso und die dadurch in der üingeluing Tialhas veranlasstiMi Spal-

tungen werden völlig übereinstimmend gesiliilderl und bei dieser

Gelegenheit auch, wie gesagt, das frühere Leben Othos erzilhlt, sehr

ausführlich bei dem Biographen, kürzer und mit iksciti<,ning der

drastischen, aber nicht allzu ehrbufT) Anekdoten bei dem Historiker,

Ton dem indess beinahe Satz für Siitz in der vollständigeren Er-

zählung des Griechen wiederkehrt^). Von nun an laufen beide Er-

zShhmgen längere Zeit hindurch voUstfindig parallel; so werden

>) Aneh bei liittbeilung der Gerüchte über Nymphidius Herkanft, dieTad-

tui in deu AooalcQ (15, 72), 'quia nunc primum <Mattu«tt'j vorbriof^t, liegt der

im Geftt e. 9 nifgetlieiite Berichtn Grinde.

>) leb MtM Mek dieae Steiles her, in der Felge wie sie bei TaHtm flehee;

die pletarckiedie weicht «b.

Plotareh: Tacitas:

MftQxoç "OStûV. ... tçvif^ xcà <f't- Otho puentiam incuri9»0,adtii0M0ntiim

Â^êofriaiç iifdvi Ix nafâwv iv oXi- petuifMttr égarai

yotç ' l*r»art fear êtftff^ctnu^voç.

ifiXiii KO "O'hori yaï av^ißtroTtj gmtus ISenmi aemuUiiione luxug

«)/« iriv àamdiv f/if^JO. Es folgt

eto Beispiel der aemulalio luxus.

{Jlmtnuiui) /u/y à N^uv ... * eefue Pt^ipaÊttm principd» tenium iU

In d* iàâov/aroç éavtoB yuràtau apiÊd cmueiam UMifmtm depamamt,

. . . rop^O^a e. e. w. dbnce OeUnfkm tuevram amoNrtHir.

Wird dee breiteree mit allem DeUil vmt nupêdum ùi eaiem PoppoM

berichtet.

Iléff^if)»^ jivCnaimv mç^t^yoç in proHncfam Lusitatti&m tpeeie kgth

tionis sepnsi/it.

xrtt TinQ^ayiv iaxnôv ovx tixagtv . . . OtAo eomiier admOiisirata provincia

toiç inrptooiç.
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berit hlct INsos feste und dnrh daiikliaro IlaUiing ; drr (ian^ ins

Ln^'er zur VoHzieliuug des Aduittiurihucls (P. 23 — T. 17) ; die Itüsen

Zeicheo untenvegs ( P. 23 — T. 18); die Stimmung der Soldai en,

als das erwartete Geschenk ausbleibt (das.) ; die des Publicums wogen

der Rückforderung der neronischen Vergabungen-); die verzweifelte

LageOthos und dasDrâugen seiner Getreuen, insbesondere desWahr-

sagen Plolemaeos, von dem dieseHie Anekdote bei beiden erzShU

wird (P. 23 —T. 22); dieEiDwirkungder alten Beziehungea swiscbeB

dem Genossen Neros und dessen Gardeoffizieren (P. 24 und 20 a. E.

— T. 23. 24); die AnsettehiDg der YerschwAning, wobei die Namen
nnd dieStellung der gemeinen Soldaten und der Freigelassenen Über-

einstimmen (P. 24 — T. 25); der Ausbruch selbst, Ton dem ganz

dasselbe gilt^); die Verisucke dos Piso, des Marius (lelbus die Sol-

daten vom Abfall zurückzuhalten (I'. 25— T. 21); Gnlbas Schwanken,

ob er persönlich ihnen entgegentreten solle oder nicht i^P. 26— T.

nçmwoç tanof nqwitxt»ijm9% twp primuM in pwîe» irtmtgrtma
u('<yu)Y.

âiâovç TTitçnv ovôkvoç ^itow iâmtti MC don»ù bellum fuit segnis et imitr

itf^ay^nitüv ff4minf*s tlrni. praeseittes splfndidissimtis.

') Tacitus: Pùo/ifi/t ferunl . . . nuUmti furftali aut critUantis aritrni motutn

proäidt'sse. termo erga patrem impernio rrr/i quo rcirrms, de se i/iodrrahis: m'hü

in i-vltu habiiuque muiatum. Platarch: rov di Ilkiaiavoi ol noQÔvnç iJatfiuamv

u
(f
iory KxuaiQÔfiévot, xtA fçi TtQoatoTi^t to iiilixat iriy X"Q'^ mmmiX^

*) Pintarek iri«bt diet akht wie Taeitu (20) ia d«r Reih«, —méon bei der
SdiilderuDg der Habsucht (Galbas (c. 16).

^ Ich setse unter vielea ihalichea aocli diese Stelleo her:

PluLirch: Tacittis:

IfQO ôixuoxic) xu/.ui ôoiv *f'tßi>ov«Q 'itn' XFfîl b'aL Ffbrunritts sacrifumli pr%
. . . ëw&tr ti-Oi .; à ah> Tu '/.f^uç Itit^vtv a&ie Jpoüiais (auf dem Paiatio)

Iv UaUtjiifi tun' (fiUui- nuQoman'^

è ik ^irjç *Oyß{iixioi aya jqi laßtiv horuspeäe i'mbricitut trisUa «rte H im-

tfç tàç X^^S Toy U^iov tà OaXtty tUadu imsià

mifuia fiêyahiç taçtt^

Xhi x«*« Solov XMV¥QV tUMf
ipmJi^ int]a(pktitf0 Tf» miujwqutoift

-nuQfjv (Otbo) oTTta^n' lov FtUfia ttal andhnt« OUkona,

ni^oattxi toiç j.fyuit/ioi.: trrf>f

Tiaoeeniàç 'Orôii ( ! ((ntktvi/iQOÇ îj- mx iiiuUo past Ubciius Onomaslus inni-

xktv tifij Mai 3inii^évktv ohtot. jovç Uat ea-pttdari eum ab arekiheto et re-

à^tfygoPHÇ. demptoribuSf
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32. 33 <); das fabclie GerOcbt von Oüios Ennonliiiig (P. 2e— T.

34. 35); Galbas leUter Ausgang und sein Tod (P. 26. 27 — T. 39),

wobei drei Namen, die das unsichere Gerede als seine Mörder be*

zeichnete, bei beiden gleich stehen, während einen vierten nur Plu-

tarch nennt; die Ermordung des Vinins (P. 27 — T. 42), des Piso

(P. 27 — T. 43. 44), sodaiiii die Auerkenn uiij,' üthos durch den

Senat, die Hcslrafiing oder Uegnadigung der letzten Aiihäuger

G.ill.as (P. 27— T. -kb) imd die Debtattung der Leichen (P. 28— T.

47. 49).

Hier schliesst Plutarch seine Lebensbesclireihung Galbas. LWe

Ernennung des Flavius Snhinus zum Stadtpräfecten erzählt Tacitus

hier c. 46, Plutarch fast wörtlich gleichlautend im Otho c 5. Die

Forderungen der siegreichen Präturianerschuaren , deren Spitze na-

mentlich gegen die eigenen Führer gerichtet ist, hat Plutarch nicht

aufgenommen. Ebenso wenig stimmen die Charakteristilien Galbas*

mit denen beide Schriftsteller abschliessen, enger Aberem als die

Sache es notfawendig mit sich bringt

Nachdem die hauptstädtische Katastrophe ersShJt ist, wendet

sich Tacitus zu den Vorgängen am Rhein, wo bekanntlich ungefähr

gleichzeitig mit Olho in Rum , Vitellius in Köln zum Kaiser ausge-

rufen wui iie, und schiUlci t dessen Erhebung so \vie dt'iiMar&ch seiner

Trupix'ti iiüch Ilalinn 1,51 — 70. Von dieser Erzählung lieprn bei

Plutarch nur gelinge Keste im 22. Ka|iitel des Galba vor, die bei

tjv avfxßoXov XtttQov, tjçÔç oytiifi

ù/iutifiatti ibv "Odma toïç otqu-

flnmy ody, on nalmàp itavf^ivoç

toiç nPtIiiràiÇf

ùn^3L9i x(ù âtà J^s TißtQ(ov xalov-

uyoQftv, or ^nffïov^ tlai^xn xt'tov,

ttt ov ut tfTfiTjuÙKi i^s 'IraXùxs

oâol TTttaat rtXn'TUfaiy.

ttvTov xnï nQoatt Tivvrttç avtoxQÛ-

toQu ifuoi ftîj Jtliiovç ifiitSy Haï éf-

«(NTi yiv4a9m,

*) Bei Plntarcli i«t 26 s. A. statt Ji

M lewa '/xâlov ami Auxmoç,

quae siffnißwtiu c^u-n ntimii uttii mili-

tuin et paratae cunmrutioriis conve-

nertU.

Otk» emtmm d^frtnu* r^pi&^mi^ut

ctfffi étui pnuéUÊ vêhuMê êutfOùtû

innixus Uberh per Tiberianam äomum
in /^elabrum, ittde od miUarium au-

reum pergH*

ibi ires et l'i^udi speeulatorea wrutalu-

taium impanUorem . . . rapiunt.

fkaov juA Atbaovot ntk TadtM 2, 9$
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Tachas m besserem ZnsammeuluiDg und in grOfserer Vollständigkeit

sich wiederfinden: die Erbitterung der Gallier gegen Galba (T. 51);

die Eidverweigerung der obergermaniscfaen Legionen am 1. Jan.

(T. 55) ; die Stimmung der Truppen zu Gunsten des Yitellius, die bei

Plutarch klarer hmortritt als bei Tadtus ; die Benaebrichtigung das

"Vitcllius von dem Geschehenen (T. 56) und (lessen Ausrufung hei dem
imtri <:ri ni.tiiisrhen Heer (T. 57); Vitellius Annahme nicht des Cae-

cal titris, ^.(^ndern der Benennung Gernianicus (T. 62). Alles Tehrige

uas Tacilus hier herichtet , fehlt hei Plutarch : es hat hei dim ohne

Zweifel in der verlorenen Biographie des Vitcllius seinen Platz ge-

funden.

Wo die Darstellung des Tacilus öhergeht zu den Krir^vorbe-

reitungen Otbos (c. 71 fg.), hebt die zweite plutarchische Biographie

an und findet sich auch die durchgängige Uebereinstimmung wieder

ein. Es werden gleichmSfsig berichtet die Begnadigung des CeJson

(P. t — T. 71); die Hinncbtung des Tigellinus (P. 2^1. 72); die

Correspondenz der beiden Rivalen wegen des Abdankena (P. 4— T.

74); die dem Otho gOnstigen ErklSrangen der Provinzen (P. 4— T.

76); die Consul- und Prieslerernennungen (I*. l— T. 77); die Quasi-

Rcstitution des Andenkens des Nero ( P. 3— T. 78)-, die Berufung der

17. Cohorte von Ostia und der dadui cli vei anlassle Auflauf (P. 3— T.

§0 — 85); die Prodi^M^ n vor dem Abmarsch (P. 4 — T. 86); die

Bezeichnung der Feldherren und des Gefolges des Kaisers (P. 5— T.

87); die Confinirung des Doiabella (P. 5 — T. 8S) ; die Rückgabe der

noch nicht eingezogenen Yermôgenstheile an die zurückgeiiehrten Ver-

bannten (P. 1 — T. 90). Den Abzug Othos von Rom, mit dem Tacilus

das erste Buch schliesst, giebt Plutarch nicht ausdrücklich an; die bei-

den Sitze des Tacitus 1 , S7 (vgl. 2, 23): eofä» Sttelmfwt BiuUmu,

Mariui Ctitia, ÀtmhuGaüw reetores âêitmatiund 2, 1 1 : Ais copk rec-

tor odditm Anmut GoUns cum Veorieio Spurùma

,

. . framimu sind

bei ihm (c. 5) vereinigt: atçatrjyovç %Û¥ èvvÂfiwv i^i/nfups

Mégiov rê KiXaov xal ^ovrjrtjôriov JlotvXlvoVy tri te VdlXop

•/.ai ^SrrnvçiraVj oder, wenn sie, was möglich ist, ursprünglich zu-

sammengehörten, hei Ta< itus auseinandergerissen.

Sodann fehlt hei Plutarch alles, was Tacitus in den ersten

17 Kapiteln des 2. Buches erzählt: die Vorgänge bei den Heeren in

Juiiaea und Syrien; das Auftreten eines falschen Nero auf den ky-

kladen; die ersten liriegerischen Vorginge bei der Flotle und den

Heeren in Oberitalien.
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Die Erziililuu^^ ties EnlscheidunpsKanipfes läuft dagegen hei

beiden Scliriftstelloru nieder in der Hauptsache gleich. Die Unhot-

mnfsigkeit der übrigens tapferen SoUialen (Hluij. in PInreiitia, die ihren

Ffduer zum Srhlngen zwingt, macht den Ansgangsj unkt (P. 5, 6 —
T. 2, 18. 19. 21. 22); es stimmen genau üherein die Schilderung des

Caecina (P. 6— T. 2, 20 vgl. 1, 53); Caecintns Marsch nach Cremona

und ihm entgegen der des Gallus (P. 7 — T. 2, 22); das Gefeeht

am Kastorentempel bei Cremona (P. 7— T. 24— 26 ') ; sodann—
die Vorgftnge bei dem Corps des Valens (T. 27— 30) lässt Plutarch

weg—der Kriegsrath in Betriacum (P. 8— T. 32. 33); OtbosRAck-

kebr dorthin (P. 10— T. 33); der Versuch der Vitelllaner den Ue-

bergang fiber den Po lu erzwingen (P. 10— T. 34. 35. 36); die

aufgeworfene Frage, ob nicht die Soldaten unter sich Frieden machen

sollten iP. 9— T. 37. 38); die Ordnung des Commandos nachOthos

Entfernung (P. 7— T. 39); die Vorbereitungen zur Schlaclit (P, 11 —
T. 39. 40); der Angriir der Othoniaiiei (P. 11. 12 — T. 41); das

falsche Gerücht von dem Uebcrtrilt der Soldaten des V iteilius (P. 12

—

T. 42); die Schilderung des Gefechts zwiselien den Veteranen der

Rapax und den Tironen der Adiutrix , welche bis ins Einzelne zu-

sammentrifft, und der Kampf der Bataver und der Gladiatoren (P.

12 — T. 43); die Flucht und das Verhalten der einzelnen Generale

Othos (P. 13—T. 44); Othos schnell gefasster £ntschluss zu sterben

trotz der Bitte seiner Umgebung den Kampf fortzusetzen (P. 15— T.

46* 47); dessen Fflrsorge fdr seine Be^iter und Getreuen (P. 16

—

T. 48. 49); sein Tod und seine Bestattung (P. 16 — T. 49); der

Rückblick auf sein Leben und seinen Charakter (P. 18— T. 50) ;

endlich die Unterwerfung der bei ihm verbliebenen Truppen (P.

18 — T. 51).

Wer diesem kurzen UeberbUck der beiden Darstellungen gefolgt

Die SohlMhtlMwhrflflNioy ttlMit sun Theil wSrtUchs

rw MütUvtt Xox^Mnoç iiç XmM (Cotrim)fêtacUrimoê mwiUärium im-

jpM^/« MtA vMn noXXohç ônXfw, mùimUhu viae Uteis omiUo$ tm^ßmM,

inn^ç n^h^iaai xflcvinti«ro«, ëfiûêt fwoearfere knifivs ittssi

Jnry tftrm^itMrcy ot noUfiuUf MtaÀ ét inüato proelio tponte rsfvgifettiiMh

fxixQov cci'aymçfh' xnï dvrcff evyftv^ tionetn sequentinm eliccre,

âxç'Ç vnttyoï Ttç ovtwç IfißäiMOiv doRite ùmdiae coorerentur.

aÙToiç eïç Tfjv h'/ÔQftv,

l^riyytikav ailôfiokvi Kp AtÀôç>. xaï ptoditutii id Oihonionis Juvii/us: 0I eu-

ovtoç fâlv Inndknv iyuâotg àyn{- ram pMim Pmtbmtf equitum CW»

êhiomg V. s. w. mê mm^atre.
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»i, und weit mehr noch wer sie neben einander vergleichend selber

durchUufl» wird eich davon überzeugen, dass beide nicht blofo aus

der gleichen fdr uns verlorenen Qaelle geschöpft haben, sondera

dass diese sowohl für Plutarch wie für Tacitns die Haupt-, ja in

gewissem Sinn wahrscheinlich für heitle die einzige Quelle gewe*

sen ist. So unmöglich es sein v iutle die eine DarsleUmig aus

deraml I i [i ilizuit iien , so leicht und nalürlicli tïîgen sich heide in

euumder; oluie alle Schwieriiîk^'it >vürde man l>ei«le in einander

schiehen und zu einer einheitUchen aües Facti«:che bei ijeiden Autoren

unverändert festhaltenden Üarstellung zusammenlassen können. —
VVidersprûclie begegnen so gut wie gar nicht. Dass der von der

kaiserlichen Tafel entwandte Becher l>ei Tacitus und Suelon ^
ein goldener, hei Plutarch ein silberner ist (S, 300 A. 2); dass

der tapfere Gentorio, der sich den Mördern des Piso entgegenwarf;

bei Plutarch^ ans Versehen auf Galba Oberlragen wird; dass in

dem Gefecht der Gbdtatoren und der Bataver Plutarch die RoUea

der Angreifer und der Angegriffenen verwechselt^), sind noch

die wesentlichsten, so dass beide Schriftsteller nicht ohne Sorg-

falt verfahren sind und namentlich rinlarchs sonst nicht mit

Unrecht getadelte Nachlässigkeit*) hier in der That sich in mai-

sigen Grenzen hält Diese Uebereinstimmung ist um so auflallen-

1) GUad. 32.

') G. 26, womit Dio 64, 6 äbereiastimmt oder vielnehr Xifhilinos; ienm

nach Vergleichang des iindoreo dioolschen Auszug^s bei Zonarns er^cheiut dies

wif ein Zusatz des Kpitomatora* Du EickUge giebt Tacitos l, 63 oad bestätigt

Öuttou (>a]b. 20.

^) Die 20UU Gladiiitoiru Othos startdeo an rechten Ufer des Po uav,eit

Crcmooa, am die Vitcllianer abzuhalten Uber den Flass zu gehen (Tacitus 2, 23.

31—36. 72). Um in die auf dem linken Ufer bei Betriacnm gelieferte Seblackt

einmirreifeB, veree^ei aie ober den Finm wm geben, «iNen aber bei der Lan-

dung yea Vitellias batavisdiien Coborlca mit acbweren Verlust abgewieaen,

worauf diese vnn der Flussaeite her die Hauptarmee Othos in die Flanke fassten

(2, 43). Dies ist bei Tacitus richtig, aber nicht anscbaolieb daffaitnilt; falsrk

berichtet Plularch (c. 12). Alfemis \'«rus habe die ßataver gfjçen Othos (ÎIa-

diat<»r(Mi gerührt, aber nur wenige von ihueu liatlen Stand gebaltea, die ineistea

seien zum Fluss getlobea aad bier voo feiodiichen toborten zuaammcDgebanen

worden.

*) An einer Stelle seheint Plutarch den latciJiiscIieD Ausdraek missver«

aCanden n beben. Ea babc gewittert, sagt er, ala Galba fibw die AdefHen de«

Fiae an deo Soldat«« tbeila epraeh, theils vorlaas m^^ftivw tà /ijy Xfyuv iw

f^ arçtnojréf^, tà iè àv&ytimaxttp (G. 23). Daaa bei eineni aeleben Act die

Verlenng einer Clrboiide atattgafbaden babe, atinint gar aiebt a« dem, vas «ir
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der, als die firzahloDg bei beiden so ins EinxeJne geht, wie ee

sonst in der alten Geschichte ftnsserst selten vorkommt , vnd eine

Menge Gerftchte, Anekdoten, nüitSrisdien nnd politischen Details

avftiimmt, worin seibststindige Berichte, wie vortrefflich sie audi

sein mochten, niemals iü diesem ünil'ang hätten übereinstimmen

können. iNatiitiich bleibt vieles üi)rig, das nur bei Plutarch, und

noch mehr, das nur hei Tacitus sich findet und für das kein äusserer

Beweis Torliegt, dass auch dicä aus der gemeinschaltUcben Quelle

geflossen ist ; aber bei genaner Prüfung stellen auch hier meistentbeils

indirecte Beweise dieses Ursprungs nch heraus ond sind diese in der

lAen gegebenen Ueberncht grolsentheils schon angedeutet worden»

Beide Bkearbeiter verfolgen einen verschiedenen Zweck. Phitareb

beseitigt alles, was nicht mit den Kaisera Galba und Otho in nnmittel-

barem Zusammenhang steht, wie den Sarmatenkrieg (Tacitus 1, 79)

und die zunächst Vitellius und Vespasian betreffenden Vorgänge ;

Tacitus das person liehe lictail, insbesondere da, wo es ihm der Würde

der Geschichte Eintrag m thun schien. Beide aber verfahren dabei

in der Weise, dass gewöhnlich die Ansätze stehen geblieben sind,

sn die das bei dem correlalen Gewährsmaon Aufbehaltene sich an-

scblieest. Gewns wird niemand den Beweis antreten wollen, dass

die beidenGeschiditschreiher, und namentlich Tachos,für diesen Zeit^

abschnitt keine andere Quelle benutst haben als die ihnen gemein«-

schaftliche; wie Tacitus Im dritten ßncbe der Historien Plinius und

>iessalla antnlirt, wie er für die Darstellung des Todes des Plinius

sich an dessen Neflen wendet, so mögen auch schon diese ersten

Bücher Einlagen anderswoher in sich schliessen. Aber die Masse

dessen, was sieber oder höchst wahrseheinlich aus der Haupt(|uelle

entlehnt ist, läset doch für Benutzung anderweitiger Quelle» mir

«inen beschränkten Baum. Was Plntaroh anlangt, so darfman wohl,

abgesehen von dem, was er Ober die Schkcht von Betiîaeum und

das Grabmal des Otho nach Mitthsünng von Augenzeugen oder eige*

ner Anscliauung erzählt (O. 14. 18), alles Vebrige als Aussog aus

jener verlorenen Quelleuschriit aüsprechen. Aber auch was Tacitus

anlangt, führt nirgends eine sichere Spur darauf, dass er neben

sonst von den Formeu der Adoption wissen , und Doch weuiger zu dem curre-

spoDdireodeo Bericht bei Tacitos (1, 18): apud frêquêiâmn mâÊbim cmÜonem

imperatoria knMU adtptmi ü m Pimmem morw éM AugtaHd exemplo mtü-

Uuriy qt» 9ir«Am Ug^eretj prommtfKL Sollte afolit 4iM äyw« «id protmMrê

zn dem uraytin»4Htttv end Ùyttv verfdlurt iMbeeT
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seiner Hauptfuiell« noch eine anilere stetig und gleichmäfsig btMiutzt,

dass er mehrere Herichle über dasselbe Ereigniss mit * laander ver-

gh'chen und aus dieser Ver^'leirliunj,' den seiuigen gestaltet habe. Die

enizige Steile, die auf den crüteu Blick davon den Anschoin hat, die

Erzählung, dass nach einigen Gewährsrnfinncrü ')' die Soldaten vor

dem Kampfsich hätten vertragen wollen, aber dies keineswegs glaublich

sei, beweist vielmehr für das Gegentheil, wenn man die plutarchischa

FaBSttDg derselben Erzählung mit der des TacituB vergleicht. Wih»

rend eis Theil der Soldaten von Kampflust entbrannt gewesen aei,

enfihlt Plutarch, hätten andere sich dahin vernehmen lasscûi dass die

Tru^n auf beiden Seiten mehrUrsache hätten sich zu verlragen ab

sich zu schlagen. Es sei auch ganz glaublich» dass die ventändigsten

unter den Soldaten solche Reden gefOhrt hStten; denn es sei allzu arg,

dass sie das, was um Sullas und Marius und dann um Caesars und

i'onipcius willen erduldet worden, nun um sokber Gesellen willen wie

Otho um\ Vilf lliLis abei malg erleiden sollten. AL»o unter tleu 'einigen

Gewährsmännern ' des Tacitus verbirgt sich eben der eine, dem er über-

haupt folgt; und was auf den ersten Blick als abweichende Darstel-

lung erscheint, bezeichnet er selbst in der That klar genug blofs als

abweichende Meinung. 'Ich räume gern ein', sagt er, 'dass eini^

so im Stillen gedacht haben mögen ; aber im eigentlichen Bürger-

krieg giebt es keinen anderen Frieden als nach der Entscheidung

der Waffen' und er entwickelt dies, indem er dieselben Belsiiieie,

Harius und SuUa, Pompeius und Caesar betbehiit Nirgends tritt

die allgemeine Abhängigkeit des Schriftstellers von seiner Quelle

schlagender hervor als hier, wo er sich von ihr entfernt

Kaum wird es nöthig sein ausiuspredien, dass die merkwürdige

Epoche, welche Tacitus und Plutarch gleichmâfsig schildern, bei dem
Römer in einem nicht blofs reicheren und lebensvolleren, sondern

auch in einem treueren Bilde erscheint als bei dem Griechen; wobei

übrigens nicht vergessen werden darf, dass dieser ausiU-ücklicli erklärt

keine 'pragmatische Geschichte' schreiben zu woilea. Ohne Ausnahme

aber sind die Vorzüge nicht auf Tacitus Seite. Abgesehen davon, dass

Plutarch nicht wenige für uns brauchbare und interessante That-

sachen allein i>ewabrt iiat, läset sich auch an verschiedenen Stellen

') 2, 37. 38: iniTiiio apud quosdam auctwtn Dies dnrf nicht, w ie l*eter

a. a. 0. S. 33 will, zuiMimiQeDgestellt werdcu mit I'luUrcJi^ (0. y) hf^tav âi t^r

ixovttv. PluUrch spricht voa der veritcbitideueai SUaiuuiig der oUiuuii»€h«ii Trup-

peo, aidit v«n «bweieheodea JleiidrtaD.
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niehweiMii, das« die DanteOimg des Tacitvs entweder flAehtig oder

gelMt ist. Sie sind nicht zahlreicli and keine derselben von we-

senllioh granrender Art; aber dennoch verdienen sie Beachtung.

Die durch das Austreten des Flusses veranlasste Ueberschwem-

mnng hat nach Tacitus auch Theurung im Gefolge: famef in vulgus

inopia t^aestns et penuria alintentorum (1 , 86). Man sieht nicht recht

ein, inwiefern die Wassersnoth besonders die letztexe lierbeigeföhrt

hat. Das fehlende Monienl limliM >ich bei IMutarch (O. 4): das Was-

ser erreichte diiv^mal di«* Stadtge^cud, wo dieLädeu und Magazine der

Bäcker sicii belaiideu, und verdarb die Vorrätlie.

Der Veri^uch der Viiellianer den Uebergang über den Po da , wo

Othos Gladiatoren den Strom Ijewachten, zu erzwingen wird gieich-

milsig von Plutarch 0. 10 und Tacitus 2, 34 erzählt; aber hei die-

sem ist die £rzSfalung unvollständig. Zunächst werfen die ViteUianer

eine Schiflbrûcke in den Strom hinein und errichten aufdem Ausser-

sten Schiff einen Thurm; diesem gegenüber die Gladiatoren einen

auf dem Dfer. Hier bridit Tacitus ab; Plutarch Ohrt fort» dass die

Geschosse der Othonianer nichts gefirucfatet hätten; sie hätten aber

darauf durch Brander die Schiffbrücke angezündet und die Geg>

ner mit Verlust luiii Schimpf zurückgetrieben. OlFenbar ist dies

bei Tacitus weggelassen, und steht somit, wühl durch seine, mtht

durch (1(1 Ali^( IiK'ihcr Schuld, der Bericht von dem Anfang liiejses

Gefechis lin jlim in der Luft. Dass dann die Vitelüaner sich einer

Insel im Slroui bemächtigen und die Gladiatoren von dort zui'ûck-

schlagen, erzählen beide übereinstimmend.

Bei der Rückforderung der neronischen Vergabungen an Schau*

spieler und Sänger übergeht Tacitus (1, 20) den wesentlichen Um-
stand, den Plutarch (G. 16) und bestimmter noch Suelon (G. 15)

ausdrücken, dass im UnvermOgensfoU der Beschenkten die späteren

gutgläubigen Besitier sur Rückgabe angebalten wurden. Wären blofii

jene betroffen worden, so konnte die Hafsregel den Öffentlichen

Credit nicht erschüttern und das Publicum nicht in Furcht setzen,

wie Tacitus dies schildert. Die Farben des letzteren sind lebhalX

genug, aber die Zeichnung leijlci liaft.

Belehrend ist die Vergleichuug der beiden Berichte über den

Vorfall mit den Giassiariern. Bei Phitarcli [G. 15) setzen sich die-

selben nicht eigentlich zur Wehre {vnéaxij oùôiiç ixeivußv), aber

dass einige die Schwerter ziehen, veranlasst Galba den Angriff zu

befehlen; bei Tacitus (1, 6) sind sie wehrlos (msrvMs). Phitarch
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aprieht voa Meiern Mord und sahireichen Leichen'; bei Tieitei

(a. a. 0. vgl 37) sind viele Tausende (Imelda^ tot nOéw) gefttten

— von einer Trappe, die höchstens 6000 Mann ifldte und die kei^

neswegB aofgerieben ward*).

Als der Po erreicht war, bleibt na( Ii Plutarch Otho am hm htt u

Ufer in Hriiillum zurfirk und seudet nur seine Fehlherren über den

Fluss (c. 5). Seine l i upiien saauuela sich iu iler Gegend v(»a

Crcniona (c. 7) und liier, in Betriacum zwischen Cremona und Verona,

wird KriegsraUi gehalten, dem auch der Kaiser beiwohnt (c S), um
dann von da, von einer starken lîedeckung begleitet, nach BrixiUmn

mrOcktuhehran (e. 10). Bei Tacitiis wird in dem Kriegarath aelbat

beschlossen, daas der Kaiser sich nach BrixiUum begeben soite

(2, 32), was denn auch geschieht (2,* 33. 39); naeh ihm muas der

Leser gknben, wenn er es auch nicht gerade gesagt bekommt, dass

Otho bis daliin bei dem Heer sich befunden hat. lene Erzählung

if»t offenbar f^enauer und stimmt audi zu Sueton (0. 9: nec uKi pug-

nae ujj'i/i ;,nhslniiqne Hnxillir, aber hei der tacitei^ciit-n lalii Ültios Ali-

wesenheit niebr ins (îewieht und wird der Ausfjanp: besser vorberei-

tet: üprimiM dies üthoniaiias partes adßu'ilj namqtie et cum ipso . . .

valida manus disretsU iinmanetttiwn fractus animus. Dieselben Nach-

theile batte seine Abwesenheit auch früher schon gehabt; aber dans

er bei der Entscheidungsschlacht fehlte, macht mehr Eindruck, w«m
dasselbe nicht schon von den vorbereitenden Gefischten gesagt war,

und darum bringt Tacitns seine Abwesenheit erst hier ins Spiel.

Der Beriebt über die Vorgänge bei dem Heere des Otho nach

der Schlacht ist bei Tacitus (44. 45) unklar uml eigentlich talsrh.

Aniiius (jallus, der wegen eines Sturzes vom IMenle in Hi Id k u

m

zurückgeblieben war, beruhigt die durlliiü ^elluclitetcu Sitid.iti'u lu

einer Ansju adie, worin die Frage, ob der kämpf fortzusetzen sei oder

uicLt, noch als eine offene erscheint. Hie Muthlosigkeit der übrigen

Soldatt n wird angedeutet, die Kampfbegierde der Pritorianer ans-

fAhrüch geschildert und motivirt; es ktane noch alles gut werden.

Am folgenden Tage ist der Muth der Besiegten noch mehr gesnn*

ken; sie senden an die Sieger eine Deputation; beide Parteien be-

jammern den Bürgerkrieg und wenden sich daiu ihre Todten zu

bestatten, ihre Verwundeten zu pflegen. Darauf folgt die Katastrophe

^) Sachgcmärser als beide berichtet Saetoo G. 12: non modo immitm
«quite disiecit, sed decimavil ^tiam. Dio dagegren giebt gar (C4, 3) di« Zahl der

&ofttUeaea uf 7000 •« nad lisat d«Da noch deo Reat derinirt werdet.
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Othos. — Plutsrch dagegen beriehtet (c. 13), daes in BeHiacani die
Offiiiere der geecUigenen Année unter Voraiti von Mari« Celant
eitaen Kriegarath gehalten faftten; daaa Celans erklärt habe, die Ent-
acbeidung aei geMlen und man dürfe nicht, ^ie cingt Cato und
Hetellna Scipio, das BlntYergiessen nutzlos verlängern; dass die übri-

gen OfBriereund Olhos eigener Bruder, der Höchstcoinmandiivnde

Titianus beigeslimmt hätten; dass darauf Celsus und Gallus persön-
lich und unter Lebensgefahr mit Carcina den Unterworfungsver-

trag verhandelt und ahg^'sciilossrn h;ltten; dass ein Versuch des
TitiaiHi.s und einiger muthiger Soldaten den Vertrag im letzten Au-
genblick rü( kgângig zu machen ras( h wieder aufgegeben und Cae-
cin:^ m Beiriacum eingelassen sei. Es ist einleuchtend, daaa dieae

Erklärung der afimmtlichen Generale Othoa die Sache entschied.

Die Terlorene Schlacht konnte wieder eingebracht werden; aber

wenn bei den bisher xiemlich aich die Wage haltenden Krflften

die Hanptarmee Olhos mit dem gesammten OfBidercorps sum Feinde

Übertrat, so war auch mit Hülfe der Donautnippen und der in

Betriacom zuröckgebliebenen Bcdcckungsmannschafl Olhos wohl

Doch, wie dies weite i hin auch Plutarch angiebt, ein Ilinausziehen

des Kampfes möglich, aber nicht mehr eine günstii^^e Entscheidung.

Dieser Schritt seiner Oftizierc Hess in der That dem geschlagenen

Kaiser keine andere Wahl als zwischen dem Tod durch eigene und
durch Henkershand; worauf auch €elsus in aeittem Votum deut-

lich genug hinwies. Wenn Tadtus die Farben ao Terlheite, daaa die

Möglichkeit den Kampf fortzusetxen und der Wunsch eines Theils

der Thippen dies zu thon in helles Licht, dagegen die Abneigung

der grofsen Mehrzahl derselben zurOcktritt *) und wenn er die

alles entscheidende Erklärung der sSmmtlichen Offiziere und des

eigenen Brudos des Kaisers verschweigt, so geschieht dies offenbar,

um nicht die OfGziere, sondern den Kaiser selbst es aussprechen zu

lassen, dass der rechte Mann, im Bürgerkrieg besiegt, das Unvermeid-

liche annehme und nicht verscUieppe^), um Ulho, der treiiich ui

Am bpstimmteutcn 2, 4H: nm vliima dcsperatiortp, spd poscenic proelium

exGi'cüu remisiüse rci publicae novissimum casum. Aber da s iircr* hatte seioeo

Frieden gemacht und die den Kaiser ztun ScJila^ea dräo|;ten, waren die äoldftten

der Stabswache.

^ Tacitos 2 , 47 : m plut quam semel certemus, penes me exemplitm ertt*

Bei Plitirci ms* Calm rw Mo: firiâit)&mP9Çp ttnt(f drii^ uya^ét

i9tt¥, iM^wnoç h% n»^a9eu t^s njin^
HatmM I?. 21
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das nothweDdige finde rasch und nsverngt sich «gab, als CreiviUig

geatorbcQ bimusteUen, um alao die Kataalrophe mit Iragîielieiii

Patfios und mit dem Beil des pajcheiogiaclieii Contrattee amatatten

tu Icftnnen Dia» hat er erreicht; und wenn ea aicfa um ein Trau-

erapiel handelte, wCirde man denDichter bewundern, der aeineuHel*

ilen also zu adeln und zu heben verstanden hat, ohne eigentKch an

der Ueljcrlieferung zu rücken, blofs durch die Kunst der Colorirung

und<ii uj)|>irunir dor Thatsachen. Fndcss was iVir den Dichter eiuLob

seiu würde, kann ein Tadel des Geschiciilsclu rlbers sein.

Aller auch aui die Fassung und Win dung seiner Darstellung

hat die von Tacitus hauptsächlich benuUtc Quellenschrii't mehr ein-

gewirkt, als man es bei einem Schriftsteller dieser Art hätte voraus-

setsen können. Ich iaaae eine Anzahl von Steilen folgen , in denen

dies deutlich henrortritt.

n^énoww ûnép dm^inti neUa, ipsi anceps, legi a es

xaraXiysiv atqaTi(àzaç^ OVK miHlem, non emi.

G, 15: viUwi ovdsiç èxeimv h. i, 6 imeàMi M mtli'te éter-

, . .. . iM^ oSirior mùm müämm mftmtim mke

Oibei soll keineswegs gelotiguet werden, dass AÎMeHinliche Tendcnxtseh

•chon in seioer Quelle sich fand; wie denn diese Steigerong der Thnt Othos von

einer gerwnnj^on froî>^ illtgen tn einer wahrhaft freie« schon vnr Taeitos hei

nicht an der ciafachca Ermittelung des psychologi^cben Hergaa|res, soodern an

den €ontra«t; and in diesem Sinne siad alle Auffassungen der Katastrophe

Olhot io «in fchiefiif Licht febraeht aad daraaf n^MtaUt «iaaa «abr gaHaiaea

Act dar DasparatiaB wa daar angaMhi biatoriacbaa Actiaa an staÎKara.

Aber weaa Taeitaf aach die Fürbaag varfiud, ao wird Vanraif «taha«

bMbaa, data er dieser zu Liebe die Zet^teaag aidit patitiv, «bar darcb W«f<-
kMaa wamiUiebar Zäga aatttallt bat.

Plutarch:

6. 18: ^loyrjv i^yefiovi fieyctlq)

Tacitus:

k, 1, 5 wuß pro re puHkë

G. 15: tôo^s
fÀïi

vo^ijuioç, ti

%al ôiTiaiioç . . , dvr^qriix.à-

vai TiQÔ y(.qLaiùiç avôqaç ovx.

daijiiovg .... TovQTtiXiâvov

h. 1, G iiniHiiiîi niqtip iihlrfi'iiai

tamquam mu(KetUes yetierant.
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ftOiWW9€Ç tf Falß^ vày oU atque ^psâi êtiam qm oeddenatt

mà¥ thfiéni dut • . . ifht^m formtdûhm»,

Toaotkuifif dç tîjv nUtf . .

.

èyévero.

G, 18: tov OXâ'/.'/.ov rno avvxo- A. 1, 9 Hordeottimn Flarcum. . .

vov TtoàayQag àôvvator ona senecta ac dehilitate jn-'hu» m-

t(p Ofûftctri xcTf TTQayfxtttwv validum, sine cumtantta, mne

aTtsiçov iy oiâevl Xéyf^ %è auctoritate,

Ttaçdrtav è/toiovvto,

G. 25: ov xcrTcr njy tov acSf-ia- 1, 22: non erat Othontê moUk et

%9C fêaXcmlav xai ^rjXvnita cmfori simüit animHi*

G. 25: aç «paai^ fi^ m^tiêniç, 1, 28: maffnàudlm tuhiH teeleris

hmlaydç âi %^ àn^ào~ on eormj^fa Umm» emfra tH, »
nai çofirjèelç, centra tendêm, tMtm m-

Utens.

G. 26: TOV (poçeiov xa^âfreQ h l, 40: agebatnr hue ilinc Galba

•Kkvôiùvi ôtv^o xoxti ùia- vario turbae fluctuauUs iin}>ul-

q)€Qnfifvov. m.

G. 22 : TO ii€ta (Pldxxov arça- 1 , 57 : superior exercttus, nperiom

iwfia zoùg AaXovç ixeivovç êenatus populiqiie Romani no-

xai èiiftw^ixovg dç ovy- mmihu rekctu, . . . VüelliQ

itktjtov oçxovç difépteç â(io- memft»

9a» OviT£X?A(().
il

0. 1: vov àè JLàlaov « . . ^pifocof^ i, 71 : Cekui tmulmier urvatae

tog €tôr6 toß tçôttov âMnu erffo Mhmn fêH crimm eofi-

%è eyxXijfia rciatw lynê- fem» mmphm vikro ^n/U"

ßaiov èetvràw ftaçiaxiVj <^ X^'

çiv ovôefliav w(fuXsv.

0.2 : o^ov ôè 'Piûfnaiavç navtag \, 72, nachdem die Begnatligiing

ôvôèv &vq)QCtvsv ovtcoç .... des Ctîlsus erzählt ist: par inde

fàç %â nê(fi TiyûÀiroy, exulintio disparibus cansis cou-

secuta impetrato TigeUini exitio.

O. 4: dp9éy4f€ttlfê àè xojMÎro^ \, 74: paria Vitellius ostentabalt

avt^xaretQa^tûOftevoç^iniX^ frtm mMm ttuUa uirimfiu

ftifêwo»' ht êè tnvTftv diOQi* «f MtMfv «IwifMiDfie, mox

^itôfievoi noXÂè ßhurnfftq^a {trail moiilM Hi^r» H ßofitia

21*
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àiwftwç âè %al yÀolwQ u. 8.w.

0. 3: (poßovjueyoQ vrriç réSv äff- i, 81: emu tàmit M», Une-

ÔQtÔv avtoç îjy q^oßtqog èiui- batur.

votç,

0. 3: SqS^oç àrro rrjç xXivtjç 1, 82; roro mmtens precibu» et

nokkà naQr;yn(jrjoaç y. al deri^ kurinm ütgrt COMmU*

&6iÇ Kai fiijôè ôa¥.qvùùvq>uaà^

%cég,

0. 5: %awaXiywif âè xiây h xk- 1^88 «nifto» « MopirtrsMkiif, wnÊg*

Xttavpmiâiffwvçhaitphvùû'' nom comutoniwifortmOÜ» . .

tMlmf àdÛJipè¥ o^t «r^oa- hAH, in qui$ u L FMAmi,

«îjf* xifurjç, imperatoris fratremnec ut hostis.

0. 6: èx^^txÇov loùç ^'O^wyoç 2, 21 ui segnem et desidem et

, . . axî^i'txorç xori nvççixi- circo ac theatris eorruptum mi-

azàç xai Jlvd^iwv mai 'Okvfi- (tîtef» . . . mcr^abant,

lud otQotxsiag aTtsiçovg '

. . . àrtoxaXovrreg, Ungefähr

dasselbe schon c. 5 : ovtoi ài

ftalvKoi Iii» ^90» ^n6 oyo-

0.7 :è'7t€j.i\p£v ovv TiTiavdy ini 2,39 honos imperii peiies Titi-

rà atqa%€vy.aia tov dâeXg>ov anuni fruDem, vis ac potestosi

nai lIçoyiXov lày tTrctQXoy, <Sç pencs J^oculnm praefcctuin:

elyer' eçyo} Tï]y nâorj V àQXtjvy Celsns el raulinns, cum pru-

n(^oo%i]fiaôèr^v 6rL%iav6g,oï dentia eorum nemo nteretur,

dine(fitoyKiXaopKalnavXi' inäm iiomme ducum àUmoê
vov aXlufsiçellKWTo avftßot" cii^pM pTäeteniebmhit*

Mai dvvafityh toiç nféyfioot

. y i.u . l y Google
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nXioVf âè è'iartop, ovx

ààXà %è mn* éft» nai tà .

0. 17: ft^tB iniXé:ha^ai nwh- 2» 48 iwii pmrmmM OMnm
sétfwfi fitj%€ ayav'jiyfjftoné- fnùtê mt (éUoiteentw ««i*

ßiVf brt Kaiaaça ^àîov ttrxeç- quam aut nimium meminisset.

Dem Eindruck ilieser Stelle n gegenüber wird zunächst gestattet

sein an die frühei dargelegten Beweismomente dafür zu eiinnern,

dass Plutarch iiiiriKglich aus Taritus at)g€schr!eben haben kann.

Nicht blufi» schrieb er unzweifelhaft früher « als die Annaleii, wahr-

schftinHch auch Mher, als die HistorMii det Tacitus herausgegeben

wurden, sondern er bringt auch eine Menge von Thatsachen, die bei

Tacitiu JUAlU ra finden und doch mit dw dem Plutarcb und dem
TadtiM gemoDBchaflädiBa ErtftUimgm eng verwacheen aind, da»
jedem, der in wkàen Uiitefsodnmgen Takt und Uebmig Iwt, der

Gedanke an eine Einkgung dendben ans einer xweiten QaeHe von

oni herein ab nniulâssig eracbeinen muaa. Yiehnehr wird nicèla

übrig bleiben als alle diese Analogien darauf sorückzuführen, dass

der Grieche wie der Ilömer von derselben Hauptqucllc abhängig sind.

Wenn al)* r die griechische Copie so viele und so auffallende

Uebereiiisliuiniuugen mit der lateinischen Bearbeitung zeigt, so darf

wohi angenommen [werden , dass das Verhältniss sich noch ganz

anders steilen würde, wenn btatt jener uns das lateinische Original

vorläge. Berühmt gewordene VVeDdungdnt wie das cum tmeretf Üm^
kâtut— ^foßo6ti9»os l^v qwfieçéçj wie flagUm èmemn ohiectovere,

timtÊT ftibB'—ftMà àaAfSj éXh/^iMÇ êy^afù^ né ^ftoMs^ itellen

akdi hienach gendeni herana ala wdrdidie Entiefannngen. Damit aall

keineawega behauptet werden, daaa die Biatorien nicht den eigen-

tbOmlichen Stempel ihree Verfiuaera tragen. Auch abgeaehen von

den Reden, die ohne ZweiM aein voUee Eigentbam aind und mit

denen auch die plutarchische Erzählung sich nirgends enger be-

rührt'), finden sich gerade in diesen ersten Büchern in besonderer

Zahl die ihm eigenen schlagenden Pointen, Hegt des Schreibers schwer-

mûthige und hoffnungslose Weltanschauung, seme herbe Kritik nicht

*)Diektita AmijfnA» Olhos la«iet M Platanli (») «nd Tadtai (2, 4?)

TlltiivvifMlMfa.
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euuelner, sondern der «änrntlichen auf der WekJMdme in Hauptrol-

len auftretenden Personen darin in ihrer ganien Stmge vor; and
kein Verständiger wird glauben, daas das awmia aert^'ter pro éomi-

naltoiie, dasemvpthtê quam in frioata^dom»^ dasnmMmtm mtdarum

fitU laei&M und die pnzäbligen ähnüchcu von Manier nicht Miu-
sprechenden, aber wliksamen und oft von tiefem politisdien Bück

aaugendenWendungen nichts sind als geborgte Phrasen. Aber ebenso

ist es ausser Zweifel, dass Tacitus Eigenthümlichkeit nur der voUen-

detstii Au6»li uck der iu der iku u l OuiiscIuMi Üesellschafl des er-

sten Jahrhunderts herrschenden Stinunuiig ist; in in kinii dies an

Pelruuius und dem jüngeren Seneca wie au den lieuleu Pitniiis ver-

folgen , so f^ânzlich verschieden sie auch selbst von Tacitus sind. Es

ist von vorn herein gewiss, dass das (ieschichtswerk, von dem Tacitus

hier abhängt» ebenMs auf antithetischer Reflexion ruhte, nach gläa-

sender und wirkungSToUer Darstellung rang, so dasa Tacitus die Far-

hen, die er brauchte, lum gnten Theil schon auf der fremden Palette

ted, wahrscheinlich hei weitem schimmernder und kunstToUer, als

sie aus Plntarchs gemütUicher oder auch gemAthloser« wenigstens

aUsmMitempfinden fernstehender Schreiberei hindurchscheinen. Dase

Tacitus bestrebt war sie so steigern, zeigt sich, abgesehen von dem
firûher insbesondere über seine Behandlung der Katastrophe Othos

Bemerkten, auch darin, dass er an einzelnen Steilen daniil vtiuii-

giuckt ist. Wenn zum Beispiel IMutarrh (IS) von Otho sagt, er habe

ebenso viele und ebenso nachilun klKlie Lobredner wie Tadier ge-

funden, denn nicht besser als IS'ero habe er gelebt, aber besser als

dieser sei er gestorben, und Tacitus (2, 50) dies also wendet: duobtts

fmmmnbui, altero fUi^^iMammy aitsro ^yrayts tantunétm ûfudjmiIo-

rss msmtt hmm fmnti» qumuum amiie, so hat diese letitere Fassong

swir mehr Pointe als die ersteie, aber In der That ist sie fidach;

dann durch keine emielne Umhat, der man die GroAthal seines To-

des «ntgegensetsen kAnnte, ist Othos Leben, das gans gemeine eineB

leeren und wüsten Hofadhchen, im Besonderen beteichnet

Also zeigt sich in den beulen ^ten Bdchem der Historien

des Tacilus keines\Negs polybianiscbe Quellenfurst luuig , sondern

engstes Anschlicssen an einen aiitiHlinps unzweifelhaft vorzüglichen

Gewährsmann. \Vn iiadeu ihn von diesem abhängig, wie LivuiS

von l*(dybios, nicht blofs im Thatsächlichen, sondern auch in F:irhe

und Form bis in die einzelne Wendung hinein; er ist weniger

Forscher als Darsteller, und auch als Darsteller darf man vermutheo.
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dass er ùie Diusteilung, die « r voilaiitl, mehr gesteigert unci ^rerei-

nigt, als wesenllich iinigostaîtft hat. Man wolle daraus nur ni» ht zu

viel folgern und nanieiitlich nicht lurinoii tlicsr iieobachtung ohno

\veiteres auf den gesammten Tacitus ühcrtragca zu dürfen. ISicht

blofs sind die Historien zwar keine Jugend-, aber doch die erste

geschichtliche Arbeit des bedeutenden Mannes, sondern, was noch

weit mehr ins Gewicht f^llt, dieselben sind von ihrem Verlasser in

der Haiqptsache angelegt als Zeitgesdiicbte, wie dies vermutUich

schon der Titel ausdrückt*) und er selber auf das Bestimmteste

aass|iricht, sowohl in der allgemeinen Ankfindigong seines Planes in

der Vorrede des Agrioola^ wie in der Vorrede der flistonen selbst,

wo es betont wird, dass der Verfasser seine Laufbahn unter der Re-

gierung Vespasians begonnen habe, mit dem die Erzählung anhebt.

Aber da iatitus keineswegs Memoiren schreiben will, sondern Ge-

schichte, so wählt er den AusganL'^prnK f, wie billig, nicht da, wo zn-

ßlHg seine ei;.Mîue Erniuerung begann , sondern bei dem nfirhstüe-

genden gröfseren Abschnitt, dem Anfang des Jahres, in weichem nach

dem Sturz der julischen Dynastie Vespasian den Thron bestieg').

Somit fond er sich für die ersten Abschnitte seiner Erzählung allein

auf die sdirifUicbe Ueberlieferung angewiesen. Der Zu&il hat es ge»

fifigt, dass uns von dem Theil der tadteischen Geschichte, wo er we-

nigstens die Stimmung und die Fflrbong aus eigener Erümerung

nahm, gpr nichts erhalten ist; und insofern whrd unser Urtheil fii>er

1) GtillwS,i8.

ahm HnoruM cmpondue, du fetisst die Zeit Oonititiit «od die Nerv« and

Traiani. Hier ist also an Vespasiau und Titas noch ^ar nicht gedacht.

^ Weiter wirkte hierbei bestimmend ein das Schema der Annalon (S. 299);

denn sind, wie Nipperdfv Kin!. S XI richtig bemerkt, sowohl die Historien

wie die Btii In r ah ejrcfssu dn i .iiti^uitt. Üb ausserdem noch Tacitaa die An-

lehniinp no ein best iiiiinti s <.< stimiiUwiik oder vielmehr an elneReihe sich fort-

setzeoder iiuSinue hat bei dcu ersten Worten seines Buches : inüiummihi operis

Ar. G^itä if T. f^ùdui toê. érmd\ nam pwt tméUmm KrAM» Mingmioê «f ei>

ginti friorU md mmoê (dag Ist Mcfc eepiieliiMer Aera bi« 68 Gkr «iii-

•eUtofdiek) muiU mUartê rHhtkmwl pmi aiftyiKwto»Uberiah, mu» dayii-

fesleUft btelbeB. UawakncheiBliéh let es vieht; deea dm «r dtaali den Plan

m feiaen Annalen noeh nicht gelMathittei ist klar, and das« scioe Historien

feradezv als F^iiMttwag mfltreCen, ist oben S. 3Ü1 bemerkt worden. Indess

ninrhte OS srhwpr sfin ein passendes mit dem Ende des J. r»S schliessendes Ge-

8( hirhtsw Olk zu f>czeichnen ; und usöj^ürh ist en, dass Tatit us nicht zunärhst (in rin-

zeloes VV erk, soadern die aan«listit>cheLitteratar überhaupt im i>iune gehabt hat.
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seine Leistungen immer ein sehr hypothetisches Weihen. Nur dcr-

jeuige Tbeü der Uistorieo, der dem Verfasser sthwedicti die Haupt-

sache war, ist auf uns gekoinmen ; dies wird in Anschlag Jiu bringea

sflio» sowohl wann wir hier einen pathetischeren Ton angeschlagen

linden ab wir ihn bei derDarateUung derGesducke veigangener G**

addechter gewohnt aind, wje auch wenn die QueUenfondmng aiob

darauf redudren soUte, dasaTacitua das beate Hemoirenweii üb«'

diese Epoche historisch atiUsirt liat

Die Untersuchung ist geführt worden oiine Rfirksi( hi nu! die

Frage, welchem Werke Plulareh und Tacitus hier gefolgt aein mögen.

Sie ist in der That unabhängig davon, wie diese Frage beani-

wertet wird ;
ja sie würde nichts wesentliches verli^en , wenn diaae

Frage überall nicht beantwortet werden kann; wie denn überhaupt

bei den jetst beliebten QueHenunterauchnngen viel in nel auf die

Namen und viel zu wenig auf die Sachen Rûckaidit genommen wiid.

Indesa ist in diesem Fall die Antwort nicht eben adiwer in linden

und auch längst gefunden ; der gemeinsame Gewährsmann ist CluWus

Rufus, und überllüösig wird es nicht sein das gef iinlene LrgebniM

mit dem, was von Cluvius bekaimt ist, in Yerl»iniUtiig setzen.

Ich fasse zusammen, was wir von diesem wissen. Cluvius Rn-

fus — der Vorname ist unbekannt ') — war Consul in Gemeioacbaft

mit P. Clodius^), wir wiesen nicht in welchem 4abr, aber aicher tot

dem J. 41 (Â. 3); wonach seine Gdiurt nicht spfttar als etwa 6 &.Chr.

gesetit werden kann* Er wird genannt unter den Senataren, die

im J. 41 bei der Ermordung desCaligula im Theater lugegen waren*),

und als Regleiter Neros auf seinem Schauspielerzvg durch Griechen-

land im J. 67, wo er dem kaiserlichen Tragöden als iierold dieute^).

liuEghesi ojip. 2, 74. 5, 32] neiot ihn näch dem V orgänge aitcrtr Ge-

lelirtea Marcus, ichweisü aicbt \«eshalb. Ei' mag eia Sülm des — wie es schemt

fir 4u lUr 721 mm Coatiil i«si^iitea — C OeviM «ein, vom dw leh a»-

4«nw* g«ha»delt babe (^wd SepakraMaa aw ètt Zeit A«gwti «Mi Hairisw

im 4m Abb. der BerUaer Akadnaie 1S63 8. 4M). Sb Nadbkeaiaa vte Om»
«her ew T«dhiai«iiUI als eU Soh% yt dw (>Bml des J. M C Marias

Qet«vt«s PabU«! Qvvk« BeAis (H«es«« (438).

*) Pompeiaiiifldie Uêchrih Orelli 1 1 68» I. IV. 2224 : Mit« P. Chih f««.

*) Josephus aot. 19, 1, 13. Clovius heisst hier C«M«hur «ad wcbidl
«If BegÖDStiger der That, wo oicht als Mit verschworener.

*) Suetoc ^>r. 21 und vieUeicbt daravs Dio 63, 14. Bfiid« MaMite
Clnvisf Kttfua luiii ContuUr.

. ly j^ud by Google



(XHUVEUUS TACITUS 319

Ab «1er Statthiiter der Hlspania TarracoaeiUM GaO» in Sonner 6S
inm KaiMT amgemfes ward, entDnte er den Roftit in eeinen

Hadifoiier «nf jenem Posten*). Mach Galbaa Tode scbien Roftit

anfangs geneigt für OÛio Pvim m nehmen oder wenigstens in lern-

porisiren^, schlug sich aber dann zu der Fahne des Vitellius^) und

schützte für üjn S|)anieii ^tgvn die in Africa mächtigen Otbouiancr*).

Als Vilellius nach dem Siege seiner Truppen sich nach italien begab,

tand unterwegs unweit Lyon sich Cluvius bei ihm ein , um sich zu

rechtfertigen; der Kaiser liess ihm auch dem Namen nach die Provinz,

aber veranlasate ihn doch nicht dortliin zurück i sondern mit ihn

nach Ron an gdien^. Dort erlebte er die Kataatrophe des ViteUina

und nahn damals iebiMften Antheil an den pofitisclien Torgingen;

bei den gebeinen Vertrag swiachen ViteUina und den Brnder Vee^

pasiana waren nur er und Sitins TtaUeas zugegen*^). Von seinen

weiteren Schicksalen erfahren wir nichts; er muss aber daiüals bchon

bejahrt gewesen sein uml hat Vespasian schwerlich überlebt').

—

Seine Schriften wenlcii von den Grammatikern nirgends berüclisich-

tigi®) und directe Fragmente derselben sind daher nicht Torfaanden;

T;icitus hist, i, 8.

*) Tacitus h. 2, 65. Ein kaisfrlicher Freigelassener denuncirte ihn später

dem \'itellius, lamquam audito f ilellii et Othonis principaiu propriam ipse po-

tenUam et possessionem Uispaniarum iemptassel eoque d^loinatibus nulütm prin'

imKMvâ» yUMm gl pm se ipso popukria.

^ Tacitu Ust. 1, 76 : idtm {ààm dieTrufpea ta OKh* Trmt gaschworta)

mos Bitpmda grfigfwm taudatusipu per eiieUtm Cktvius äu/kti seä «Mm» eogm^

ftm est conversant ad FitelUum Hispanianu Voo DepMchaa Otfc«i n Claviu

Rvfus ia Spanien spricht PlaUroh Otfc. 3 (S. 32S A. 3).

4) Tacitns hist. 2, 58. 59.

») Tacilas h. 2, 85.

•) Tacitus h. 3, G5.

') Bei Mipperdey Einl. iS. XXIII und in vielco anderen Bäehern steht

zu lesen, dass Ciavius im Jahre 7ü n. iA\t. siavh\ Tacitna aber hist. 4 , 39,

aus dem die& geoommeu sein soll, sagt our, dass Spanien damals durch den

AbgaAf des Oavist Rnfot obaa SlalAaltar war (Ammk Gmä Rufi vacua).

Vielaehr ill et aidtt m b««iir«ir«lB, daü er ebaa TtoU, wma deht aein gan-

aet Gaadiicfctiwwk «rat aaeh VitalUu Toda fwahriabea kal> alaa 0«wiia fta-

trSchtlich .apater ala 70 gettoifeaa lal; nad dia S. 321 A. 2 angiflUvIa Stilia

dai Taaitiaa kaaa daffir waU all anmittalliarar Sawaia in Aaaproali gwaaiwi
werden.

') QaintiUaDus , der iha hat kaaaaa aiitsseo , nennt ihn nicht «nter den rS*

alsckaa Uiatanàara. £r sag aut aa iba gedacht hahaa hai daa ficUasawartaa
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dagegen wird er als Gewährsmann angeführt für die Entatehung dei

Namens kùirio, den er auf die Peat jom i. 390 d. St xnrfiddûtarte,

bei Plutarch'); für die neroniache Zeit bei Tadtoa aweimal^; fttr

dieVofgSnge des 69 wieder bei Plutaroh (S. 323 A.^) nnd bei den
jAngeren Pliniua'), wonachGavius denVerginioa Raftea ersuchte seine

Darstellung derselben nieht Abel zu nehmen. Das erste Gtat geht

ohne Zweifel auf eine beiläufige Erwähnung jener alten Anekdote

zurück uiul beweist iiichls für den Umfang des Werkes selbst.

Dass er Catigulas Tod erzühlt hat, ist nach der Weise, wie

Josephus eine an sich unhedeutonde den (Iluvius fietrefTende Anek-

dote in die Erzähhins^ desselhen eiullicht, kaum zu bezweileln ; dass

er iNeros Regiment und auch die Vorgänge nach dessen Tode aus-

führlich geschildei*t hat, steht fest; die Vermuthung Niiiperdeys, dasi

seine Erzählung mit dem Tode des Vitellius schloss, ist in hohem

Grade wahrscheinlich. Wann er an schreiben angciangen hat, ist na-

tOrlich nicht auszumachen; die Herausgabe des Werkes» das anch

In seinen firûheren Abschnitten wohl kaum unter Nero hätte pnblickt

werden dürfen, muss unter Vecpaslans Regierung erfolgt sein.

Auch sein ohne Frage lateinisch geschriebenes^) Werk trug wie das
-

des Tacitus den Titel ÄtWon'fle'); es war ja auch wie dieses, und

sicher noch in weit höherem >lar>e ai^ dieses, DarsteUuiig der gleich-

zeitigen und inshesüiidere der selbst erlebten Ereimiisse. Wie TacilUi

war er kein Kriefjsmann, aher ein S-k liwalter'^ ) iiinl geschätzt wpgen

seines Ilednerlaients sowohl wie wegen seines IteRlithunis und semes

Einflusses. Wie Tacitus wandte er in seinen späteren Jahren sich

dazu die Zeitgeschidite oder auch seine Memoiren zu schreiben. In

(10, 1, 104): «Ulli «I tffit tcriftores bom\ ted ms genera dt^ustamuSf mn bÙÊk

thecoi MxuUmta^

*) QoaMt. Ron. 107. Dies itt laaofera voo lateresie, ab dis aatifoariaclM

AficUliek«, die ia Teeltae GeichicktBwerk eiefelegt stad, eidl daoadk welr-

scheinlich 'ähnlich bei Clavios fanden, also Tacitas avdl dafür dasMsilar| MB
TkeU vielleicht selbst den Stoff bei (.'luvius fand

s) Zum J. 55 «an. 13, 20 oad sam J. 59 aoa. 14, 2.

fp, ^t, ]">,

*) Uatur spricht ausser der allfremeinen Sifte dieser Epoche iosbcfondere

das Misaverstäadoias Plutarcbs (S. 3u6 A. 4) uod die wörtUehe Uebereinstiaubuag

bei Svetoi aad Taettss (S. 323 A. 1) , wdche aof eine ^eloecluiMiebe lalel-

«leeke Quelle acUleeian UmL
•) Bei Pliaiai eji. 9» 19, 9 sagt Claviat : aifriâin kiOerU» m§i$

*) TieUaeUet. t, 8: vir/Keiinäit9 0tpü€Ümriaii9t Settfif Sweyerla». 4,43:

. ijui. u i.y Google
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dwThat mag kaum ein aaderer dara iogleichem Mafae btmksa gewe-

MO aeiB. So weit es in dem Temichlen Hofleben jener^Midie anging,

bielterakh frei ?onden achlimmBtenBeflecln]ngen,namentlicàTondem

I>ehitorenbandwerk*)f ao dass seine Vergangenheit ihm nebt die

Feder fesselte; dagegen war seine Haltung und sein Gewissen gefügig

genug, um ihn am llof dos (ialiuula wie an dem des Nero eine

Rolle — iiötliigcnfaüs niM h j iiies Theatcrtrohülfcn — hpielen, ihn

godann Vertrauensmann des Galba wie des Vitcilius werden und un-

gefährdet bis auf Vespasian gelangen zu lassen. Wenn ein solcher

Mann erzählen durfte und erzililen wollte, so konnte es ihm an Stoff

nicht gebrechen; und das wunderbar lebendige BM von den

Zeiten des Caiigula, Claudius und Nero, daa, wenn andi ver-

stümmelt und beschädigt, doch einigennaften aidi eihahen hat,

verdanken wir vemuthlich in der Hauptsache ihm.

Eines besonderen Beweises daftkr, dass dasjenige Werk, welches

sowohl Plutarch wie Tacitus hier zum fast ausschliesslichen Führer ge-

dient hat. eben diesi Historien dos Uiivius snid, l»edarf es nach demGe-

sagten kaum. Per riiizi^'e Gewährsmann, der in (liesenKrziililuiigeri mit

Namen angeführt wird, ist eben Cluvius Hufusbei Plutarch; und fürTaci-

tns, der in diesem Absrhnitt iberhaupi keinen Gewährsmann nennt^),

steht wenigstens fest, dass er Cluvins Werk gekannt und anderweilig

benutzt hat Alle Nachrichten darin, die sich aufCluvkis eigene £r)ab-

nisaebeatehen,tragen in so bestimmterWeise den Stempel desPersön-

lichen, dass sie als ebenso viele Ursprungszeugnisse gelten dArflsn*

Die ^mftndlichen Mittheilungen' des Secretärs des Kaisers Otho Se-

cundus, auf die sich Plutarch beruft und die auch bei Tacitus und

Sucton dem Inhalt nach wiederkehren^), passen ebenfalls für ('lu-

vius Rnfus; denn jener ist wahrscheinlich der aus den Institutioiien

Quiutilians und dem Dialog des Tacilus wohlbekannte Julius becuu-

') llelvidius fuhrt deai Lpriii« Marcelliiä Jas Beispiel de^ Ciuviui» üufus

vor, qui perinde dives et elofuetUia clartu nuÜi umqumn sub Nerwte periaUtm

faeê§t£$mi, TtÜtU h. 4, 43.

*) la ta Bericht ifter des Abfall ëer auAailastea OlltiaM 4m Vitel-

lias lagt Taeitae (h. 2, 102): jer^rfemt towijwrw», fui jMMemm ßlmkt

éPÊito muMmmâÊ eoaÊfMuartmi, euram paeiê êt amartm rm pMkae, «otryftMM

in aduUUionem causas, tradidere. Dies geht ohae Zweliel aaaiehsl auf Cluvius

aad wëre aadi iobarliek IXngst aaf ikn bezogen wardea, wenn die waaderlichs

Uefcersetzang von dixtr^sfin (S. 319 A. 7) nicht irrr jcemachl hätte.
'

3) Platarcli 0th. 9} vgL Ta«iluB 2, 33 aad Saetoa 0th. ».
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éa»'), der ab jOiigerer Zeit- umI ab FadigenoM dem Chinas

nicht fremd gewesen aein kann. UciMriiaupt , dan avfins WcA
zu den Quellenschriften dee Platarch wie des Tacitus, auch for

dessen liisturirn, gehört hat, ist längst ausgemacht und 2uui Beispiel

von Mpperdey un<i IL Peter richtig dargoh'fjt ; in welchem Umfang

aber dies der t aü gew^en ist, diee auâ emauüer zu setzen ist oben

versucht worden.

Noch bleibt eine Frage übrig, die hier weder erledigt nodi gam
ftbergangen werden kann: ich meine die Benntiung derHiaUNM
dea Clnvina bei anderen SchriftateUem ansaer Taeitaa and Plvtatdk

ich halte ea fllr sehr wahracheinlich, daaa von den Banditen, die wir

fiber die Epoche von Caligula bia anf Teapaaiana Thronbeateigung be-

sitzen, ein weit betrSchtUcherer Theil aufQovh» lurückgeht als maa
gewöhnlifh üiuiijumt. Dass Josephus für seine 93 n. Chr. ab£îe,«^chlo^^-

seiitî Archäologie und ebenso für den jüdisclx n Kriege insoweit er

dabei römische Annalen gebrauchte, sieh an Cluvius gehalten hat, ist

wahrscheinlich schon wegen der Erwähnung desselben, die er, wîa

bemerkt, in die Enihhmg von Caligulas Tode einlegt Auch Dio« des-

sen Sdiüderung von den Vorgingen der J. 69 «nd 70 mancherlrf

Eigentbflralicfaea enthilt, mag, aei es unmittdbar, aei esdorchain

Terlorenes Mittelglied , mehrma ana Clavius aulbehaHen haben, daa

aonat nirgends aich findet'). Indess wenn dm swiadien Clanaa eiaer-

nndJosephus, Dio und anderen geringeren Gewihrsmännem andrer-

seits obwaltende Verba Uli 15.^ lar die Beziehungen zwischen ^lu^iusund

Tacitus von ki;jaer uiiiiiittelbart'u \\ülUifikeit ist und de^ilall) liier

davon abgesehen werden kann, so gilt nicht das Gleiche tou Cluvius

Yerhäitmss zu Tacitus jüngerem Zeitgenossen Suetonius, dem fiîogra*

1) Dies« VenDuUiong Hifsdifeld« (bei Friedliader, SitteagtMk l,17#lar

3. Aufl.) scheint mir aékt ansprechend; dass vou Vitrllius hervoi^ehoben wird,

er habe dergleichen eigentlich ilir Freigelassene bestimmte Posten ao romische

Ritter iihfrtrfl^'eQ (TaeltiMhisl. 1,08), »«aiioMt wàckt tMâ, 4Mê Otho gteiefeialt^

ebeuso %eiluhr.

\ Es verdient f^cai lit?H<p, dass die Zahl der bei der Kiiin ihuK Riini> durch
*

die Flavianer l ingekuoiiueuen bei Jusephus bell. lud. 4, 11, 4 und Ii]» l>3). 1 > 3,

und nur bei diesen, auf 50000 angesetzt wird. Diese Schätzuug&uhi muss na-

tirilA nf «Im lud dieielbe QueU« surfickgehen ; d« iiM We Usr «i
J«Mpiw schöpft, ist nnglaaUidL flisft aber Josephtt« dabei v»b ClsfiwA, ae

whd dies aiMà fürIKo wahneMsli«h ; woait aatvliak weàtr gesagt iil, dasi

er dieses selbst besHtH hat, siNdi die Bemtsosg sasi Bsispial SeeUes dank
Bis Teineiot wird.

ui.jui^cö by Googl(
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l^en der ersten zwölf Kaiser. Es ist in hohem Grade euffaUend, daw,

wihreiidSaetonnie mit Tacitus Aanalen sieh nicht enger berAhrt, ds

es die sadüidie Ueberelnstiniminig mit sich bringt, von sefaien wf
die Stsitsnmwiliung der J. 68 und 69 becftgUcheB Notiien eine be*

trikMiche AniiU oft wörtlidi mit Tscitos Historien dberein*

stimmt'). Man hat daraus geschlossen, dass Snetonios diese

vor sich gehabt hat, die Annalen aber nicht und mit der Publi-

catiousz« it (Inr Werk«? Hesse sich diese Annahme allenl'alis verei-

nigen. Aber (Kigegpii spriclit, dass in dem gleichen Abschnitt

Sueton auch an luehreren Sti il( n in auffallender Wi ise sich mit den

bei Tacitus nicht zu findenden Berichten lUutarchs berührt, am auf-

fallendsten bei derjenigen Notiz , für die Plutarch den Cluvius aus>

dräcklich als Gewihrsmann anfährt und die nicht bei Tacitus, aber

ganz ähnlich, nur ohne Nennung des Ciufius, bei Sueton wieder*

kehrt*). Danach hat yermnthlich H. Peter*) das Richtige gese-

hen, wenn er annimmt, dass Sueton aus eben derselben Quelle

schöpft wie Tacitus und Plutarch. In der That schlieast Sueton bald

an Phitarcb, bald an Tacitus in der Fassung sich so eng an dass

nur die Ableitung aller drei Berichte ans einer gemeinschaflKehen

Quelle den Sachverhalt genügend erklärt. Auch wäre es doch un-

giauhlicby wenn Suetun für das Leben des Galba, von dem Tacitus

<) Sie siad nMODmengestellt von H. Lohaaiis Gmdiiis S. 40 ^.

^ Lehmann a. a. O. $• 47 fg.
'

*) Plutarch Oth. 3: toTç âè nolloTç ;^(r(>ffo^rt'of oi-x ^(f evye Ir roTf 9eâ'

TQOIÇ N(om' TtQoaayoQivfa&ttt • xtti nvojy tixôvaç N^çatvoç éiç Toif4(favk nço-

^eu^von' ovx IxtôlvCt. KXovßiog 'Pov(foç itç 'IßrjQfav qj^al xouia&fjvat âi-

nkbjfÄiuay oiç (xn^fiTïOVffi tovç yQctfjuaxïjtpôçovç, TÙ jov NtQwvoç »/érôv iyofitt

n^ayiy^afifiàvov éj^ovia lov O^voç. Saeton Oth. 7: ab inßma plèbe ap-

pMmÊ jhn mMum Mtium msadMlnt iädäs immo , ut {^uAbnia ftwdfrftnwi;

«Mm â^tomMuÊ primùque episàtU» »uSm ad quê$dttm pnvôukamm prmäUm
Kermiê Mgnmen aHaOL eerU et imaginet itahuiqu» eùu nponi panui «A
Aeholieh sagen Plntarch ti. lH «ad Saetoi €r. 17, dass Gatte dee Plie ed»ptift

wf /U7 ftôvov âtà fi y^^» anaiâtav xttTcufqovovfitt oç —
detpeetm esse non tant smectam sttam, qttam orbitatem raitis; Tacitns \, VI sa((t

nnraUgmein, dnss Galba schon lanp^^t rntschlossec pewrsen sei zu adoptirea.

Man vergleiche noch die Erzählung vou den Flottpns ildaten (Plut. G. 15 — Saet.

G. 12); von dem Flötenspieler Caniua (Plut. G. 16— Suet. G, 12) j von dem Edict

den rigeiiiuuä betreliend (Plat. G. 17 — Sueton G. 15}.

<) a« a. 0. & Ml^.

BewBdan Makmd Ul die Ver^dèheig der die!Mlea PlettNk €k]9,

Seeloe Oifc. 3 eedTieitiH 1> 18, BttreM Othos Aatheil n der KdreA dM
Merened dO'P^fpaee. Bfe Mee ersten Beriahte athuM» leiiehe wMhhs
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eigftuliich nur den Tod UericlUet, sicii an diesen gehalten hätte

lud nicht an dessen ^iielle. — 1st dies richtig, so crgiel»t sirh

daraus für Tacitus schriftsteUerische lùitwiGkelung cine wichtige

Wahrnehmang. Dass Sueton den Cluvius nicht biofs für das Vier-

kaiserjahr bemilxt haben wird , versteht »ich von selbst; er wird (ftr

Caligiita, Gbadios und Nero ebenfiUs au« diesem reidieii Bm tob

Srandal mid Anekdoteo unfaMend, weoo auch nieht auaechUefle-

lich*) geachfififl haben. Wenn um aber Sueton mit den Hiato-

Platareh: Soetoa:

il»ovar,<; nuQ* «t^oT «Sf >w^tr^ Pn^podom tmpUarum specie recepU

ovx i^yartt* fitrix*^yfäXl* liajpttlit fti- nec corrupfgse contenlus adeo dilexit^

tttdtâwç* Ht rh aïptn quidtm Nenmem aequo

tuleril animo.

Da&n wird erzählt, wie IVei ^ riumnl Oihns Haits vors< lili ^si'n ^nlumlea uud aal"

der StralVe steheod vergeblich um Kiiii.t.sti gebeten uaii gedroht habe. INor ist

der Ausschliessende bei SuetoD Otho, beiPIuUirch Poppaea; wonn iibrigeos Dickt

(«rade (aiit Pclar S. 39) ein Versdeo Plöterdis an^CDoniMn werden imiis— die

oraivrifail^icb« BnUihuii; liaf vemmdilieh m, dass F9ppa«a aad 04o dakei im

lBaT«Mfiadiiiia kaadattaa. TmHw baisitist diat widc»wiitl|;a DaCaU aad saft

awp hara : Poppaeam Sabinarn principale scorbtm, id apvd conscium Utidimtm
étpotmnÊL Aber diese \\ eodung ist gewiss fenoamea aas der bei Sueton auf-

behaltenen : misccntem J'riistra minns et prece-t ac deposifum reposc^ntem ; und

ebenso sind die fnlg^enden Wnrtr Snrtnns* sejiosilu* est per vüusavi Ic^ationis in

Luxitaniam und die des Tacitus: suspect itr/i vwadetn Poppaea in provinciam Lttsi-

ianiavi specie legaiionis teposuä uiienbar aus derselben (Quelle gcflosseo. Suetoa

bat aumche eigeutiuualicbe Züge,zum Beispiel die darauf omlaiiCejidea Spattfane»

di« saaat aiffaa^ atahsa» aad a«kSpft aiite aidit aas Tseitas. Ticitns kSaata

aa lieh wall diasa BniUaaff aaa Saataa faaoawaa babea; akar dia Priaritit

aeiaar Arbeit steht fast. Saaadi bleibt aidlts als die Aaaabaa aiaar fan^*
aebaftlieben Quelle.

lo welcbem Umfang Sueton von Cluvius abhängt, wird sich far dia

letztpn Kaiser der ersten Dynastie überhaupt nicht nachweisen lassen, da wir

kicr keioe ausgefiihrtercn und als sicher clu\ianisch an/nsprechcudcn Berichte

besitzen. INur ct-vNa Jdscjthus kiinnto hierbei in üeli Mclit koinmeuj und aller-

dings stimmt dessen Kczaliiuug mhi (.aiiguias Kude mit Sueton in der Weise

überein , dass beide aus der&elben Quelle geflossen scbeiaen. Dagegen die Bio-

grapbiea das Galba, Oiha, Vttaliaas, sawia dia VoiyoseUcbta dar Plaviar (das

waüsra luaa aatirlieli alafct aas Clavias fsaamsMa saia) banaa allardiafsÜ dsa ebiviaaisebaa Bariehtaa bei Piatareh aad Tsaitas sa aa^ ibarata,

dass aad lar Saataa Glavias aicht blofs als Qaalla, aondern als HaaptqaeUa aa»

genommen werden muss. Doppelrelattonen begegnen bei Ihm wohl hier und da

(i. B. üth. 6: alii febreiii simulasse traduni; Galb. 20); aber diese können ja

auch schon bei Cluvins fTPstnndcn haben. Auch Widersprüche pegeo die clu-

viauische firsähliuig finden sich, aber sie sind wenig zahlreich and aisncbes,
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rien deB Tacitus Bich eng berfihrt, nicht aber mit den Annalen,

Bo wird, wie jenes die ÂbhSngigkeît des Taatus von der gemm-
schaftlichen Qadle, so dies dessen relativ» Selbstindiglieit darthnn.

Hat Tacitus im Anfang der Historien wesentlich den Clurins wieder-

gegeben, so darf man hienach vernrafhen, dass er dmdben in

den Annalen zwar natürlich auch stark henut/t bat, wie er ihn ja

mehrfach dann intulirl, über doch selhBtstiaidig erzählt; das iieisst,

er hnt in seinen) sp iiercu Geschicbtswerk sich vun der Unfreiheit des

früheren losgemacht.

WM maa als Widenproeh bcukhaet kat» ist et kahMSWCS«. $o keitaht ia in
Thal kaia« Dtttemn fa Betriff der Aaeàdoto über Iferot Beta^ Wt Poppaea

(& 323 A. 6); nad abaaia Irrt H. Peter (S. 38), wena er in derm Piatareh

(Galb. 3) behauptetea Ver^-andtsehafl Galbas nit der Livia «iaea Widenprvch

Oodet mit Soetons Worteo (G. 2): nuUo gradu contingent Caeiarum domutn —
Affinität hi nicht Cognatioo. Die wirklich vorhaadeoeo Widersprüche sind

inristrns ilcr Art, dass sie durch Gedachtnissfehler erklärt \\ erden küniiCD, /um

Beispiel wenn der Chaldäer, den Plutarch (G. 23) and Tnritu«» (1, 22) Ptule-

naeos nennen, bei Sueion (0. 4. i\) SelouLos heisst. AiifiuUouder ist die Dilfe-

reoz üUer den durch den V\ alfeotrnuspurt veraolasätea Soldateuaafstand, wobei

PkUreh (OA. 3) oad Taeitos (1, 80), «ater lieh iibefelastüanead, sich vaa

Saetaae (0. 8) BnSUnag weieatlich eaffsraea. Aber der ganse Vargaag iet

h6dist riitlwelhall; aad ieh wage nicktm b^aptea, daes die «ns varliegenden

Versionen mit Nathwendigkeft aaf swei veradiiedene Urfcericlite fahren.

TH. MOMMSEN.



VARIA.

XXX. In elegantissimw yenibusMoschionis quos Stobaeus habel

Eel. phys. 1 8 38 iiondum omnia satis eraeiidata suot quo magis abs*

tinondam mt ab imitUi coniectura in eis Terbis quae miUani hriieal

nprehenaionem.

oQXfjt' ßgoTslw xal Kordetaaip ßlav,

yÙQ 7tù^ ttlfl^ %8!»0Çj &7ctjvixa

&rj(fciv âtatraç elxov ifirpsQetg ßqotoi,

5 àçety€Vfj o/iijlaia y.al ôiai])lovç

çoQayyaç èvvaiovieg" ovâéirw yà^ ijw

civTS azEyvçijç olxoç (wre katvoiç

êVQeta nvçyoïg wxvçfOjutvrj rtoXig.

ov fjirjv à(fèrqoLg àyxvXoLç héfivsio

10 fiilaiva xaçftov ßcäXog Sfinviov t^o^éf,

ovâ* e^àti^ç ûidrjQOÇ tviwTiâoç

^äHoyrag oiviß ô^éxovç hijfiéUtf

êè ûofptofifféSreç dlhjhnurdpwç

15 mxQSÎxop €tà%àiç êàhaç' ^9^6 inh vàfi&ç

tanêivéç, ^ ßltt âè ow&govoç âUfj,

ê â*àaS'€vi^ç rjv tßv àfieivévwv ßoqd.

inti d'o zi/.iLoy maia y.al tQlfpuv x^ôvog

20 ovv fiégifivav trjv Ilçofit^^étag andoaç

«tr* ol'v àvâyKijv eïts inayçâ TQtßfj

ctvvijp 7taçaax(oy ti^y q>vatv ôiàâaxaXov,

%é^' 9Viié&^ ftiy xoQfiôç î]fié(iav r^o^p^

JijfirjTQog dyvfjg, svQé&ij ôè Baxxlov

25 yXvxEÏa nrjy^f yctut ô'i^ nqiv aarto^

. y 1. ^ . y Google
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tig ^ftê^ ôUtite» ^p^oyo» ßiw,

90 nâK toSêê ^9èg '^mïfwag tS^urty péiwç

TCQood-e &oiyrjç fivt]fi6v£vfia ôi oatßtg.

versu 3 Meinekius dédit noi^' rjvi/.a dixilque ante Nauckàuiu

fuisse ?]v ortr^vUa: atqui Nauckius in Tragicoruiu Graecorum tVag-

incrilis ho(- ipsuiu servavit, iiequu dispicio causam cur mutetur. simi-

iem ut atiuiiis t'ormam babent versus Sophocli inendacio tributi» iaro»

Y^Hi wrai iUm>g aiùivùç xQovoç'Otatf jwvfàç yéfiùifTa ^mnsfdv
axdaij Xçwtmdç md^/j^ (apud Nwdüftim p. 285). verm 5 Nw^
dms HéX se mille âvamfÀimç* equidemmm video car neliin mera
fne ttmqaaiB» «inaiitiim scie, rtperitor neque pukhrior est wA aptier

^ttm âvatjUmfÇ, hoe entern q»Rim «Moecliieiie peiitam esse Aescbf-

lea menstrint in Prometlieo v. 451 xarti^vxsç ô^shm» éSow* éljmf^

fot JKÊôi^fii^xêç ihrçtitr iv fivxoïg dvrjXioiç. quorani menèrent

fuisse Meechionem non potest dubitari, praesertim cum postea Pru-

methei raentionem feceiit. versu 7 certum est Ciintcri Xaîvoiç:

iibji lay/jjvoiç et Xoylvoiç. non minus certum versu 11 Grotii

BVii'hiôoç: libri Eiywiiôoç, simile est in Cynegetids iv 340 ni'

èav.i 0'if.inélaGûv ßQOf^iaijidi. sed antea vei'su 9inuLililer Mauckius

ceoieât eeribendum ease xafinvloiç. eadem viiletar Aiisse coniec^

tara loannis Henrid Vossii, qui ad nafinvV cc^^r^a quod est in

Bymno in Gererem t« dO$ adserqieil idem kgi apud Meechilmem et

apud Selonem: qoemm Men sane dixit äVuos téfofm noho^

eed A sopervacanea optnione mocare debebat efaoefue Jftwni« ii^

MNfrfo uHiique jmtr menslrafsr mari. îdetnr antem MoadDiin de

industria frequentiori fortmse aratri epitheto minus trHtim snbsti**

tnisse: nain exquisitioris sermonis studium aliquot eius vciMruli

ostendunt. mox valde depravalus est versus 13, nnrabile autein quod

Nauckio in mentem venit xiocpsaiv ßgiotaa yn. Meiuekius s( ri|)sii

y.(oq)à xrjçevovoa yfj, sed ut postea diceret latere fortassr aliatl. cl

profecto iUud non minus probabilitate caret quam quae alii protulcrant

9tm^ '^kK4féùi>aa fq et %mfd f^hnf^é^aa f^. mihi es rnoor

ilroso illo

HetBM Vf, 22
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facili negotio videtur lioc eflici et ab ipsis liUem paeae monstrari,

all* ênvfiùtv xciipvwç àfyûv0€t p^,

XenophoD Inst. Cyri i 6 11 otei ti, «jpi^, ^ttôv ti tovto elvat aUr-'

X^àp ij 9ÏTIÇ Mgitnfiii» tty^&é$, Mjßm 6è èçyekaç oîf^ |^/|{{«iyo,

lff«f^ iif^t^f^é^yê^mr épwpihjt09 «{yco ; fideMr antem mihi

yrj à(pvc3g êQyovûmîà&mfBietaÊè tolem iMlIusterilit profentnque

carens, a/^HUf xal àné^maç à^^^oinrar. nam, ut Am, Moaduon afi-

4|aotiei» lniolaotîore aratioiie usiia eit et qaod co&trariutt eat ékà"

tur non numqiiam et^fpvéç, veluti evtpvésç vouai ab Oppiano HaL i

603: quamquaiii vitieo a^awç eüam aliter explicari posse, versu 16

(îix^ Canterus scribendum putavit: Whvi yr]i et yjjd/a praehent. quod

ürotius sdipbit JtL non puto verum esse, quamquniii scrupuluni

inicit quod a Meinekio probatani est. adsidenf ïovi Kçâroç H Dia

in Heaiodi Tbeogonia t. 3S5 as., unde sumpsit CaUimachua in Uymao

in lofem v. 67, sed vis ac robur qiMe Iotis potentian eonitaiitiir

nihil conunime babeot ottm violentia quam Moacbion warat inter «bü»

qokaimoB homiiMa plua vahiiflae legibiia, neque poeta adpan iaeoa-

Ätae ac aceMae illius vitae îb h>wmn tranafem potuH, quod fMaret

ai diceret Violeiitianii ftdaae vvt^^mm JtL contfsa apliaaiam eat

qood Cantema aciqpait i} ßiu èè oMqopo^ âUg beneqM Gaaf^ratt

ify d' é ftêv péftffç wmtwpdç, venu 17 Naackiua didt ae maie
%wv dçsLÔvùjp. quodsï cavenda esset vocia ambiguîtas, non multum

protleését àçctoviûv, qiKul vucabuluiii non tantuiii dp eis dicitur qui

viribus et fortitudine piai stant. deiode dçeiiût non salis luto infcr-

tur in diverbia tragical : usiii pavit Aescbyhis. î^tmI in chori carniinibiis.

nulla est autem reprebeodeuda ambiguitaSt sed cum apertissima ait

aeatentia perapicueque opposituaa éo^wjçt manifestum eat ca5r

àfisiifimnt ease melionm viribus, mérite Heinekiiia d^tUm» npv-
diarit ?enu 18 NaHckiMa dicit lartaaae acribendim eaae ar^^çpîaaw

id Ttdcri poleat bene oongntemsHB mbo qaed aequitwr f^Âloiwwmz

at pcrabBordom eat imifefe xixniiif ktd 0f^if9tp. eontm

rectiaaime didtar atataa iate bvmaaae filaa paiillatia mvlatia eaae

progradiente tempore, quo omnia fignuitar atqoe adoleaeuit» aaox

in fise Tcrsaa 20 in libria acriptiim est nâaw, ex quo qm frnâaaç

fecit niiruni lommeutus est loquendi genus, imnio ini-pluni. lUMjue

enini liaubiss«' diri ]iotuil tempus sive curam Pronielhei sive liecessi-

latem, sed pro(lu\i;>se, ut diritur avziqv naqao%iov Ttjv (pvaiv âi-

ddaxalov. apturn est quod Meiuekius coniecit nXûaaç. 27 «im^

WesaeÜugiua: übri ovfa^. «ed hob opua esae videUir ut Valckenarium
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Piersonumque sequdiuui* ül seribamiis invffywQav tf. simfliBMi

sane cum alia sunt, turn Euripidis iUud in Bacchis v. 171 oç nSUy
SéâimUaf ji$mh invi^yùM^ ofnv Q^ßaim tôàe, seil madia varU

fefni vtit«r X«iMphoo In«t Cyri ti 1 20, i^ç %ttxm^ a¥ diu yê-

wiuMwrag êi tie tà ^iiiv ixufd mj^yoSf^i, lütimi Torsiis istai»

poflBQDt, Mctimeii nego ooacîniia admodnni aase qoae Meioektiu

dédit, Tvfißois wXéfnw itàfrmotçâad-m xéptv Ntnçotç à^arr-

Toiç, fir)d* iv èfp&aX^olç èâv TJfç n^uo^a &oIv7jç fivrjfiôvBifia

övaaeßig. nam Valckenarii âvootfiovç nequaquain melius esso ymlo

(fOam ({Udil !ihri liabent âvaatfiéç. niiiiiruin ad / Te nçôa^^ ^otrr;ç

non opus erat (jui< «juaiii addi, inml* atur autem humandi svüfßua.

XXXI. Alexander Tralliaaus ix 4 p. 539 Bas. hoc profert pby-

aicum ad renum calculos remedium, laßwv x"^*^^ ^nctvoy ^
Kvnçivov TTvçî TO otvoXov firj mnfOfuil^eaiftu %6 h at-tt^

fieraXXift tov j^auUot; evçiaxéfievov noirjaov yevéaS'ai tûç

itai «Mlifnp xal dat^ iténlt^ %€éfov fiféiffoif %è 9v9fia

ictvQLyuf danixéhi)* probabflUer ^l69ta»à¥ acripait Roepema w
Marquardti Ant. Rom. 1 iv p. 122: erat Mxcrvdt^; adreortor auten

ex codice aliquo i/.av6v ^ ex quo -/royov facilius fit. deinde rectiu»

forlasse sciilietur KvnQiov. restant alia menda. iiaia (j avi^yai non

videtur commode explicari posse: fortasse scribi poterit nayrjvcti.

neque circum Jeon<»m lunam stellaui scriptum o^^t' leuius uouien taJIl

aimile vcri eût quam ^qiov mutanduui e^ëe in ^ci^iov.

XXXII. Palcherine BanMeiiia eraandavit hoa Hanilii qui dicitur

vanna 236 as^

Mê màit qmieumpm gnm wmtÊqm, mputmr

irrigimrM €&mfO$ mmtufi» Iseiiagiia

al tê, Buêiêt tmaê wAmkm itmgtt ad «Imoa

foi^rt «el proprio fidetitm âi hacélda dtutt

têque /t6t credêt Sêtneleve a maire remtum
adiiinijel palis seytleniquc inlerseret uvis.

iimUvit iuris in rn'is, $emppr qui m Semeïeve a, caîctmis in palis. la-

cobus, ut 8af']ie a!in<, Il^^ut]pll verifesinias rationed .uit ikiIuiI aiit ikmi

potuit inteilegere. reduxil igitur ruris, quasi monenduin rssct rusti-

eoa eaae eaaoi^ non urhaaoa, oeque Mlamk abaurdam eaae vidit

22

. y 1. ^ . y Google



SSO HAUPT

iMqae earn seripsit $m^qv» a maire quicquam conmotus est rec-

tbsimo Kuttcio quo Bentleina temper patiduin et ignanun atque adeo

fateum em pronuntiavlt amperque a matte resectum placueitt eHa»
Sdmetdero comm. in Colamellae iv 26 3, sed simu) aKad protidily

tittrpmfâê Û matft rmttmn. Dcseio quid eum oocaeeaTefit nam
cännUBeiititti emendatione consummatur figura dioendi, aMSfldoslor

quideiD lUa, sed ab hoc poeta minime aHena. neqoe Semelen £el

Them prorsni inanditmn est nan eiraTtt sane neado quo pado

Lobeckius cum Aglaoph. p. 563 Manilii versum cum alia plane Cor-

nuti docU'ina conparavit, sed non dt siitit qiiii<* adprinie hue pertine-

ant. scholioii m Hesiodi Then'?, v. 940 AaOfieir^ ô' oça ot 2eftékr^

réxe ffaîôtf.tov vïov, fiixii^tia^ hv q^tXôtrjti^ Jaôrionv noXv-

âfieiijf wç ytmaöafißtofdyij xetiàùyt. SefiéXrj, ^ afindi/OÇ ^
ffHopthmi xà fiéXrj {tùniytjTov yàq %è (pvt6v\ tj r anoi-aa rà

fdh^ %£v fie^évTwv, t^c éi fpaidipuov vldr (iê/n^ûaa tip ^«t,

%i» ifw» wêûaw, nokvyrid'ilç Ôi dtà %àç tfVftfiaêPtwûùÇ 1$

&âî0ù Dial 9v(^&9taa xèw nokvxqtjatoir àmnhoPêi oImt leo»

dicr tûvto d^avatov. vvv âi âià %ov olvor xdxeirr] no&êitnj

ion, ôiô y.al d^âparoç, Alheuagoras in LegatioDe c. 19, rà éê

CToix^lo; /.al Ta ^i6çia avtiûv d^eoiTOiovoiVy aXXots alla ovô"

fictra avTolç Tid^éu^roi, rrv itêv tov ahm' Cfroçrh 'OaïQiv . . .

Tov âè trjç dfiJiàlov xa^/tov JiôvvGoy mal ^e^ikr^v avnjv w^w

ètftmkor xal nBqavvdv ttjv tov ^Hùv ^pkàya. in exemplaribua

quibna utor Stephani et Dechairii inepte scriptum est Keçmfp^t
quasi proprium sit nomea : inteUcgitiir Ailmtn quo Semele icta est

scriptor nsçi dnhxiap in West«roMiiiii Hylliograplàs p* S25 de

Bacdio Idk^oofdiiùs âi 6 UfQoâieitvç h vdSi? ^v^nuHs c^tm

xal dwdfUi Toîç xê^ofilo^ç it^méfiwifoç. leguntur haec in A]exan-

dri Problematis p. 6 Useneri, nisi quod scriptum ibi est xegai rio-

^ina et ßlr^^evia ÔiÔTty tum xcri rj^ ôvid/itei rotç xeçduon;:.

de libro Vaticano ex quo Al!;itiiLs iliam incredibiUum exposiUouem

deprompî*it Jleiciierus diiit Hermae t. ii p, 147 ss.

X2UÜU. Maie scribitur in Avieni Pbaenomenia Aratiis t. 402
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tmc Oteamm ttatë flmnkû €mli

oeque rectiui ?. 431

kmid Hbi 9iffnit

perpérmâê qIüb ficotii from aeqime mrgei

Oceano.

Georgiuü eiiiui Valla, qui Avieni carmina evulgari 'm&sii Wn^tiis

anno mchlxxxviii, ea quae vêtus exemplar v\ praehu* i at satis adcurale

repetiisse videtur, dedil autem hic aequore surget Oceani, quod mini-

uie umtantlum erat, et in priure iUo vereu tune coeaneum, unde scrî-

bendum ess« «dparet hm ejfmmm, similiter ia On maritima v. 191

dédit Cotmtam» io Descriptione orbla v. 370 coeandiê €êdU, iibi ve-

fiim «st q/MM dùcêêit, in e4Niem canniiie t. 7$9 to§amit, y, 964
ehê9Ênti, ia Pbaaoomeiik t. 732 Almui «ettWM atr, îa qao Hugo
Grotiua inteUexit latere ahm coeama at nvtari proDmitialioiie et

i6ri|»tara satia vetiiata inler se oa et y post loaephiim Scaligerum

Leet Anson, n 3 multi raidtîs esemplis doevemnt. nihilo tamen

minus rci perviilgatifsimae inmemores fuerunt qui in Vospici Caiiao

c. 19 scripseruiit iichobaleu
,
qui per parietem urao elmo cucnrnt. in

veteribus libris est thycobnten. requiri loechobaten vidit Salmasius,

neque fupero iil jtotest queinquam nisi qui prap nimia festinatione

atque iiegiegentia neque ad parietis vocabuium attendit neque co->

gitavit quam inepte iUe bomo wêtxofi^^Si quam foete %ùi%Bfié$i^

dicatur. debebant earn focem qai Stephani Thesaumm ameniDt

l[o|M8a avdoritate cenfirmare. utile eat autem muHifariam atten-

dero ad fllam quam tetigi vocaUum coBftwonem* aie earn a|md Pio-

1mm in Vergilil Geeig. 1 244 acriptnm ait Cfgrikm mm ait^ÛKuoféÇf

^ fiS^tt 9tsQiQ^t0ç Méênài t^^^t «tû dici eerto non potest

coins iBe sit Tersienlus (tribuitur enun etiam Neoptolemo Pariuio et

Eni^liorioni), Probum tanen CHoerikun sominasse admodum pro-

babilis fuit Schneidewini coniectura. miror enini Meinekium in Viu-

diciis Straboiiiiüiis p. 11 eius accessisse opini(nii qui (^yrenat'um id

eslEnUosthenem comnieiiioran puuvit. raro iucuiitur ita granimatici,

neque (jni in tali causa ita lofpiprntur satis caveret ne Callimarhum

quis intellegeret, I'robus autem pauUo anteaEratostbenem ita memo-

ravit ut hic valde inepte acripaiaset Cf/rmamnt, neque, quod sani erat

hominis, idem Eratosthenes.

In Plro^oatids Avieni inde a 180 baec legontur,

•Jhee qmdfrofênUo vekU^ ingem emudiis àMW^
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aera nomen habet, quod spirat caexpite tellus

uubila dicuntur, caelum super, aula äecrum,

ojn* fompactum ronj^olviiur.

Gretü, ut videtur, coiumeatum est iUud axi compactum, et tarnen in-

eptum est nuDo emm nodo imipiiigilur cmIubi axi. ntanrm seil-

bebatiir antea ose«« eompttehm, quod saue depravatam eat, led longa

aliter emeiidiDdttm. ¥al!a emm hoo dedit, àxtê émm tmmkätiar.

oartm eat igitar aoibeidiun «bm

€fl0fcan suptr, aiilfi ^ItaniMi

aM adananteo omwoMhif»

Ovidiaiia et Maniliana vor« ulitur Avienus etiam v. 229, Sol dura

ohstacidii primus CwTU adamanteo resernl paicr. axis aiitem ille éitîa-

niantf^ub in nientem revocat fu»uni adainatUiiJuiii IMtitonis, (ie ijuo

niirilicaë opiniones Grotii, oon Uiigonis sed Georgii, Boeckhiua cmt-

fàtavit Opusc. t. iii p, 2d5sa.

XXIIV. Paoataa Drepamoa in Panegyrioa quem TiMa<loaia

dixH c* 13 fam tk( fràMnn le ÜKiperk ftmitMlHnM aomanlHs

«bra Ml rewmb9B aHmk vStMt aarrri^mdA mirm «dMMf, iifm

fliadarara, «r tmäerefoHm k&mêta qmm eoftin oâbnvik omtraria

aunt inter se 'nifra et raemisw. ncque Paeatw tan absurde locntaa

est, 8f(i M rijjsit non contentus ipse citra vüia recessisse. dicitur enim

eitra etiaii> (l<^ motu. Taesar de bcllo (i-illico vi 8 qnne fort suspkatus

Labienns ut ouinfs citra ftwMn eliceret eadem usus smulatione ümm»
fißcide pro(jrediebatur.

KXXV. Trdiettia Poflio in Trigtata tyraonis c. 26 9111 quükm

fiMM H aMMMfdM €oiiliiftjMlf <ali(iMHiRi4ni ifiid OtRfeaa fnyaraatilL aatii

eal, opiMT, lacft «t laala additudi aolaaaei nam baftmtientis aal kla

BanuD at PdliaDa indignaa.

XXX¥i. FtavtoB V«p»<»8 in Firma c. S Ml «otdMi dmiai

poilea Ccu iHUs mulieri cuidam dono dedit, quae lerlum ex eis feasse

nanaiur. quia tt mmc sn'ntr et sHri apn<{ posicrofi nihil pnklerit

taœo. hians saiip »»1 inp^rff < ta oratio nu|>ei prorsus mciitn facta est

fMod ante quia inserto. nam ita nascitur inauditum et penersiuB

praeteritiaDia genua, acribendam erat quae luimm as eis fecisse nar-

mur, quam, ftno #1 mme 9eUur tt teèri «gnid jMfierMiiMpiiMiflri;

Ittcao. nomen muUeria reticet, factum narnt.

XXlVn. Angnalinna de chritala dei'Tii 24 adfeit quae Varro

de Tellure diieril. em^étm, inquit, dictmt Mtinm wufgnm. fuad

i^iy j^ud by Google
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t^ft^num habeat, tigmficari em orbm lenati piod Immnu m fiytftf,

gfi

ptfg ; fÊ0é udes fmgantur circa iom, mmi mmûi mo^eantur, ^fMMWi

M»mmri. §Md êaûm Me éM$ «r «roAM fettnau ai§ififioat ftà

ÊtmiM ftiHfÊm imam MfMt* cpvritrê, m m (ii^jpt mmi rgietM

fHOif M §fvidum îMiil, jn-flM^nSmr, AifiMir, ^tmam uhml ne m-
iImuT; mmftßr miim §m fmé 9§tmL tjftMIanm vmàm fammm-
lonwi étctamd^rum êe mmmm et etw rei crepitus m colendo agro qui

fit si^ßc4mt; ideo aere quod earn aiitiqui colebant aere anteqnam fer-

rum essel invenhnn. honcm, uiqiiH
,
udiungnnl soluium ac maiisntlum

ut ostendant nuUian genus esse terrae tani rpmotum ac vehementer /e-

rmm fiHMi n&n subigi colique cûnvemat, Auilam liabet BeEteatiam q^oë

dicitar piodMdes ßn^mtur ctrca earn, cum owmia nmwnÈwr, tpsam

mm wm9ri: ted facâiû et certa emeiukitio «st, iiuam occopa^ii Geor-

cànpA êom ctMi

MNiiii W¥mmiMT iftmm nm mt/om, quae delude de eymbalb dicun-

PBf »Oft poeaunt tta ab Ausualino eaie acripta, nedûm a Varroae.

nibü ex libris suis adnotavU Donbartos, sed scripturae depravalionem

äUKiiaiJ vei LU. cei'tam ciiieiiiiatioDcin furtasse alitiuanilu meiiora exem-

})iaiia stippeditabunt : interim proferaiu i{uod saltem intellegi putest,

cymbaiorum soniius ferramentorum iaclandorwn ac manmun usum

ai àm rat cr4ftHu» ia cùUndo agro qui Hunt significant. non otiusa

eat maDttuni ÎMtaDdarum commeiiioralio. âileo «ère .plane refert aa-

penun illam que Vanro aaepi^aime m» est dkeadî jbrentatem. i»-

aotiin teme genua peregrno aoiinaU aignificari aornniavU. celenim

ilagorloan inaigninHi et cnltiia Matria niKiiae interpretatÎQneBi par-

alien inatitueranl aüi, veluti earn quam Sendua aequitor in Aea.

III 113, 4deo autem Hat9r datMi emru veki dMTNr quia ipea aar /arrm

quae pendet m oer«. idco smiimtur roiiä quia mundus rotatur et vo-

fuhüis est. idm ei gubiugantur honen ut o$tendaivr maternam pktalem

totum posse .svperarr. ideo rori/baj}(es eius miinslri cum stnrt}s yJailu'g

Uße ßn^tUur ut significetur omne* pro terra sua debere pugnare. quod

mam turritam gettat cwomm^tttméUêui^rpotitat terrae esee civitatet,

jimigmin mrribus euutat. partim ainilia Iiis, partim diverse

Jmbttftt'IiiMreUiis II 600as. Chidias Fastonua n 2]5aa.

AngiiatiiHis de .ciiiitate dei x X t epiatulae quam Porpbyrius ad

incèealem AegypUwa scrv^serit «rgumeiitun ,lndit in cuius capitis

üne baer, legimtur, cetenm ühi qßtüm emmenaiti» tmm dät ad Im
esset ni ob iiiveimndum fu(fi(ivum vel praedium comparandnm aut

prpfttr .n^tias vel mercatu^ram vel quid huius mudi nt^iUem dwii^am

Digitized by Google
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iltfÊitî&nHl, finutra $0i videri dicit coluisse sayientiam ; üla eiiam ipta

mméta mm fuihw eonvenarentnr, etsi ds cetem rébm mrêp'oêékÊr

mu, tarnen qnmiam de beatittiäme nihil «mmm mcmUtiiàomtmmo-

iMmf» Me dMi iVet «SM MC (<ti%iM9 <iM
m fallaas oui kmimiim mm cmmmtmL vof» aste m Auto

sigDum adpositfun est qaod iMScio coiu« vitii adoHmeret 9^^lû fliWi

peccamnt Hbnirii, Bêd aÜqnaiitUBi AngHBtiinis. niminnB ipM iSkwte
epistulae nQog l^ysßt^ vèv Aîyénnm^ legontnr apud EwWuM
Praep. eiiang. v 10 p. Vi^. fnärrjv oèroïç ij go(pla i^i^axi]%ai

n€çi ÖQartezov biq£û£ù)ç Ij x^^Q^f^^' oiyrjç ij fdfuov ei %vxql tj

ifÂTTOçiaç tèv ^êiov vovv èvo/ljjonatr. si ov Ttaçeîtai ftév^

ol âè (jvv6vTfç neçl ftèv jun ulhnv luXr^toiaia Xiyovüi,

7rt(^i âè êvôaifioviaç oiôfv àocfaltg ovô' èxtyyvov^ ot*x r^oav

äi^a e^e ^soi mk^ àyax^oi ôaifioveçj dXX' ^ ixehfog 6 ley4^

ft0in>ç ftlévùç. itaqne cam AugiiBtiiiiiS adieeit wt hnmmttm tmne

^mmenimn fugit eun ratio, nam qui caaceaait numiiia Itta da eatana

praeter beatttudinem rebus Tara praedieere Bon pot«it Idem aadem

patare nifaü esse mai hominum comnneiita. videtnr antem did paaae

cor AagaatiiHn illud liaad aane prudanter addidarît acUicet non aatia

attendit <|iiid èW ij significaret patafitque aiteran enuHiati partM
desiderarî. neqae aliud reetiua mteHexit Porphyrii Terba ne^ âê

Ei ôaii^ioviaç et quae seruntur habet etiam Theodoretus Graec. adf.

cur. p. 49 Sylb., deindc haec addit
,
riç rtuv zd d^eia nenaiôev-

fiévwv y.ai %ov nkccvov èneh ni' ui aariofisvwv iraçyêffT^oov uv

fijy xaXovjLtivcüv ^ewv zdv nkavoy ôit'Xey^ev ; dvcufarèov yàç

rovtovç eqnioev ô Trjç àki^x^eiaç àvrimakoç fi^ve ^eoèç fiyte

éfu^diç deUfiOÊ^ùç almi> aXXà tov rffsvâovç ÔièaaKclXovç xmi

Ttonjglaç nctri^ag, adparet igitor Theodoretmii quid nXéptU^

dixiaaet Porpbyriug recte inleUeiîMe, Bîmimin idem qind nlAnfi^.

eentfa erntvit Angnatimis enm Ita Qia îBterpretarelartMm fnldM^
har fûXJUœ: in quo de diabolo vîdetur cogttaaae nequeaatiaiipiitaaaa

quam alKnia eioa mentio eaaet a Porpbyrio;

XXXVm. Ad veraum VergUii Georg, it 2S9 peilÎBM aehMilMi

quod în libro Bernensî ita scriptum est, phaseh's. geims n^vimi pic-

turam {pictarnm cod. Par.), siait phasillus tVf qunn ayiiuit auriorem

esse narmwi càlaetarum quem iuOnnt huspcs Sinfims. hinjlms dicit.

depravâta vorba quam miro artilirio nupcr nnitaf.i suu et tjuani mira

interpretatiuiie explicata diwrr nihil adinoduin attiuet. scribeDdum

est, siquid video, phaselis. senui naohm pieiarwn/-9ieiapluueiitt ük
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1MB al MOtor MM Haplym ^mjarfiinimi , Miai jkilldlf àiMM* AfVMIItb

iiMgister qui haec adokMenUdifl éida^t (refbrsnt «ni» gremmitiemi

non scribffiiteni romm*»ntariuiii , sed in schola Vergilii carmen inter-

pretHntem), iin(|un (jiii liaec dictavit meniinerat se legisse aliquando

liiuti Phiisdus iiie quem rnleiis, hospites, Ait fuisse ncwinm celerrimm,

sed nomen pocta«^ non succurrebat, ncqîie hahclml libniiii Üalnüi, sf»d

praebucrat euni oiini hospes cuius nomen addit. neque enim iiJa

mÛMi ut Dunc quideni ioripta eitaiU alitor aut euModari am «ipieari

ponsr mihi videntur.

XX3Ü3L OMBÜBaoM tb 2 ^ptMvero mom 9t «rt» ulMfAm

MàMm nin o/tguoiui» mpi$se pecomre imfn mmia émtnémn mkm
frimum, iure Halmius encensa nt depraTatum notavit idemqiie recle

dixit pro re ^et'? vel simile aliquid expectari. puto igilur Quintiiianinn

9crip8tsse net p-ro imeaia ducmdnm scehis prmum. luienias dixit ougas

Phaednià in prol. H), legtsne, quaeso, potius nf/fs naeyiias Jmpendas

euram quam rei domesticae?, et iv I 14, sed diiigenter inhitre ha$ nae-

mim: uaque alitor , jwto, Arnobiiis ti 12 tiaenm hiUrûmù, eocaeni*

onim medio aevo notiaainiiiiii etat ToadNilam, «1 Bon ninuuhw »i

Hkmi» eèpfanisse.

in pMemli»IMm QwaliUairaaeaenam^
1Mb peftnetavariL imkilÊi^^i^i%mimméhfKiiîMiMML
te'hift neqne haawo naqoe qwc^pam enidiiie putos aimfitar aiiin

ÛÊtnt § bprmeipmqmàiiiiàhmkii partibm per^mmêmUfatuà tirm

est cnrsum. sed proxima deprarata sunt, certa quaedam varia est et

hi q)ia multa etiam sine doclrina praestare debeat per sc ipsa natura,

ni haec de ^/ü7;u.s dixi non tarn inventa a praeceptonbus qimn cum

fieretU observala esse videantnr. nescio autpm an (juae vitium hahent

ieniore et aptiore remedio sanari possint quam quaiia adhuc admota

aont viéemr «Dim mün Qnintifiaiii» aeripsiaae 0fnta piaedam

dUta tit.

QsrnliHaM vnt 2 13 fMmt alAMi twi« «al rtgMkus quihm^

êmcofki' «t Ai «Mfa ^etaaiMMi.' auMor ndebor ai da olmafo vaak»

«phiîoiMai prafeitni, aad vari toaaeii admodum aiarile daoo aaribaB-

tan eaae «r 'nmfä affrtlarte.* <piid tmtmm ait hod opiito: «aqua
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màm ko» patinere nUtlm qiMd la ^lownio Pliilounitao inuv

mirÊtm «t wtwiw legHiur mmmni mUtnf nl&U».

Quiatifiaiiua viu 3 «mm aâil «mIMi ««rift propna /iels $tmm
laUiyprùprnsdtginUatmâat mUùfuiUt». lunnfw «eMticfiisrem«^ magù ad-

tmrabilêm faciunt vralioneni quitus non qniltbet fnerit nsurus eoque

omawwMto acerrimt mdidi F. Veryilin^^ }unre est usua. *olli^ enim et

\fuvinam' et 'moerns' et ^pojie' et ''pollicereiH adsperyuvt illam quae

ettam in pf'ctuhs eut gnnimma vetuslalts inimtabtlem artx auctortiafcm.

activum polUœre antiquum est adlatumque a Nonio p. 471 ex Varroais

Antfaropopoli, sdl apud Vergiliumma invenilnr neque dubitari potest

^«in fMeeretU eirori Ubrarii debeatur. nûmm est extitissequiMb-

ttUamé^ fieUei ftf«rfei «el péUadt. lîqœt màà flcnbeadani mm
fêrrimt, mmi^fmimm btbetVergiJkM Am. T49S,pirrîPt«iM-

éâm lifed V. 776, «t «Htea vcriram aDtiqwwi «t aaoïfifltle, dm -^m
MaeMbios 8aL m t «xpoNÜ

QuifltiliaBMS 1111 3 54 «MMiMMrte
CM, sopon eum dêdamaiu fiimm a matre deeem men«&m» m nter0

ïatnm esse dixisset, 'quid? aliae' mquti 'm ytrula soient ferre?' mii-a

luiia }>roliita feunl de ilepruvala voce sapan et fuit adeo qui Pasiphaam

H Miuolaurutn arcesseret. potest autem tien ul Jj^iintiiiMii» Umm
•cr^Mierit vel Gfaecifi iitteris a%doir.

Idem Quintilianus viii 6 41 exmuUur autem rit tota maxHm
kFm^atMHtlfni : 'cupidäiu •effrmttm*

M

Vimwie mlbnùruoUoMê* «i Mlif

fieri,aOk^Mmctis epiOtim in^, m 4|niil Ym^ûàm 'mrfk t§mim*

£C iOBM<l«MIMdtelltf MiaâilAMIÎftlIlMlllléMIMttJÉHdiHtfflMà^

lip>t.m<wlt' für wiAikÊ^ mi mm^mu m énfkxme éaflm vÈrimÊL
qmdi» d«|prtv«ta tant mrmm «piriif ttm Mveiil santentii ab

Halmîo intellectum est, ipsa Quintiliani verba fortasse reslituuiUur

si lia sciiljiuiuë, nam fit lonya et impedita ubi congêstioiiblis eam

nmgas. idem fere est cottycsuonbus atque cumulât wrib us.

Ouinliliaüus viii 0 64 nec aliud potest sermonem facture nurue-

rosum quam opportuna ordinis permutatio, neque alto ceris Fla-

Miiéi éumtfa êmt quattuor iüa verba quibus in iilo pukhenimo opê-

mm ài J^OMUi m dmntdim significat plurimù modis scriftm, pêê4

mm qmqiÊê meum'me facere mperimmr, «dtiNitior >il«taii» aile ctrii

mtéèmem exiatuùiitit mà pkw periîMe nom credo: nen «iM Mêm
€1 «Iqae oinim k^ fimm nefoe quio^uan ad «tesntaten ontiaaii



desideratur. in postremis verbis homines docti frustra laborarunt.

libri Ambrusianus tt Hambergensis nun facere liabeot, scd facerei.

adparel scribcndum t^se plufimù modes tcry^td quam quo enm qui

wmxiime^ placeret eijcperiretnr.

XL. In Apuleii Metamorphoseon i 2 scriptum est in iibro Flo-

rentino equi sudarem frorUem cun'ote exfrkù, boc feni son ptiett

potest scribi, quod aliis plafiuit, sudonmfretiU: sed vereor ne Apn-

tews toerü HÊâurÊM fir^ÊUm. «ic locstw «•! ia FIcfiiHs a 16 p. i57

ClBin iiMiM» Mim fl(^«iMi mforê AÉlMii oftnjywf. am timàm
emim «a/iiw aoii miiiiis raoliiiii est quan Mat iv 7 proö« iMkm

Met 1 7 soriboiéini wt quaem akola qmm Mn%mm tmmmm
adoita. neque enim aliud quam m« ntifit« latet in Florentini iibri bis

litteris eilt his, in quibus h itul actum es&e dkitur. ApoL c. 48 p. 305

£lin. quaesisti tu niniis quam prudetittr.

Mot. V 19 nee tu im /iHmqttam vtri mH vidi fadem i^^l omnino

cukUis SÙ novi, sed tatUum Hocturtiis subauäiens vocihus marttum incerU

sUiius 4t prorsus lucifu§am toUr% htmiamqM «UfMOM racle àinmUkm
vêkm nmü9 êmmiUiù* meqtte wmgmptre tmftr a mà Hrraf aspecti"

km wuiêimiim ffmUk de miUm emûmkO» jmMMâMifer. *mn ana OMe
Utfiaa m bac coalîamiae aratiank knan oltaidîl: w&i evm Ê&ir

hmàwm aaaa ooaieoU Mnagiia ««imfart m plim quam apai acal

BafiMM aat cmeadatar «nki oratk ai mequ» m tMaya oiatalar •al

proooMi akiniKe nacaasariimi omittitMr.

XU. Euripides Aeolo apud Stobaemn Ed. phys. i 8 p. 232 User.

i i((fOvoç afiavra %oioiv vme^ftv fpqdaei'

XàXoç êûTLv ovzoÇy ovK èç(s)Twaiv ^.tyfi,

non .sTtis cdluMTrrU iiitrr qmt* in allrro versifulo dicuntuf, ovtoç

miiiim liuitUe est. quare saipaerim, pauUo quidem aliter quam alüa

visum est,

Xakoç èati navtdç ovx içuntSatv làjfu*

Quod Aristopbaaea Raa. v. 93 dicit x^^^^^^^ ptovaûa adrab"

aataa namt factum esse naf^ wà iip !/ilxfiijr7] Ei çirtiêw

ftokùç 6* âvai^jra xcrir^ a^^p^ nléâoÇf

Xêltâévww funfeéiûv»

éhuaaa Raripidem dt^äonw puMwrn pakhre paispaiil Meâiakna

Tbaaor. ^ 439. nîminua eodeai id cmia daprifitaa aat qoa ia

TiaMcraontia eanaea r^miqi^ ei AnalophaBîa vwiicnh» aiale ialalaai

esse supra docui t. i p. 3d9. aed displicet de hedera singulari numéro
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difttim €V(finr;ç xXââoç. hih\uv Hermanims ylââoiç scnbendum ess«

coniecil. le^tbatur emm oiira iveiifne: seil àveîçrte, quotl Suidas

ÎQ x^^^^^^^*' praebet, conßrmatiir librorum Bavennati« et FiorenUai

errore aV sl^ns» mihi etiam baec recte conreiiste tidetur MeinekioA,

qaem de bar emcndatioois parte non admoncntem Nauckius Trag,

frtgni. p. 308 neglexit. 8«ri|Mit «niiB MeiMkiufl iroJt^ tiwmi^tm

iu0aèç êêfvêiç iMâmiÇf «tf«e hoc i|»am ni Euripîdis vemt lagiM
miiii Yiédttr Mini ÎDdoqv* iiiiiip8Î»e quod dtcH 1 336 nléêmfç «i-

IpdM potM ^ffMSç, ut Enripidee figmte iU proprie locvtas ctl

Afit«s T. .967, xoi S^tm cSç^^^r lovilM TW)^ iMp'vorx^^.

Ad Statii Theb. 163 eirennmolai timbra sdscriptum est te

aeholiis et hoc poetice, ut Euripides syrsem opersu. Nauckius p. 550

dicit hoc se n*m exppdire. ex|K tU* rat Porsonus in Eur. Or. v. G(>7.

XLll. Mato de ifgibus v [i 747** xal yâç, w Mtyilké xcH

Kallla, f^iT]âi tûvO^* ^.avd'ovixio rreçt toVtwv, wg av*

êiaiv allot tivèç ôux(féqo¥W€ç akXiov jonwv n^oç td ysvpôv

éf'Sfêfmovç àfteivûvç xai x^^^Çy otç ovx èvaytia vofiod'mi»

wêm* iwUî» interprelMidi artilidis ovx elah defendï potest: cmtn-
fini coin raqwHvr. AstiitB igitur exislimtvit ddendan mmt
qnle «Midttnait g««» eqvidem Don landaTmn, Dnebnem m*
le» cam amo vbcogxlt in Mmei RImmbî ton»m p. 6328cribeadM

üie dieerel himaat» demontlreU IHtenrain aiiiitlftiNime mem
reddidit prubelnle qnod nos bene dictinii est mUn Plato acripoiwe

videtur (àç rrê^vxaaiv. neque eniin rectius magisTe proprie \»tpä

poluit.

XLin. Aristoteles apuU Atiieuaeuiu xv p. 6% et apud Diogenem

Laertium y 7

cSç niqi, naçâhsj fioçtpâç

nm ^aveïv CaXwàç èv 'EXléÔi nérftùs

leai mévovç tkîjyai fiake^f0èç dtidfimtfwag*

tmm hd ^f^ha fiélkêiç

na^tià» èMmt»f f^wfoB re ntQdamê

nuà yoifhmf ftaXoKOvytjxoU ^* BttP&v.

erau septimo apvd Atfaenaeun scriptum est «ofTidr v' it^rfiwr;
apud Diogenem xaçnèy eiç dSihatû^, Boeckhras Commentatto-

nibus Academiae UcroHnensia anni mim.cclih p. 146 xaçnoy ic àStâ-

ratotf mnimi et posl fiàXXêiÇ addeüduni esâe ßigmbcavii ^{^aooç.



m
Meioekius Âthenaei y.açTt6v à&épmm^ smifit, seë post ftéJlÀêiÇ

similiter ac Boeckhius aliquid excidisse indicavit: postea aotem m
Âmkttk critki» p. 340 fortasse nihil p«niwo, 8Bd nuQnàp'âM^^^
scnbenduiii esse dixit. qsu>à ludidaiii probuidiun esse oenseo: MA
«enteatfo ila fit rede el plana et emn prioribns Ternb» ademtiiK

cefigrneM quam Eoeckltti toiw liri ^p(fiim fiéXXetç d-çaaoç Kag-
nàr iç ê^éntgc», sed in froximo venu qirid sit f4a\aKtiép)zoç

IffVeç nemo fmte dhterit. nnde Meînekius non vn:vm^ sed oïvov

Aristotelem scripsisse coiiiecit. et poli'st quodaminodo int» Iii ui im/lcf-

xavyt/Toç olvoç, qiiamqiiam nemo videtur siiiiililer lucutus t ssp stul

in soumi conmenioratione per se nihil est «jnod merito rejuelicndaR :

quidni enim dici possit virlus fructun» m inenten) conicere meliomu

et divitiis et somni dulcedinet itaqtic videtur mild non VTtvov sed

ftttXmtavyijtoto depnvatam esse idque puto Goraen Strabonls t. v

p. 140 eximie eorrexisee cum sciipsit ftmXmiêimjtoié vftrov, ne
iquis enim 'opponat Athenaei et Dief^enis In mirabiK illo voeabuib

«onspinillonem, nimînim mendoso carminis exenpkri ant nterqoe

Usus est anl attenter: nam pelest id armen alter ab altero smnp^

Bisse, sed mnho etiam magis quam lUud fialanavyijwie offendit

me ywkaw^ qnod plane alünnhun esse mihi videtur. quid enim bee

est, fruclum virtutis meiioreni esse parentibus? intellegerem si ffuis

diceret \ir(uteni vel parentuni carilati anteponendam esse, illnd non

intellego. nam si quis forte putat genei is splendorem intellegendum

esse, nego eum simplici yovéuv vocabulo signilicari posse, quaniquani

yoveig non numquam idem sunt quod nqoywoif ut ipse Aristoteles

dixit Hist. an. vn 6 p. 586* 1 toiç yturn^vwiw ^ %oiç ëpta&ep yovev-

Wf. si antem qaaerimus qnid inter auftmt etmiinim did potuerit,

adparet, epmer, nibtt aptios conmemerari polaisse quanrfniuptatem

•nt geims afiquod Tohiplatb* itaque cut scripiit Aristoteles ant «eri*-

bare eerte potidt

' xal nSaetov ^aXaxevvtjToiô Vftrov. '''^''''^ '^^^^^^

sic aeternirs laboriosae virtutis flructus iiicunditali opjjonitiir quae ex

divitiis et luxü l onpoldtioiiibusque et soiuni mollitie percipitnr.

XLIV. Âbsuidum est quod in carmine inter Theocritea xxvu

t. 23 legitur,

fcoXXoi fiifinacvTO, v6ov d* anktg delâei,

tum seriptöriim fibromm qui hoc camen eontittent alter ftMoi
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fÂ%fiVtoov%o habeat, editor noXXol ftsv fLivcSovro, ab Aiirentc posituin

est noXXoi /j*€t (.ivtoovro. sed mihi quideni ei illud valde ineptuiu

esse videtur neque in librorum meodis quicquam latere aliufl qunn

noXXoi ftw fivùkvTo, quoll qui scripsit temere abtnravit ad mmm
pafoa^üt Torbi ab hoc enu «Umum. ial^xit na sire Musunit,

quo a cooformatiim Thaoeritmnmi caminum eiemplar aocepit Bo-

Hilms, nve daUiergeSf niai quod* cud OU acripnaaeat «roÜoa n%
fmhn^ nctinaBmiickiiia dadit itMêl i/t^^mimt^» aad abaurdua

aat àël^ quod aaripti lîfari îh fina veraladi habant, peccanml autan

non uno noniiAe Mtitiinia et CaHiaigaa qui if&mr é^èfiè^ lAktç iad§

scripscrunt. Ilermannus vorissimum esse iudicavit Ziegleri è'nëi&tr^

et eAl éîiiie aptissiiiiuiu viluperalumque inmcrito, sed eiusiitodi mu>

tatio omni probabilitati« caret specie, iieqiie Ahrentis ixr'lëi laiu

siinile est veri ut non mirerc posiiiitii ab eo esse laiiiquam quod esset

cortissimum. Cobelus Mueiu. t. x p. 363 suo e^slyey vehementer

delactatur. leni admoduin anulatioiie Meiaakiiia acribeadtua aaic

ooniecil v6oy S^ifiov ov%ig àé^ei vel ae^evt quod essa TUU mJha
^iUtlë^ aaäaiaä; id enim éiéS^iv significare ia hae ëictiaaa.

adfarC ex Biadla xm 235 tà if^im êêi^wfi woxaw^m ntâ

iâfaâj jiwvç, éfdfâfii» Si htda%mf ^v(àbv as tüida tola-

napaili apod Atheaaeom via p. 336^ t£ Mtiç Spiftèg tèf

^vfâiiif ^afs TßQftofievog ^aXifjai, veraua ApoUoaii Rbadfi ax NmiH
mémrwç mviau apud ÂtheDaemn vn p. 283^ nargog kfioio iplX»v

(jtfj<pQâôfiova &vfiôv àë^wVf ITofimls, ôi axeXaânv âeêa€àg ^oà

ßivd^Ea rrôywov, ^(pti jiie. poterat addeic lieôàudiiiiii Theog. 639

dX/.' oié ôii KéipoiOi /caçéffx^^^^ aQ(içva nctvTa, NéKjaQ zdftßQO-

oh^v %êy jârrsQ S'êoi <3tvToi sâovaiv, Tlâvnov èv aztjO^êûmv déséro

quod MeinekiuB adici| mn Aago ad antiqui et Homedci aanaook

similitudinem factum esse, aed qui versus iUos Nonaî parpandarit.

intellegetf opiner, aibil causae ease quia hoc earn dîoare puteana,

coNdmA' eufiâmt awftaiiwi oiyaaa, id eat .iragaai M mmim
êimiindi ihidhim» ul auteni lat^iar ^itàp âiiuv ad ebleelaadi

aigaificaUanam fnodannada acoadare ppaae. tanea déSw mimm
eat aWartorr, inuao aihfl aliud eal ^vfidp èiSup quaai mtimm
mÊ§9ré, neque aliter interpretandum est quod Teleinachus didt

Od. II 314 vrv J ore ôr^ fUyaç elfii '/.ai aXXcov fivi}oif dnoéw
Ilvvd^avofiat xal ârj fioi aérerai ivôo^v ^^'f^f^Çf TTeiçrjaw laç

%v^f*t %amç èni x^^ag i^kui, non disôimiiiter i'indarus NeoL 3 56

. ijui. u i.y Google
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rvft^Mê ô^civttç âfimoKoXnùif MilQéog ^f^yatçiXf ySvonß té 0$

féQtaxov L4%L%akk» h m^èfouri. ndvta -^ifinv ai^wvy ubi

fgärwa io nâoi mutaadam ewe soîta «si MingafeUit et Hecken epivi».

im cww tHgelur «nimiis is a1ac«r fit el ketna. itaque ketitiae iUa

«gnificatio ami ipso ?erbo ooBtioetur, sad naaailttr ax eius

nxiA cam ?ece que eat &ttpt6g ooniuiicCioiie. unde mihi videtv

peraplcae adparera non potoiaaa in earmiiie itlo did péw 6^l(âè»

evfiß üfafty. neqne «mm vot^g îdem eat quod ^v^6ç neqiie qaî

*ov> alicuius auget animiim eins animive alacrilatem aut laetiliaiu

augct, iiierUem alque intellegpiiüaiu , î?ei valqup hanc signUicalio-

neiD adiectivum iiomen (/fi/i oot,-. quae cum ila siiii, aliter corrigen-

dum esse vidt'tur in< ptum iiiud dsiâei. non pulo me invenisse <}ihh!

sine dui>iUUone verum ait, aed feni paient aaque Utteiw mmiaui

diaut

wm praesens tempiia a aaateatia Beqaaquam aUionret.

XLV. Oribaaiiia xlti 11 L it p. 157 Dar. Mvm ii âUi;

fi^luwQiQ^ Sxfiv9€t i^iop nt^uth^äißmy tvaM tav W9Ùwû

acholio p. 531 haec rei causa adfertnr, htù yaç {èneiâi^ eodet Vit

ticanus) to tqéftavw ffeçtatçêfpô^mn^ â'êQftaivttatual Ôià tcvto

fiaXotxvvéfiavov dfußXvveraij %6 {zd Yfwv\) xln^ixçov rêta^ rraça^

fftéÇetCti ïva (Jü(7ay6i licciKHLEvov xçaivvijTat {/.(^atvv6iai codex

Florentinus, quud piacuii lini t inli* r|^^ioi. tum haec addnnUii lu codice

Vaticano, rovrftj tkoI oÏ Ài^o^ôoc TQom^ x^^ùirtai tlç irjp

tùiv (paQfÀaKùtv x,<£i£%Q€i0iP. ullimoruni verboruiu eiueadatiunem

Itareiid>eiigiu8 deaperavit. aciibandum est dç tijp tm ^«a^^fwv
imérQrjatv.

XLVL Ad Persü illud 3 50 wgvstœ eoUo mu fàUkr mâê
adacriptiun liabemna lioc eaholion« aoU^ ovipAaraa tm âùimUi loco

aft «MOM miUtre vtmmm tum tmst. pd Mku Mfue âMrûtmr a
ikt praaefrt ut mirM eêttummimemÊm na» caffij^<wftir. ludo mmm
fAta areaa caJiiMi panAvr tt qm m*9 iâtlu ituU ^ aadsMi aallo «M>r
MB^. prîoris ludi descriptio coDgruit «am Nueis, carmnia Ovidia

certe non indigni, vcrsibus 85 s., vas quoque saepe cavnm 9patio dit-

tanle locatur In iftwd mism levi mix cadaî una manu, non attrecto

praestat, quamquam non sntis intello^f) nicliusquc fortasse scribitur

aut praeUatur aut consiat: nimuum n ui luto eniendalur sermo

achoiiorum non vaide anti^uornn. sad piane non potest iuldUe^
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qaod deinde seqaitur ludo nucùm, a quibus verbis ludi paulluui diversi

tecripÜo incipit. scribendam est autem oräo nmm^, neta iUa i

aoB recte lecta depravationis CMUa fuit.

XLVU. In Laude MeBsaUae t. 146 ignotiim popiili mumm legitiv«

fMfm Sébrm Tmuâipie Btlat figoÊ Mogspm.

éè qne nomine coniectarani fiwere eo perieiiloiias est ^ nfans

somras 4|aMn irecte eduieseenliiliu qm boc carmen coiiposuii puerili

eradtliene iisin sit. *4ieque speciem probabîKtatîs haKet Mona«, quod

lohanni Henrico Vossio ot ante eum aliis in inenteiii venit. paullo

siinilius veri vitlci i potest, sed ut tamen valde iiicertum sit. neglectum
a Tibullianoruni carniinuiu iiih i pretibus Snjyuos, quod piu}»usuil

isaacus Vossius ad Periplum l^onti Euxini p. bl Huds. illud cerium

est, peccasse Italos iUos qui Mosyuos scribendum esse puta?erunt.

nam neque regio Mossynorum neque nominis syllabae congnillBl.

scriptum quidem saief^nàemmftéûvvMéavyegMoavvoixoij sed an-

tiquae et Terse honitt voeaMomm fonnae duplex a habent 4e qn«

re Seffliasinus In Orphids p. 140 admonuH. itaqne non pafendum

«rat Letronnfo qui Scymni qui dicitar t. 901, com acriplum esael

iByoftaw M^ai^omw ¥^êaê.v tàfioiç iifyotg ßcL(^fiqt%o%s, hoe

posait,

td^EOi vôftoiç l^yoïg ie ßaqßa^ijjittTOi.

in quibus yô/AOïg ab üolstenio suinpsit, quo similis fit oratio versiii 83,

e&eai Tçôrroiç eçyoïç t« ßaQßaQioraioi, ubi ele^^antiub scribi tqS-

noiç T inlelle.xit Bernliai iliiis. popaii nomcn haud dubie corrigendum

est, cum Moaavvotxot, a nulla senarii versus parte reG^tatur^ sed ni-

hili est ita potius iUa ad numéros suos reducenda eseo

videntur,

oi ltf6iiÊ»o^

> XLVIH. AeHanuB de animalibns n 63 mmt de seipente qua«

puerum quem amaliat corn eon per solitndinem iter ftdeBtcm

tnines adorti essent servafH. in qua naiTatione liaec scripta sunt«

vov y« fitrjv TtaXatoty rà x^avfioeta xad-tjçaç <piXov %ai fsàp boov

ey^qov r^v tovto :iaQané/nipaç (^lixsro dnmv ëvâ-a avrov i^é9€-

aar. rectc Hercherus ad xat nay et quae secuutur adst:iip?il haec

esse corrupta. intellexerant id etiam Schneiderns ct lacA)bsius , sed

emendatiuneni frustra temptarunt. at t'acillima est et| ut opinoTi

etrta: scilicet %ov%o in taS ténov mutandum est«
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JLlJi, Eosebius in Stobaei Edogis physicis it B 0, p. 413 Heer,

dnas vias descrïbît quamm aHera ad vîrtatem, altera ad iopr^bilatem

dncat. in ea descrîptîone haec leguntur, ij ft&v trjç élçetrjç

iLQLüia oi'x eirjlazci xojg na^lxEiv âoxtii, old it. fitiiOL ei iix^t'

jcôvii) avvo^rjvai' ctfia xai toCg xatr^ysomivovg ex^i xat nonQU-

néfiipaviag dxivâvyœç. iure Meim-ki is i. ii p. ccv aegavit dici po-

tuissc liir «juidem tvrvxh ttovo) neque non aplum est quod fortasse

scribenduin esse dixit svxf/vxtfi- puto tarnen mutatione etiam uûnore

scribi posse evrvxit, id est prompto, qua aignificatione inhmog ah

Aeschylo aliisque dicitur: êértMéç inveDitur apud Hesychium. pauUo

poatea non intellego rot)$ naffanéft^lfanag putoqne soribendum ease

Mox haec leguntur, ij dè irtl xmUipf ^yovaa htl tê

ftèw xarêQX^S SXlyov ndYXO TCiétov oé yyrjalùv dttavijlùv êi

xtd èfvl naçaywyfj jô» n^oatôvuav yevQùi tov r^âéoç, wars xeti

ftrjâtvôç juerâ rctvta ^yBfiovoç ebqianofihov ev&vç ayet oâdv

OKoktT^v a/.ôXoTcaç %b i'x^vaav yal x'içcxâpai; -/ml /.i^t^fi^oig xatà

xetpaXfjg dO-éonag %ovç €vçiOKOfitvotg xazà tov crvfi^njaovToç

xai ftaqaavqéovTog tovç /.ccrevEX^énaç iç avtôv notafiov ymico

ßoi^ßoQi^ '/.ai liO^oig ^éorzog. post ^déoç Mcinekius aliquid excidisse

exÎBtimat, et sane non cohaeret oratio: cohaerebit autem ai ipiod se-

qoitar umttm xai in âlXtoç ts %al mutaveris, nrqup qiiîcquam praeter

très Ulaa litteraa patabis excidiase. xaro xsxpaXîjç (ù&éovta rarior est

dicendi ratio, sed praebet earn epigramnut LucUlii Anth. M. n 94,

2tAn(Çm iopwot» S&&if fin^tzù Méfxog 6 ImtéÇf Kai itatà t^g

iii€g)aXijç oq&ôç àn^X^t xéaa» cum autem in fibria duobua scriptum

easel xQt^fivd et tarnen tè^éonaç, non recte nuper inde factum eat

mqviixpè xavct xêqmXijç é9émta. eerte nentnim x^fiyôr non dot!

nequc conparari potest quod uon numquani dicilur to (XTtoxçrjfivov,

quod mox scriptmii est vorg evçicxofÀtvovg ten i aeipiit, sed non suc-

cessit honiinilms diM tis ciiiendatio, neque ego inveni quod conliden-

tius |ii ofen eni: potest tarnen fortasse, omisso quidem articulo, scribi

èQSifiOfiévovç.

Apud eundem Stobaeum ii 8 3 p. 408 haec leguulur, ciusdem

fortasse Democriti cui duae quae antecedtint seotentiae tiibutae aunt,

è lâih w-di}fioç èç e^ya inKpsgoftwog êUaia mal vofiifia xal

vna^ xai Swç xaiçêi vê xai ^f^tarai xai reavœufâijç iari, 8g

^Sp xai âùiaig âloyévf xai xâ xn^a^^ f^i ^i?^> voi^^ nécna

%à tùtéâe mcQnit} Sfai* m drafivt^a^^ xai êéâoixê xai hov-
BénDM ir. 23
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tè» xax/Cei. MeineUos |k cm ante DorvâHuin fmae dicit àvaxv^

âijÇt in qao alind videri latere, sed DorviUîus putavit quidem fortasse

non alkoam ease ne»ma}dfiç, pfaetiilit autem dxt^d^^. mihi in

difwtvâtfi latere posse vîdetiir m^âijç, babemiu earn vooeni In ver-

flîbtts Agatboni a Platone in Convim p. 167' tribntis, êiçijrtjv fih

h êp&çt&noiÇy nsXâyei àè yaXtjvr^v Nrjvsfiioaf d»éfi(av^ %oLt'q

vnvov rrjxrjôfj. nam hoc Guilelmm Dindorfius Teri yestigia per

Ubronim errores presse secutus indagavil dehehatque Badhamus a

ievissiriia opiiialiuiie abstinere quam in piactalioiip ad Kutii)demum

p. XLii prolulit et in qua pei slitit cum Cuuvivium ederet.

L. Pbiiostratiis de arte gymnastica p. 72 Dai*, tiotivov re Kai.

gwXiag ëxifiov avvovç kinw bd^ev avoaoi t£ ijoxovv xai 6ipi

èyijQwntm^. rectiaume Cobetus p. 79 offendit in ferbo quod est

ijoicovK nam ioeptom est, neque cpiicquam iucramur ai ijwovPVQ

acribimus, quod Kaysenia in Philolo^ t xn p. 405 coramendavit.

aed Cobettts cum ptitavit fieri posse ut sopliista aeripeerit avoaoê

äießiow Tel âitrélow non inddit in id qnod muUo mihi videtar

esse probabilins. nimiram scribendom pnto waval ca ^çmvp. per-

vulgatius est êtaçitêiv, sed simplici Terbo eadem perdiunandi signi-

nificaliuDC usi sunt conmeiuurati iii Tliesaiiro Slephani Tliucydides

et Xenoplion. (luorum ille i 71 xai oïsad-e inciuit zijv r^atyjay or

TOVTOtç Tùiv dvO-QW/iojv lîti tiXbIoiov aQKtJv nï av Tîj /uèy Tfa-

QaoKevi] ôL/.aia Tcçâaawat, rfj yvoj/uj], i^v àÔiAÛivTaiy ôîjXoi

woi fi}] ènnçéipovzeç. Xenophou Inst. Cyn vi 2 31 oyja âi xç^
owwiuvda^ai öoa èativ o%éa xai alftv^' ttt&ta fà^ èni
qIsov Te ayBi y.al èrtl iûmûtov a^xfl

Ab eodem Philoatrato p. 74 medicorum an notator nlpote

mnlla athietis inutiUa aut peniiciosa praedpiens, mnlta de piscibus

docena, Iki %% %à xotçua tä» xqsû» uùp nQOftcXoyiif ayonaa"

fiox&r^çd fiiv yctQ i]ytÎ0^ai, xtXtéu %è Irti ^Mittjß ^vfiétta

âià %à axÔQoâw tè ^aJUriTcoy, oh ftêoroi fuiv aîyiaXoi, inêotai

dïvtÇi fjpvhht&T&at Sè xai tà dyyov nora^uiv âtà tt]v

xaçy.tv(ov ßQwatVj fiovov ôè àvay/.txpayûv iwv h. y.Qavslag tb

xai ^ia/.àvnv. Kaysftnis in lUnluln^^o p. 227 ayovaa putal senno-

nem l'iiilustrati referre, qui dixerit in Vitis sophibtarum p. b',\9

ènctnwv tov IJokifXiava xai inèq i^avf^a ayu)v. sed hoc noii

prorsuâ congniit, neque media illi carnem suillam omnine phirimi

ducebant, sed quasdam eius species puta])aDt esse noxias. itaqOiS, Ut

nùhi quidem videtur, Cobetus p. 79 ajfwoa iure ia^havit, ncipie
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mînns recte melms aliqirid quaerendum esse censnit quam quod ipâ

Id meBtem Tenit Sqiycvaa, mmirum mi fallor aut scrlpsit PhUostra-

tU8 ht t9 %à xoiQsia xçetâif tiQotoXoyl^t aôovatt, simi-

liter ^âêtv cum alii usorpantnt, velnU AeKanus, cuius consuetudincm

lacobsius in Nat. an. \m 9 31 tetigit, tum ipse Philostralus, de quo

Büissüuaduö dixit Her. p. 338. M. HAUPT.

lOHANxMS SCHRADERI EMKNDATIONES PÜJNICORÜM
SILU H ALIU.

1. 1 1 1. sttos 317. Tibiat 381. pectus 581 f. Poe*

nmn n 7S. /: Tbreidam 88. /. GondelNit 97. f, vin-

cenlem lOO./.uBus 197./.biga8 639./:emre
666. /. artis m 203 sitae 361 fisse 460. nrtibus (Zi».

XXI 27 5) 504. maestis 554. eaecas 599. remis

IT 41 . laetos (til Markltmdm) 45. f, Arniiferae Senonuin

72 /. scinderc 194. f.
telnm 220. pubera 243.

agmina 294. rimatur 455. vibrat 603. tumcntem

635. f. torpentia 638. nemus 732. natura («f Bent-

Ums) V I Sepserat 246. f. si hp mora 459. natabant

VI 74. f, Devolvens 515. a iiture 610 s. /. Aeneadis

tandem — Romuleam gentem 700. f, tempbs Tn 75 Inctu

193» tibi capta 208. f. turgenfes 253. ora {Am. n
102) 393. Ginctnm 549. /. genasque 571. vela

51. /. aUam 91. sugentis 1 59. Gam 179. Prop-

tsm 182 a. tntoqne recqyta To 550. modo 552 bl-

penais 617. stringere 621. Rheeteia IHora 622^ i. f.

Myoeoes MOle a 187. /I Consedere 190. relueeot

602. f, correptis x 542. f. sm rebus {Am. vi 272) xi 45.

leta [xi 203) 72 f. fremit 139. turparit xn 30. Li-

tora 171.^. de Marte 245. genae 444. suberant

457. rapide xiii 828. tela xiv 30S. f. tabem 381.

aoiu 387. f.
Ter quater 596. tabes xv 109. Gramine

195. f. certarit et aiu-o 375. f. caeca 453. f. ( asiulo

vn lis.
f. fugae 172. quem 202. Cognorunt 616. oris

zm 169. f. caeca 43S. piibenti 443. iras cultuaque

DmripH e Uhrv Swlmimio bihUatiwm rêpae BeroUneimt,^
ULIL



INSOßlPTIO ATTICA DONARIORÜM BNÜMB-
RATIONEM CONTINENT

Titvloi mihi Attieos qui sont îd Mosm Blrifaiuiko woeantim

TeceiiseDti •ceurrit hie Elginianus, niiMero in Synopii print

277, poslea 168, designattii, quitm ante ndgatan nnsqnam r^eriow

Biamior causam eat, altam pedes AngKoea 2% 1 <^ latum, craash-

todine 65^ micianun. Somma et dtztera partes fradae eant, ohi

quam multa desint incertum. In ima regione nihil deest; et a

sinistia etiam margo iapidis integer, superficies vero in inultis

locis adco detnta ut ne vestigia (jaidein t>cn|jUir;H! aitjiarcant. Unde

lapis allatus ?it, üulla extat nieinuria: ad Atheius aiUciu eum perLi-

nere et ab arce ablatuin fuisse constat et ei marmoris natura et

ex titah aigumento. Scriptura nan est atmx'làép ordinata. Deniqae

Utulufla Dt Eiidide recentierem erne patet, iu noo aralte pott (H. 100

scriptym case decet O pro OY constanter positiim.

Primo statim aspectu mamfestam est donaiionim Imnc catale-

gam esse in templo aliquo asaenraUvam* Fast cemparatos Tara

aBquot tiCulos a RaBgaheo (Antiq. fieU. 823^ 826, 826, 2338) et antea

a Boeckliio (PoL Oec Ath. U 2dl sqq.) editos, diilntarî vix poteal

quin ad Parthenonem qui proprie dtdtnr pertineaat ea quae hie

descripta sunt donaria. Sunt &ane uouuulia in hac inscriptioue

quae ab illis discrepare videanlur: inde vero cuUiga* liunc liluium

illis aliquant« recentiorem esse. Praelerea in donariorum catalugiü^

qui a!i<|n into post tut liilem Archontem inscrijjti sunt, earn constan-

tiam quam in antiquioribus (ab 01. 85 ad 01. 93) admirari licet,

uuUam plane reperimus. Inimo hoe tempore ipsa donarioram custo-

dia remissior fuisse videtur; cum multa ]^as8im ul mnÜia de-

seribaatur {xawtayéitit, ûvx vfi^t odm hwêkff)^ Celeram eave tie

spatia ista qoae post tt. 37 et 4% intromÎMa sont pniea ad sfaigalarMi

nwwntfçiâog annorum desjgnationem pertinere: scilicet inde ab

. ijui. u i.y Google
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HICKS INSCBIPnO ATTICA 347

Ettdide archonte ^wtores Miaeme aimm AiisM nolissiiiiiiin est

lam lero ad ipsam UMcriptionem pergamus.

V. 2 ev diKifptynolv] , ora&ftâtf hH • Memoratnr res

aliqaa ex alio in alium locom translata : cf. Rang. 844 v. 2;

Bocfkh Pol. Oec. Ath. II p. 2G0 §. 39.

V. 3 dyâ^fiaioç, otaS-fiov P\-\'b\-\\H .uéqyvilliov J

Incerta sunt P et quartum I.

V. 4 toy *EKatöii]7cidov xQ^'^^^'^'y ^f^^' ^'Aoi'.

Lectio non omnino certa est. Quudf^i vera sit, nota apud

Bang. 845 v. 1 6. (Boeckh ib. p. 3 1 2.) abesse auri aliquan-

tem a davo ad Hecatompedum pertinente. !^çyvQiw aiSfi-

fUilxtov . . .] . Notanda vertii forma id titulo aatia antique:

cf. Boeckh ih. p. 259.

V. 5. ata»fiài^ XHPAAAAT^HI-Hlli . Primmn h
tepiddae errere male acriptnm. In fine enoa nonnihil de

indnsCria ot videtnr erasnm eat

V. 6. XQ^^^ ' *HfiuaßiXgo¥ rte^fffwfw , Nihil in forma

mirabile: vide tarnen Boeckh Pol. Oec. Ath. 1 p. 12.7 not.

de eadem origine verborum oßeXog oßoXog.

V. 7. [ 0 ôsh a Tov äßhos] 0ttktj(tiuß\j; àvlé&lyxe]. '^Hftna-

(iékiov xçK^oïv X . . . .

V. 8. [J]6[ç]aTa nui . Suppiementa incerta sunt. Q^ôroç n[vx

v/M^g] ; fréquent inter Parthenonis donaria ^qovuw fit men-

tio: cf. Boeckh Pol. Oec Ath. U p. 291 aqq. et praeaerlim

p. 300.

V. 9. (iCJe^^ioa «[f«rfigf^asT].

y. 10. OP «ra^^x^or. 0mMi\iiol ofow^çiçif Yd <Dei-

37 [èn]i TÎjç xl^'Q^S ayaXfienoç], Reatitutio aatia carta,

unde patet Parthenonis proprie dieti hune esae catalogum:

vid. Boeckh ib. p. 253 et locos illic collator.

Y. 12

—

14. JSTQoy]yvl67tovg di^[og]. V. 13. [Jif^oç ojf^oyyv-

y* 14. [Aa]ftiÔ€g èniarif.101 JJ De Iiis onirnlius vid. Parthe-

nonis catalog! apud Boeckh ibid. p. 291 sqq.

V. 15. [Aéovxoq] 'Ké[(p]al[rj\^ a%a^nov JJ, Coniectura satis in-

eerta; ct Boeekh ih. p. Idl 11. V. 16—17. Numeri

pondemm tantum restant



348 UlCKS

V. 18. — Ofiora hi Ttjg fiix[Q]âç xiß[iijiov].

V. 19. ^wga'/Mi] lo^EVf.idTtav J/i. "E%£qoi [ac^çaxo*?) Sojçd-

novç supplevi, (jui iu arnioi urn menlione oct uirimt saepius,

cf. Bopckli ib. p. 30S (bis), el p. 332 ~ 333.

V. 20. TQKüßolov xaltanexd^Oùi^éyof], V. 21. ''Og»o^ àçyv^

çov ....

V. 22. r((vn]ôç nçoTOfiij * y^[vn]6[g nifozofttj]* Cf. Partbenonis

donaria ante Ëudidem apud Ro^n^kh.

V. 23. ^vça %ené^i^]0c\$], ?. 24. (liafsiç] inlarjfioç. v. 25.

V â^yv((a .... t. 26 or« Xiuh (er)t;fifri-

[voff]. Quafis est apud Rasg. 863 v. 9. 15. 26. cet.

V. 27 vaiayog ylvp]^ [irv^^]ay. 28. [^nre^afç?]

XêïiM . . PII i. e. non htiaiiitM ut supra t. 14 cet

%^ ê

V.29— 37. Qwi spqiiuntiir novem versus misère detriU sunt: a«?-

nosco laiiieu v. 29 lAoni[ô . . . J, v. 32 KoÎTai, v. 34.

'OßoXn ....

!)piii(le scquitur trinm vrrsniim spatium vacuum. Post <\n^n\

ioripit fortasse oniimcratio ztîip ènetBitav. V. 38. Kccvâ ntviE,

qualia non pauca in hoc génère titulorum occuruut. V. 39. [KqaxrQ ?]

^ev vnoGxâxov. De quo vid. Boeckh ibid. p. 254. Franz. £1. Ep.

Gr. |i. 381. V. 40 xahLovç, u^vyvela ilH. Y. 41. 'Ecr-

Xttça xoAiiâ' V. 42. lB9f]inaat^lg. Y. 43* Tflymtioç, fnÇjfw

o^èit Y. 44. JKJtj^ ftêyélij, Y. 45. lZmft\ij^tç' x^onj^

*

cf. Boeckh ibid. p. 143 fin.; Rang. 163 v. 15. Y. 46« Ohacuni suât

omnia; latere tarnen videtur éê^ia äQ[yvQtt]. Y. 47. fEx rovf

]ij(fiOP id$tç itéça, Notanda varietas formae in xlglç

et TtXetç. Y. 48 o naQà Ti^Xsfiàxùv, Y. 49. Reliquiae nn-

meroruiT) cxiant.

Ista (ijHuia iuiie a v. 38. inéteia esse conicio. Dciiide aJteruni

spatiuiu unius versus vacat. l*ust hoc sr<}uiintur versus 5 maioribns

liltcris script! ; nam finis tituli integer est. Hus versus rostitui, ut

potui; nec tarnen mihi ipse satisfeci. In maiore parte quae praeit

inscriptionia donaria enumerari vidlmua. In fine titaü ratio reddi

videtur a qoaestoribus Minervae pecunianm acceptarunif ü^ditarain,

expenaarum. Hoioamodi rationea vide apud BoeoUi â». pp. 1—78.

Y. 56. fBfgëyénwo rnlç ta]fii0is v^g ^êoB Nofi [nai

avwdçiX/owtt» ]. InteUige quae addita aunt^ quaesto-

ribua huîna anni.



liNâCHlPTlO ATliUL 349

V. 51. [naç]€âofiSP UQoy àçyvQiolv toïg lajniacg ] âr}

xai avvâçxovoiv XX ...... Haec sunt quae sequeuliä

anni quaestoribus tradita sunt.

V. 53« [Haqéôofis» èSi €tVTov toÎç l4fcodéKt[atg xat

na^d %Ù¥ ftQmifùÊff raftuSv], Memontiir quantum pe-

cuniae a quaestoribus Hinervae sohitum ait ad usus rei pub-

licae necessaries. Qnod in boc génère usilatnm est, additur

unde bae peconiae desumptae fnerint; nempe ht %ov Uqov

à(>yvçiov ùS nttQsâe^âfj^e&a naçà x(5v n^msiçtùv ta-

fittSvy non èn tùv ireereiov ol ctvtoi awûÀ^a^év. Si-

niilia vidp in Corp. Inscr. 145 A. Minn licet TOÎg'yiiioâéK"

taiç lactam soliitionem: non r|uo illoiuiu )>otestas ab hac

re aliéna fuerit, seil quia llellf notaniiai uin et aiQaTïjyùv iit

hoc génère mentio plerumque lit, Itijtoôsntûiv vero nun-

quam.

Haec sont quae exsculpere potui; nonpauoa obscura invitus

reliqui, quorum explîcationi aliorum curas spero non deftituras.

Oxonîae, CoIIeg. Corp. Christi a. d. IV Id. Oct. MDCGGLXIX.

ËDilAAOUS LË£ HlGbUS.



CARMEN CODIdS PAIUSm 8084.

Ca^mini^^ quod iegilur in codire Parisino LaU Süb4 postquam

versus quosdam protulerunt a. 162U Salmasius') et a. 1757 Tassin

et Toustain Maurini totum nuper edidit primusLeopoldus Delisle')«

denoo rmgnoTÎt ad ipsmn codicem Carolos Morel i^üvit inde

Akiander Riese in aothologia Latina') egenmtqiw de ee ptaeter

Moreliom, ^ dîligentûsÎDko et ntilissimo eemmeiitaiîe eifitieoeai

omavit, Itahu lohatuies Baptista Rossios*) et Ânglus R. Ellis ^. qw
carmine nen minus pio et Christiane, quam inepto et barbaro cum

nihilomiiius rerum liumanarum aetatig labenti:> ncque vulgarium

nec minimarum notiliam contineri intellexissem, lectionem antem

a duolms viii» blaira iaudatis diligenter quidem ciceptam eb^e,

tarnen nun ita satisiacere, ut detritarum et multis locis perforatarum

membranarum iteraU inspectio sapervacanea fore Tideretor, famiüari

meo Paulo Knufero, Duper antequam Parisios proficisoeretur ofiicieie

adeunti me qnaerentique, si quid veUem ibi mflii cunri, respondi

gratam rem eum mOu ftetamm esse« si breve cmen denao recog-

nosoeret. quod ille cum suseepisset, pauilo post praeetitit quaeque

accepta recognitione eins dubia mihi subnata esseot, focRee rc-

sunipto omnia solvit, hac autem recognitione quid effeclum sit, quot

locis triures emenüati biul et iuatuä expleti, intellegent qui han€

^) Scilicet ill aduotatione ad vitara C irncaliae c. i'i el .id Eiagabali c 7

€didit V. 57- 62 (iude üurmanu auth. 1, 57
j
Mej er anth. a. Güd) et v. 106—109

(iode Bunuauu 1, 59: Meyer n. 60Ü).

*) Nouveau traité de diplomatique \q\,\5\ f. 156 tJd>. 43 n. 1. ibi leg;iiatiir

•ere expresd y. I— 4.

«) mmuhêqm ëBPéeeb in ekaHê$, SiHê 6. Tern. 3 (1867) p. »1 eeq.

priiieipiiua iden edidit in tetb eastrais acadeBiaeBeriiliBeaiia «. 1867 f, 526.

*) Revu» arehédegi^ 1868 a. Ian. et bd.» nekerokê* tut mm ptvmi» ttim

du ir* »ieeh, Ptrisiis 1S68. 8. pp. 33. ndde einideB ebierratieflie Amm cri-

Hque d'histoire et de tiit^raturp n. 1S69 p. 300 seif.

') Fa!5c. 1 p. 13 seq. cf. pracf, p. XI.

"i fff/llHfirfO ffi fTrrftpnln^w rristiana ISfi^ p. W) — Ô8. 61 — 76. BmSÎM
codicem quoque inspexit et quacdain inde emoudavit.

Journal of^hiloUtgy vol. 2 p. 66 — bü.

. ly j^ud by Google



MOMMSEN C4RBIEN COMGIS PAMSINI 8084 $51

carminû recensioneni onm aatea elisifl cemponktat vm mn habui*

moB Tenm c( fteam leetionem npneaeDtttM mppmaia mendis,

quarum commemorfttio hob Mlmn vtifitateni vnfktm halùton Mut^
postquam quae posuerunl priores omnia in re praesenti examine

iDstituto nut comprobata sunt nut reiccta, sed etiam nisi re certe

specie m exagitationem aMisset optimorurn poritissiniorumquc viro-

nun, qui ai qua erraveruBt, indignabttiitur fartasse imperiti et tirones,

at facile eienaabuit, qui qnam ardoiun sit in tali re doq enrara

U8U <lidiceniiiL

Naciua itaque plenam et eeriaoi codicia notüiaB earmen «! aie

dSndUimnn (Mm et multia loeia librariva peeeavü el poela fpae aeo-

aaa InaperfMle et mi|dicate expreaait aaepiaanieque ad vea alhi4it

quotidianis suae aetatk sermonibus magis quam remm notttSa eele*

bralas hodieque plane obscuratas) cum intellegerem a me satis

perpoliri ct « iiit'ii(l:H i tkhi jMissr . kruegeri sctiedas tradidi Mauri-

do Hauptio, qui cum euis<dem generis multa inspcrato sanaverit,

inaaoabilibus quo^tie, ut fieri solet, et paene desperatis opem ferre

poaae cradimr. ia cannen ita ui infra scriptum est ronstitiiit. depre^

calur taaea, ne puletur aat opinieiiibaa a«a proibebilitateiB aMribnere

eaadena owiibaa ant tntain existÎMare emeodatieiieBi carminia oen

lüiiariaiiuii tantiun, aed ipaiua etiam anotoria cdpa obaouri qmtdqûe

pMtamjreEerat iMptam aenteatiis, sermoiie rndem, Ternium ftcien-

dorum syllabarumque metiendarum imperitum. sed ut dubia remaneant

Dun paucact,«t fit, eapraesertim, quae propter renini notitiam maxime

Telles elucidala, lanien etiam hoc nomine aliquanlum prolei^tum esse

hac quam cdimus recr riMoiie intellcgent eruditi. qui ut libenler iegent

carmen nisi bonum, certe memorabile et quod nunc demum ita

prodeaty ut non continue oifendasy ita fortaaae quaerent, qui fiat, ut

a me petiaaîmmB id accipiaiit, Gwaa nuHnm in ea re menton eat niai

Inlaaae auaaena. nam remm expKcatâonem in anmma re praeoepü

MoreBaa anxitque Rosaiiis, (jui quae i)osaenint, paueia exceptia mild

quoque probaotur; minora autem persequi singinatim nee placet nec

mei officii est, qui ab Isiacis similibus<|ue tarn abhorream quam liceat

epi^ia[)h!rae rei studioüo. habebunt igitur qui haec percurrent lee-

tionem ivriiesreri, rec4)gnitioncm Hauptii, inter]>rplationeni Mifiplii,

quarum omnium miiii non restât nisi praeconium. sed quoniam

amtri ita voluenint, malui morera iis gerere et officio isto minime

splendide fungi, quam bona litterarum aubaidia aut perire ainere

ant oerle latent.
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352 MOM&ISEN

S«<ptitiir eodick descriptio PaaH Kruegeri.

,,C<'Mti«et eodex oKm PntMni», mtût Pftrûimis L«t

cai »iiina Aurelii Prudcniii Cleinentis scripta littem qnadratis similli-

tnU eis, (|uibus Plaiitus Ainl»rosianiis et Vcriiilius Laun nuami? e^^arati

sunf. initio cariTiinum in mnrpinc niPtruni adrml ttur litteris semi-

uucialibus inclinatis ita nitidis, ut hominis non cuiusvis, sed eius

qni scribendi afti se dederit esse videaolur. eadem niTideiwriiiMiai

in fine Citbenermon folio 45 recto, qood scriptara paene ^fMsai,

in media pagina haec scripBit édita primnm a Maniiiaa

f UBTRUS AGOaiCe BARLIDB

Tree primae tttterae quamquam incertae mi, tanen aatii inteHe-

gitur et probe inteOeiit DeUsUm nominwi hie Mavortitnn cenanleai

a. p. (]hr. 527 notum^cum aliunde tum ex subscriptione Ubroruiu

HoraLianoruiu ^) :

ÜETTICS AGORIUS BASIMl S MAI oMTIl'S V. C. ET Î.M,. FA t;OM.

DOM. EX CONS. ORD. LEGI ET VT I'OTUI EMENDAU GOXFEREIfTE

MIHI NAGISTRO FELICE ORATORE CKBia BOMAB

«tram autem Ma?ortius ipse ita simpliciter nomen sitiim ac ne id qui-

dem integrnn carminibua Pmdentiania snbacripaerit, qnod Tisiun est

Delifllio, an fiimriDa aabecriptionem imperfeete repctiveffit^, carte

dündicari non potest, oodicem aolem aaeenio seilo reeentiorem

esse Ten simile non est: mirorque praeter Nieolamn Heinsiam n«!mi-

nem editoruni hiinc libnim omnium Ti udciitianuruui qui supersuni

veterrimum alque optimum excussisse^).

L. c. tab. 4U t{. 2 cf. p. 20S.

') Cf. hdin io actig soc. Stxonicae 1851, 36a^et Roaai iucr, chr. 1 p. 460.

^ MiM opinio fca«c tola probatur. nan in ipso libro Parisiao nvllo teB>

per« ndwcfiptio oa de qua a^tor plenior Ailt quam adhae caraitor, aae potak

Mavortiiii ita likro anbacribcre, «t aoate aecaadaria poaerat pitearia oaiaaa.

qaaro f« aatopvffcm aîia Ibi afaaaeaoti ila ao eoams^aadfla cat, vt Havir-

tius inter acribeadiUB interpellatas aoatea aoa paraeripserit ;
quae defeosio ipum

sit infirmi, apparet. ionao librarius alîquis nactns exeaaplam Prudentii a Mavor-

tio recogiiitiiin rum ipsins sub,srri|itiiiiie vetustate maiore ex parte abolita qnod

inde dispicerc pfc-srf in lihnnn hodie Farisiiium [-rttnlif nfulf* hunr intellcpi-

nras reeogoitum esst- p^ t annum p. Chr. 527. fju nl auTfui
f

usuii Deli.sliu.s pro-

bavitqae Rossius ciidîiLin I'arisinuui scriptum esse auctoje vivo, id e.'ît saeculo

quarto, uuu |>cr&piciu quouiudu iiide eflcceriot. sit saoe saeculi quarti, qua-

iiiaia ia bac parte palaeographiae probationibna deficieotibus qniaquis pro labita

aaaeveratioBa ati aolet; sed quid ad earn ran, qaod adaolatoa eat aat laecola

lastbiaoo ant post id saaealaai? TO. M.

*) Qoad V, d. Dreasel (praaf. p. XXIV) monet Muea qoai Ytderlt eadleet
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..Constatex viginti compagitas^quae quamquam nuineraiiiur iri-

pertiio, lit 1. 1—44qiiateniionibii8Conniprehen(l aniurl—VI, f. 45— 123

(|uatenii(iiiihiis Ï— X, f. 124— 155 <|uaternjoniLus I -IUI. lamen

cum carmina tain a f. 44' ad 1. 45 quam a f. 123' ad f. 124 continuen-

tur, non tre« mai cofiioes in idem volumea Gomj^acli, s«l plaçait

librario quaterniones non eonlinuo ordine mimerare.

9,Contiiiai oote hTomoB cathemannott» apetlMoaio, bamaitige*

niain, payehoniacUun, faynnoe qnnqnc pflrutepbaBMi delldtqiie in

T. 142 hymiit ifuintL

,,Sequimtiir tria folia «inadeni membranae aiuséanufiift formae,

scriptum tarnen prorsvs dÎTersae, quae utrum ab initio an posleaPru-

dentio adiecta sinl dici neqiiit. carmen quod sine ulla inscrîptione

in iispxstat, sdiptum est iittcri.s semiunciaiibus el«'«!:antishimi-. (juae

non niultum dillerunt ah iis (juaa videmus in fragmento Veroiiensi

de iure üsci et Neapttlitano digestorum pagiaae quinque primae

V1C6D08 ainguloa versus babent^), sexfa cum non Iota scripta sit,

tantomniodo scptendccim* coa^pendia aoripturae non oocummt nisi

duo ; u. 71 sAccaiQ« et « 78 xmoolas, in fine vcimm bis ligatnria

usus est librarioa 106 in oe, 118 in «t); nbi neoeaae fwt litteris

minutis yersuni explevit

,.Primun> folium int«*grum, secundi recta, tertii versa pagina fa-

cillime leguntur: in sccuiuli ;nitem vciüa et tertii recta (f. 157^ löS")

litterae partim e\ei>ae partmi evanidae eo difficilins distinguuntur,

qiiod altprius papnae scriptiira perlucet. quam diilicultatem ila evi-

tavi, ut iuclioato ad oculos Iil>ro non tarn atramenti rcUquias investi-

garem quam sequerer ductus Itttenurum, qui etiam obi attramenlum

decidit, coloris diversitate membnna ibi offoscalft a refiqoa superficie

distinguuntur. ita factum est, nt eiceptis pauds litteria quae mem-
brana perforata perierunt, iam nulla supersit, de qua non eonstet**.

Hactenus Kroegen». ipsnm carmen Hauptins sie constituit, nt

qntd m rodice dispici possit accurate ubique aut in ipsis versibus

scriptum aut infra adnotatum sit.

vctustos et varib Icctluoibus et glossis iostractos esse, in Puteanum non qaadrat«

et eiudeiip. XXXVIII.

*) SpeebMB ccriptan« dadenuit Blaurini (v. p. 350 not. 2).

Pradentii liber in siagnlit paginis habet versus vicenos.
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Dkite ((ni «oKt» buKM antnuaqm Siiyilae 116^

IdaeQmque neimit, Capitolia celaa Tonantis,

Palladium rrinmiqne F.ares Vestaeque sacellum

ince>lns([u<» deos. luiptaiii ciiiii traire sororem,

5 mitiitem puerurn. Veneris numuinenta nefaodae,

purpurea quM sola facit praetexta sacratoe, «

^ola Mmiquam Mmi PhoeM Mrüm ioeiila «1,

ElruMot Mit senpw q«M «amu anispn,

lappiter hie aealer, Ledae tupefatns aaMva«

10 faseret «t cfcnvoi uolttit cmeacera plma?
penülua ad Danaen Ihierrt foirito awrww imlMr?

per fréta Partbenopes taums mugiret adulter?

hacc sie monstra placent nulla sacrata pndira?

pellitur arma iouis fugiens regnator Olyrupi,

15 et qiiisqiiam supplex ueneratiir templa tyraoiü,

cum patrea iiideat nato cogeute fugatun?

postremum, regitur fato si Inppiter ipae,

(piid prodait niaeria perüma ftmdefa aoeaat

plaBgitor in templia lunanis fomoiiaiia Adania,

20 Biida Ve&aa deflat, gandet Maooftiiu taM,
luppiter in melton naadt finire querdlaa

hirgantesque deos stimulât Bellona flagello. 156^

coniu nil his ducibus proreres sperare salutem

sacratis? uestras liceat conponere lites.

f$ difite, praefectus uester quid profutt urbi,

qoem Iouis ad solium raptnm tractatna abisset,

cum poenaa aeélenim tracta nil morte rapeadat?

ineuSraa iata tribaa totam qui caiicilas orbam

Ctùitx Parüintu 8084. quae nuUo auctêrt tmmtfmlo ccrreeùi swU étê^
tmrpUrupi» DeKsUo.

\ 1. sybillae C. \ 2. idrnmque C. 4en, lU US Maeni^
nenns. | 5. nefaodae Haupt x nefanda C. j4en. VI 26 VeDcris momnenU nefan-

dae. ' 7, uirum C. \ cartina C. .4en. VI 347 Phoebi eortina.
| 10. cycynnm C i

It. diinaio C.
\
12. partheiiopis C.

\
raugpireT. | 13. sic Haupt: si C.

{
nuilo sa-

crata pudorc Hiese.
\

sngente C. \
19. Bue. X 18 formosns — Adoois.

( 22.

^«1. Vlil 703 Bell(.nn thig. Ilo. ' 24. BftclW 108 eonponepe Ittcs.
]
25. urbii C.

1 26. qaoro louis ad suliuin raptuui trabeatus adisset Haupi, et trabeatus iam

JferdL fiiM lodt ai «diua rapti» traotatiit «Uas«t BKtâ. ipi loda ai salin

raftM tracUtw «blasât dt il»Mi'. Âtau XB 849 louis ad soliaA. | 27. pMoa C.
|

28. tataai csrfs C | srboi Mmimtmx «rl>em C
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histrauit netas taidem perueait ad «aui.

30 quae fuit liaee rablas arâût quae inaania neitiat

Bed look ueatnutt poasat twWr» qûolon.

qoîs tibi iHatittim iaaiiaBit, puksemaaa Roon,

ad aaga coiiftig«rent, populus quae non habet efim?

sed luit in terris nuUus sacraLior iUo,

35 quem Numa Pompilius, e mulUs primus aruspex,

edocuit uano ritu pecutiuniqiie cruore
^

poUuit (insaniun) bustis putentibas aras.

BOB i|»e est uinum patfiae prodidit otian

aaliquaBqae doauia, tuim ac taete pnonuB
40 aobnertena, whi udltt mm iofam nuBani,

omaret kvo paotaa, oenuiiiia darel,

poUntaa |»anea, kÉfoetoe tare «apore

poaeret, in risum quaerens quos dederet morti, 167*

collai iIhls suliiio membra circumdare suelus,

45 fraude noua semper miseros proiaodre paralus?

sacralu« uester urbi quid i»raestitit? oro.

qui hierium docoftaub terra quaererc sulem;

cum aibi lérie pinui fossor de rure dolasset,

diceret esse daim emaiteaa Baeciiifiie aMgiatnim;

50 Sarapidia mdtor, fitraada samper anici»,

fimdere^ ineaolia atuduR conoepta iraBaB^
mille noceadi uiaa, totideai coa^Biraret artea,

perdere quos uoluit percussit Hindus aiiguis,

contra deum uerum fru&Ua Jx liaic paratus,

55 qui tacitus semper lugeret lriii|M>r;) pacis,

Dec propnuui mterius poi»ôel uuigaie dolorem?

29. lustmui?) ncXns f. Am \ 472 uictasquc dati perueait ad aeui. | 30. qne

iosaoîa C. \
31. iuut t nouitnaiinum requiri uidit Morel. | 36. paecuduroquc C.

j 37. [toiiucxe MotnL \ bu»li C,
\
3b. ueuuiu paU'iuiD Ilaupi: traütU ueouioca&tr*

iMcanus IV 2(M>. | 39. antiipiaqae C. | torret a tecU C. \ 41. «AînI AÜk «d
éiÊÊê tmmiaiÊ Ük mtf^ ite rwtfif» äieäur fitam edäftn, mqmmuUmda wnt
km earmimrUÊêmtUaaUm m quarnnrnmenntm idU» âiêpÛemL | 42. ialbetam

C« ( ia. 4Mf Mmfit M«Nk IkUdei ÇÊoieàw C. \ 44. Mllaribat UaiÊftx «aUe-

rikMC
I
MMliisifoiylsia^itasa |47.qiii#C | 48. py«^- 1 49.diMrot^/M:

éiatretfoe C*
\
bfcaccique deUto h post b C. \ aiaiitwm Bmiiit, Priapum inteüe-

gtn*.
I
61« CMeerta C, «Mtrita Haaply tti trita uencoa saepiu* äiemtuF, | iX

CMfMrtrel C. \ b^L perenM^'C. ( 56. mc <fa Mouii 9» C,
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quis tibi taunMns nesten mtttare suant,

obsilus el pannis, modica stipt^ Dirtiis epaeta,

60 siil) tfiTam missus, poilu lus sanguine tauri,

sordid us, iiifecius, uesLcs seruare cnientas.

uiuere cum speras uiginti mundus in aanû?

abieras, cansor meliorimi caedere uttam,

hÎBC tOA oonfim poiuent quod fiMtt latere, - 157^

65 cum caBibue Megalee semper drevmdatos eesee,

quem laaehn oeben (monstrom) comitaret mmoÊm,
aezagiiita aenei ams danait etebna,

Satnnii eidter, BelknMe e^per amicus,

qui cunctis Faunosque dcos p^rsuaseï it esse

70 l iae nympliar comités Salyrosque Paiiasqwe,

jiyuipharum Bacchique cornes Triuiaeque sacerdos;

quem lustrare choros ac moiles sumere th)Tsos,

cymbala, quae inbuerat quatere Berecjntia SMiter,

quia Galatea poteM iwait Ion« pmeti amao,
75 ittdido Faridia pnlenim a<irtiCa deeorant

aacrato lleeaft ntdK aeniara pwlorm,

frmgm cuBi uoeam aoleaat Megalenaibiis aetis.

christicolas multoe aohiH sic penlere denens,

qui Ut lient sine lege mori, don.tret honores

80 oblitusfjne gui caperet qnos daenionis arte.

munt rihus cupions ([uorundam frangere meutes

aut alius £Mere parua mercede profanes

61—91% frMU SabnaHuê di LamprùUi BMtg. e. 7. | 59. aodkastepelae-

taeyeta.C: conwHMwA ) 60* tmrre CL | 62. ainit, aoii uiot» <7, i /Sww eavio,

1 nmij^amftrtfkm, \ 6a. Meiere ced«re C, | 64.fteUc«rloC. | 66. Me-

pi^timfUtMmiimm^ll&BwtimfvtC,
\
66.]Meiaâeob«rsi7a«;»<:1aeiiia(ntnc«rl»>

miVÊkC, \ liMll>i'ecoaaiitem<?;etlfWPtt Mord. \ eT.efoebus C.
\
6è.satnrni,mlb

f nM ptam perspicuo, C. |
beHoirae eerto C. | 69. qtiietis fanoosiqne certo C.

|
70.

eçaenae nympnc C.
]

satarosque poenasqae C. '
"1 hncrhiq. comae trinaefjne C.

Pelronius, quem Mord indiccmii , c. IXi n\ niph iram Hm hi(iue comcs. \ 1 35

Triuiaeque aacerdos. | 72. quem, non cum, C, quantum dn-i'icHur. |
lastrare thorus

ac moles sninere tbyrcos C: corral liiese. .4en. MI 3l*0 iiiollos tibi sumere

thyraos, Te lustrare ehoro. | 73. cymbalu non promu ceHù m af b C.
) fiM

Haupt: quem C. | beree*Btît C. ..te Vf 764 BereejvliaMtar. | 75. parMb mm
pimnm Mrto p C | 78 xpicolas C, \ 80. lAilÊm^ •« Cl eUllMiin d<i Am»

\

dtMBis ) 62 «nt mu promu mi» f C,
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mittereque inforiaB BMerot sub Tartara MCHm:
aoluere qui uoluit pia ÜMdera leges,

85 Laucadiiiiii fecit fundos curaret Afi*oruni, 158"

perdere i\iai( ianum, s\h\ jUDronsul ut esset,

quid tilti diua ['.ijilii cuijtu«, quid prouuba luao

Saturnus(|u<' hcnrx potuit praestare sacrato?

quid tibi Septum promLsit iuscina, démens ?

90 reddere quas potuit sortes Tritonia uirgo?

die mihi, Sarapidia tomiiliuii cur nocte petebaa?

quid tibi Mercurins fallax promiait eimU?

quid prodeat eoluiBae Luns laniuMiuft iMfrontaM ?

quid tibi Terra pareiia, mater ibrmoiiaa deoroia,

^ quid tibi saerato plaçait latrator Anubis,

quid miseranda Ceres, subter Proserf)ina matw,

quid tibi Vuicaiius claudus, pede debilis uüo?

quis te plangentem non risit, caluus ad aras

aiatrilaram Pbariam supples, cum forte rogares

100 iBumque Osirira iniaemm liigcnB latratar Anubia

qvaeraret iaoentuni rmnm quem perdare poiaet,

poat kenmaa ramam fractiUD porteret oUiiae?

«üdimua argeoto facto iiiga fenr« leones«

lignea com trahmDt iuneti atridentia pbmatraf

105 dextra laeuaque istum argentea frena teuere,

egrejnos proceres curruin seruare Cybebae, 158^'

quem traberei couducla u^auus Mcgalensibua actis,

83. (>>nTeR€Q*ireRiAs c, neque UtUra qum «lia nm êUpM

fti0tt tu^ttwuniù ntmiodif Maetai» ^a IMert, l«fes. | 86.aiaciaaaB C, | «t

este, iribus postremü lUteris non saUs perspicuü, perforata potl uUimtm wmm
branaj C.

\
87. diua Paphi Haupt: ''uapbafos C.

j
Iudo Riete: foramine absumptum

in C,
1
91. p'ébas C.

\
95. j4en. VIII 698 latrntor Anubis. |

96. iniserarnle vnerU

^Ujbtes C.
(
97. .'/en. V 271 debilis uno. Minucius FelLcy quem Llhs tndtcai/it , c,

22 5 Vulcanus, claudiis deu:> et debili«.
) 99. fariau C.

\ iUÜ. cuiu(\. oNsynm C.

I
lugeus Mommsm: lagts C.

\
JOl. perdere po&sel (possct tninonbits Utkri*) C,

\
Mifiuciui t eÜjf, queut de Jlossi et Ellis mdicarunl, r. 22 1 mo% iaaeoto paruulo

ganiet Uiij aaaltaat lacerdoles ,
cynocephaloa isttentor j^loriatur, nec deaUmat

aoaii onaibna vel perdere qtt«d iaaanianl vel inneaire qaod periaat | 106. laaa-

qo» flitam C, j lOd. fniM SaimMiu», \ lOfi aegrcsioi ) «iiillae C.

Cybeila« Sakmnku | 107. qmn «leerlft a C. \ trakar« C
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arbork «MiMe Irmcn fortm ptr wImib,

Attin castnitam suUto praaikeve Satea.

110 aitÜMM heu magicis procemm éam qfiaarii ImoraBt

sic, miserande, iaccs paruo Llonalus sepukro.

sola tanien gaudel jnrrcti-iv U' cunsiilr Flora,

ludorum turpis geûetfix Viaensque magistra,

conpofiuit teraplum nup«r eui Syaunachub beres.

115 omnia i|iiae ùi Umfëê paaJtus tot monstra cokhaa

îpaa moia manilras ceniinaL aliaria aapplai

éam cmnolal étmm aotafM in Hivoa lattj^i

aolinra éia 4eabo0^ pant WÊfftmqp» mtaatar

caniiiiilHU m^ieia cupieoa Achanmla Muare,

120 praeeîpiteni inferiaa midernio sob Tartara misil.

desiiie pü^t hydropem lalem deHen- ma rhum,

de loue qui Lalio uoiuit spcrare salutt'in.

Invehitur poeta in sacratos ') viros, id est proceres antiquae reli-

gionis adversus Chnstiaoaiu sectani uliimos vipdtces^ qualeâ fue-

runt VettiuB Agorius Praetextatus (t cos. des. a. 385) et Anrelhis

Symmachaa (eaa* a. 991) at Vinu Nioamaeinia FJ«viam (caa. a. 394)

priBcipea aoae aflMk aen^ Ronani et Um m Kttaiîa ^pia» Im ra

publica dan. nam baee ipaa tempoca, ^oibua Ha Inelabaniv retna-

tanun caarimoaiarain cnltsraa enm rilii extafno» ut iam daapcrarentt

eon unifcraum «armmi dare indicat tum îd4b conftnwtiir #Mrte,

quüd V. 114 Symmachus hères acdtMii l loiae dicitur r^stituisse. m-
tcUcgitur eimii oumino aut is, quem modo nomma vi ni us, Q. Aurelius

Avian ius Synimacbus orator «onsui a. 391 aut t'ûius eius 0- Faliius

Memmius Symmachus praef. urbi a. 41 utrum eorum poeta re-

apicîat, ex ipso carmino non elucet ; nec de aedis Fkrae, eiua opinar

^pma luit in drao^ veatitutione facte aatate labant*qukqn«n pfa^

força traMnr.— l}t ex Symaaacbi nannie 4» aetel» carmêaii oorli

t08. »rboribus C. \ 110. heu Rwxe: j<»n C.
]
qoaeMsT. \ 111. iacis C. | 114.

fymmacus C lib. inolatT. f er^ilius, quem EUù indicam't, Aen. IV 517 ipsa nola

nsoibudqut^: piis .^Itnria iaxta.
|
coniuiix C. \ 117. coioulat C.

\
limina C.

| 118.

diis C.
I

miuatus, cutnaiwtis us Utt^rh, C.
\
119. accrorita C. Am* Vil 312 fl«o-

teresi ne^iueo (>uj|»erii&, Acbcruuta utuuebo. | 121 ydrupem (7.

B«4mi TOMbalo aoUbîie mX. tm PrMtexUtam quam coaiogemdiu iang-

iri i« HtalaHtML 72, 2,nU Ukdldtar mÊertOmêLAmnUäkmimU^taMMMte

*^ Mmt Uf, 1, 4?a. aafw — ha» tjwiytft ewta ria IHai ai mm
f«r?«Bit aaéb al aanin ia wèa Micataa.
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oooiectiini capi non potest, ita nmlto minus eerti quicqmi colligitur

ex eo, quod item nomifiaBtiir ibi v. 95 Umoàk» et y. 86 ikatdmm^

quorum hic viHetur proconsul fuisse Africae, ille priiiium rationalis

in Alrira'), titiiulc in supra dicti proconsulis locum äubstitutus.

LeucadiuS) prapht s nesao cuius provincial dicfet esis ut videtur Gallia-

nim, quod a partibus Gratiani (f 383) stetisset, c« inlert'edo apud

Maximum (383— 388) accusaliu^) petest idem esse, €ura praesertim

Tocaboknii iafireqaens sit. Marciani cum plures nominentur, inve-

nitar eadem aetata eios mMniois vicBrius (haliae ferlasse) a. 384*),

is ipse foiiasse, ad quem epistolas oamplures Symmachus dedit*)

qnenque amiee oemmeiidat') atpote opfÂmmi Hmm, mi iMiMa itf-

rmmki tmporii motkoum, eoBioet aui sub Maximo aut sab Eogenio»

— Denlqne 47 doniedt Rossius indnei BkHmn dlqtem sab terra

Solem quaerentem, id est Mithrae sarrißcant«m. quae coDieclura

de loco interprétât ionis paene desppi airie si proba est nec j)raefflA

renda, quam equjdern praeferendani esse iudico, Hauptii intpi pre-

tatio in hierium latere ïeçia, iliius nominis viri praesto sunt orator

urbis Romae saec. IV exeunte, cui Augustinus adulescens libros quos-

dam inscripfiit^), it^m vicarius Africae a. 39&^) et fortasse ab eo non

dîfen«s eoDsul Ordinarius a. 427. bi amt qui in earmine nomi*

nantur nominarive fideotur*

Sed nl ex disquisitione hac de nominatis a poeta peraonis non

auferm nisi ophiationem ambiguam et parum flrmam, ita alia profe«^

runtur de adTersartorum principe quodam , qui cum non nomine-

lur, quae de eo enuntiantm* vel c^rte videntur enuntiari (nam muHa

anibi^ua sunt uec plane certum est eundem ubivis signiiicari),

baec sunt:

') Verbis Leueadium fecit fitndot eurarel Afrorum ioaaitiir sine dnlno

Totionalis rei j)rf''fTfrip Juiuhffii'i (fnnti/s diviinip pt*r Afrirmn (Not, dipn. oce.

p. 53). ceterniJi qiuc ijp ntrnquo in;)^;i>( ral u .signilicii re \uJuit |iueta, [tri)|»tc'r iatau-

tiam eius paruut asscquiuuu . H(;s.siii,s comiuH itn rmii pi itecedentibns coudctiL ut

tlaviutiuü urguatur tum'iaruut apuütttüiaiii n-muuerasse luagiätrulibui» ia eo»

collatis{ quod si venuaest, io Leucadliun Ub^oiii convenit, ao» iUn ia Mil*-

eiiBiifli.

I) Sidpkiw80vem4iaL 3(9^11,8 Balm. MomitteaoMoNL '

») 1. 3 ep. 33,

Augustinus coof. 4» 14 Cf. Saluai «. V. iHf^féviofr

') C. Th. 16, 2, %%,

Uera«« 1¥. ^
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1. ftacfcctM dicUur v. 35 faenuitque sub eo Utn Romt ^pim

Africa (t. S5. 86), cniitt adeo prooouiiilan mutaiulwB tmmt. Fait

jgttur prtefietaf praetorio ItaÛae lUyrid Afrieae.

2. Consul dicitur v. 112, quo item pertinet trakeati epitbetiiiD

V. 20 a Morelio Mla roniectura rficuperatum.

3. Motus eu leiiipore tint lo Uaiia tarn gravis, ul tumultu liumae

indiclo plebs urbana ad arma voraretur').

4. Cum per ires meases is de quo agitur in ilinere bellove fà-

isset, periit morte mloDta (v. 26 seq») baJNuUfue parvum sc^rakruni

(V. 111).

5. Heraa qsod didtnr Sjuachi» v. 114 quamquam f«M
ad afiam quanJibet heradilatom refoiri, uunen proltabiliiia eat

bcredeHi earn did ipaiiu iUius Tin, in quem toto canaille iafe>

iutur poeta, ut com bonU «tiam impii cukns haradikatem cmnaae

insimuletur^.

Haec omnia conveniunt in i-lavinnum eum, quern supra nomi-

navimus. Primuin quae ex caede Vaientiniani If (+ 15 Mai. 392)

originem cepit seditiu Eugeniana ad?ersus 1 htoildsidin ita gpntilium

moiufl fuU adverAus secUm ChrisUanam , ut paganorum dux et pria-

capa eaael imd £Qg«iiu8 Imperator, ipse GliriatiaDae fidei addictus*

aed FlaTiaDiis^ Quo tatenderint qui tnrbas aae ctiioittraol, ialer

aKft dedarant imfUtMma a Theodatü adTaraariia naidé ^psSbm

rdttm camfcrals «f ài A!fikm tmatSMn^ qmnim post netoriam /k^

*) T—itiifaifaMrii TOUateMHaalait mummt«wlinar y. 81, »; niii

Ubi MUAm 4MtiM0, paiaarrùw tbama, «f mga eor{fug9rent ,
pojmhu ptm

Vietor Caes. 40, 25 4e GostUatioo Magno scribit: frmitùrim hgimMm «iMidto

faeUmtibus aftiora qmm wrbi Bmmê nMtiû pmùu», êtmti warn tâpm Mtm§

iÊiâummti mtUtaris.

') Coofereudiu titiilus' 4»st nuj>fr Romae repertus, quem qai edidit W^n-

Mnos (Biillett. 1888 p. 9(i) dcinonstravit scriptum esse inter a. ffre ;;^2 ( t

obi Tamesius Aogentins Olympius avi exemplnm «ecotns sumptibus suis nntrum

BUtbrfte restîtiiiase se praedicat aie finieiis: damna pt'ù vteiiora iuav: quis

êUkir Mo ettf qui eum ctieb'colû pareiu bona dividä her^t?

*) RHon AfollelMais uit teel. % p^V**^ • • • <• ^«wûiww mer^kf»

ti Xmmm» fiimmti» «AMMit emmUn, hufietr* Mte fwwdto» <#«r/ifwi
ffwneUndtQ iwn>wm A^ftirii nMofimi jumUiiv^ êaptnUUoÊàiÊ Aim ^|mAi il

«wf nuj m iafitMiüt pfÊtrogattvaJ Eugenium victorem fore pro certo pi 'm itmip

tmmL Sosomau UÏt. eceL 7, 22: ^cro d2 (Eofodnt) ro9 Ijiçfti^^qjucrof cff^*
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mAm mna eimmtm, etmébifê fidmàiari^ÊUê JMMil^dii, Theo-

doaiufl MtfUtr keniyneqftB dmumit item qaod Yktoriaem in ouria

ratitiita est reditoeque t^mplonim caerinonng redditi interceden-

tibus apud Eugeniuni Arbogaste et Flaviano^). — hoiiiac» appropin-

qiiiüite riieodusio secimdiiui anliquam rnnsuetudinern tuiiiultum edic-

lum e88P etsi nenH» pi-^'tprpn incnioruie tradidit, Innioii rwrte eon-

vpnit huic extrcmae vütuslaruiii caerimoniarum adversus Dovicias

pugnae. — Flavianum denique ooBStat cum ex auctoribus tum ei

titulis sub Eugenie et pnefectunm praetorii Italiae sustimatie') et

a. 394 eenmilatiim ordinariam miBoepisBe, deinde vere enisdem anoi

pfofectam advenaa Theedosiiim ad Ittiiam tendentero in belle ee

peiüaee'). De genare temporeque mortis qunmquam pamm acca*

vw atfttyioti TiOÏ xai TfnaroifMoniats xaï tun*i4*P** àaréçw ianoviktiov

Xoç ilXâyiiutçjwl ntf^ ta ndUitmà tx^if^m tîvtu êoxàtp,nQooin^tuAtà

fiûXiaxa Tov Evyiyiovtbieittt tiç nôlifêw nuQttfuviaua^M, ftoiQlâufW âvm
avj^ rrjfv ßaaiXtfar înxvçiCôfievoç mï vtiapf inX itéXH 9v/ifi^eit9tu iuA fit-

wußoXrjv rijç Xçimtavàv ^çi^iontUit,

Aoffustiniis riv. (îeî 5, 26, 1.

^) Paulinas ia vita S. Auibrosii c. 2G (opp. Ambru&ii app. p. Vil ed. Maur.):

Ëugenius .... petentibus flm iano tune praefedo et .-frhogaste ûotutttf aram / icio-

riaeet sumplus cueritnoniarum. qund / aienlitiiamDi . . , . petcuUbus denegaverat,

obUttu ßdei suae concessit. Ambrosias in epistnia ad Eufeniam (0. 57 opp. 2

p. 1012 6d. Mflor.): 4»naia fMwgtfBMiOiif in t^fMka^ sed gmMU <*wr
vatfHa»9irtMi ttJMmê éItÊhir, ànptraiorjéMgttttê, quiaifm ttontuÊtfUemééi

dêrti, md Im» muHüM àê U dimmtrU. at port alia: peUtnuä %iafi td tmifitt

nidgr»»: non fmütL ûtrtan pUÊtip^dukmnmtf mâtuê m. êi paatea i^pêi»,

qâi pctitTe, donondum puiasti.

3) Orelli 1188. &Ô93{ ia hae diserte dicitnr praef. praet. lUd. liiyr. et ^frie.

tfemm. Africa qoamqiiatn en tempore sub Gilfînfjp fuit, rjui tntiiin se Eugeni«i

non coramisit, tamen nihil obstat, qnomintis h las innus quaedain ibi ^;erit. verba

sibi prnroîtstil ut esset possunt fcrri, quamquam procoosol Afrioao ^oprie non

fuit sub [irnt tt < to
I

raetorio; nec neeessarium est scribere tW.

*) i^auiiuus i. c. c. 31: prùmiserant Arbogaste* tunc comes ét FUaùmiu

fra^eehu JMStobNa iifrwGtMf«», amw Wbiwwf romniumi, tMrnhm m aaat

facéurot 1m boMa eecMoê MedSokmensiêal^ eferftat tnh mmb praMlvvt.

Rttflansiiiat accL 2, 3t: «If . . . IWImAi« ^^»teni/Miaaf ea^tnyarafPfM
m.,.. daÊUumêi inßigmn vtni, pùal diammagiäH{\mmif^wMMi kmm
af dbeforaa tmirum : ptaecipue Flavianwfhufudifrit fmm niÊÊtU reus cumjnk

inÙMt evadere, erudihts admodum vir mereri se mortem pro errore imtîus quam

prû erimine iuéiemrit, Haodoaii imperatoria aapataa ia epistula ad Maatna

24*
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rate auctores rettidarunt, tanen qua« aooapiiiMui cwn camine bcUe

concûîantar et eiiis ope eiplenUir. FlaviaDBs cum aecmidiim Ru-

finum Alpibns luliis videatiir praeaediaae ibique primus ex dudbiis

En^eiiii Hieodosio ocemrisse, eo rettulit Rmmub ') <niod legitur

V. 2(3 praet'ecluni abiisse ad Movis solium*, nempe ad simulacra ilia

lovis in summa Alpe Iulia advm'âus Theodosium coiisiiliita. nam ibi

aedcm lovis fuisac vt.ri non ahsiniiic t st, maxime ubi compararis

aedes iovis Poenini et lovifi Àpeuumi ^) similiter in summo monte

ooUooataa. ita sise nimia exaggeratione Flavianua dici potest totan

oïlieiii lutrasse» idlket dum Alpinin itinera oonmiiiiii ibique lioatî-

bus ae obich; tertio aatem post belliim coeptnni menae eum moi-
baisse com ex carmine inteilegatur, aidoies non adTersantor, com
praesertim secundum Rufinum ') mortem oppetivisse vîdeator, anie-

(piam Alpes superaret Tbeodosius et apud fluvinm tVigidam (394

Sept. 6) cum Eugeuio debellarct*). — Tracta atuis, scmcet ea quae

secuta L^L post lon<ïo8 cruciatus, quo releratur, ignoluiii est, ( uni de

génère niorlis hue uQum constat volunt.iriam cam ([uodain modo fu-

isse. — Denique inter lieredes Klaviaui esse potuit Symmachus ora-

toris (iiius utpote maritus neptis Fiaviani, cuî ctiam post mortem

domi statuam posuit. nam quamquam Fla?iano bera ab inteatato

ne uxor quidem Symmacbi fuit pâtre sno etiamUim vivo, taaaen Fia-

fiantis potest progenerum testamento honorasse, nt fbrtasse eum
Florae aedem reficere itlberct» Theodosius autem hereditatem propter

HomaDom (OrelL 5593) sic scrikoat d« âvi &ai fruBtnta eleiMiitia : ettm (Fkci-

awM») ttmfê mlbiâ utmri^ mM^ fWM Mfte «ius aput vo* ftät*e pleriqu» sn^

*) LMli<»iîs «oastitutio Uomh feliciu faun Romù» mtait Hortlio. nua

êoUmn rafium oaaiao nete Ue rettnlit ad lovia airersos pttrw Satarwm
rdbeUioDem iam aatea v. 14 ei exprobratam , et quod summam est, worn potMt

V. 36 idgaificari victi Flaviaai ad victorea. addiietio , cam hic isdicetar scelas,

propter qood pimitur, poena «MUtielar varsa Nfnrate. tratmatiu deaifae op-

tfane (licitiir i\ux idem rnnsni.

2) ci. €. 1. L. I p. 2ü7.

"Sam post ea (juac su(tra p. 361 n. 4 rettulimus sic periçit: rtleri vero

itistruunt aciern et coUocaim tn supcriore iu^u tnsiüits ipsi pu^nu/u m desci'nsH

monUê eicuyeciant et quae sequuatur. proeliam hoc, quo debeliatuui e&tj fuctuui

«•t 9àêmm Frigidw, Iwdle Wippaoh, XXXVI lapide A Aqailtia ia Itter« ad

Ililiam vaiftato Alpiaai hlianiai.

Quad ai Baâptiaf reste es^MisMffecitMHM, varhainteUifeadaaaBt

de met» ooatalia proeeen die ioiti Bigistratu ad aede» lovia eptiaii BMSûai

{Uy. 21, 63, 8$ cf. Beeker ia eaeliir. 3, % 124.)
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crinieD maiestatis comniissain nihUominus testamento acriptU here-

dibus reddidisse.

Ad haec qui addet nelale, quam rarnieii indicat, satis in iini-

vmum nobis nola iifc motum alimn iitM lioniiiK ni ullum reperiri, de

quibus cogilari liceat. id qiiotl dib'gentcr i»erseciitus est Morelius, non

dubitabii carmen referre ad Flavianum partis gentilium antesignnniini,

idqae scriptum iadicare aut eo ipso aoDO 394 aut certe proximo,

nam vivida rerun ^nenoiia in sttinma carmima ezUitate et languore

etiain magis ehicet

Hoc poaito quae ei ado hoe carmine imioluarunt, ad eundem

flaviamuD refene fiotèit. îta dMiaae eum natnm annoa aexaösi>'^- '

ooHigîtiir ex 67; hydropienm eum ftiiaee certe ah inimicia

einsmodi corporis habitom ei exprohratum ease ex t* 121. qaae de*

uxoris eius pro eo invocationibiis magicis traduntur v. 1 15 seq. osten-

dunt mulierem, de qn \ nihil prarlprra roni|H'rinnii>, marito super-

fuisse, paallo main I is momenti est quod v. '6b 1 iavianus obiurgatur

propterea, quod oiim, id est ante Eugeniana (em|>()ra. \ iimiu patriae

prodideriti ^uod si recte tiaditum accepimus, traheiidum erit ad ca-

nonem Tinarium ex Italia urbi Romae submintstratum ') a Flaviano,

fbrtaaae cam primmn praefectus eaaet praetorio in- Italia a. 383,

atiqua ratione imminntum^). aed fortaaae magia ae commendabtt le-

gentibvs Hanptiana emeadatio, qua admiaaa Fkrânna non vinnm.

patriae prodidit, aed venum patriam, id eat anbYertit earn et peaaiim

dedit mafia arttbns. qnae aeqnuntur, innnnnt deraolitieaea neicio

quas quove tempore facias plebi invisas. — Reliqua, quae ad res

sacras magis spectani quam ad piililiras, ant explicuemnt alii autex>

plicabimt, maxime insignes locos <ie fenis ea u tatr m iirlip Homa cele-

beirimis. ut de taui obolio v. 57 — 62, de Isiis ^Uct, 28 — Nov. 1)

V. 9y ~ 102, de dendrophoriis (Mart. 22 — 27) v. 103 — 109;

de quibus quaedam in carmine leguntur alibi nusquam reperienda.

nam ego mibi certe, puto ettam alna nimium iam rideor tmmeratua

eaae diria hiace infiuitiae piae.

n Gothofrediu ftd C Th. 14, 6, 3, ef. quae adaotavi êà edietma Dioeletiani

de prêt, rer, p. 76.

Querelae Symmacbi (fp. 7. 9B^, qnod l^on^ininiius F''iüvia£iuiii iunioreiB

propter vinarii tituli débita muiurit| ad rem de qua agitur ooo pertioent.

TIL MOMIISEN.
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DIB PBÂBFEOTI FRUHENTl DÂNDI.

lieber wenige Aemter der Kaiserzeil sind wir so wenig im Kla-

ren fät über die praefecU frummH dandi; und auch üirficbfeld in

saner eorgfUtigsn Arbeit Ober die Getveideverwaliung der rftnuschen

Kiieeneil >) hat die Beeondeiiieit dieeer llagietratiir nicht nach Ge-

bühr gewArdigt

Was die loschriften öber dies Amt überliefeni, ttut sieh in

wenige Worte zusammenfassen. Abgesehen von einem wahrscheinlich

analogen frutnenti curator aus der späteren Zeit Augusts -) begeg-

net es unter der Bezeichnung praefmtm ft Hmenu äandi^) fgriechisdi

l'nagxog ühov Soaswg) auf Inschrillen au.« der Zeil von Tiberius *)

bis Alexander^); zu wekiiem Titel ferner nicht immer, aber bäulig*)

die fieaeichnung ex senatus consulto hinzugefügt wird. Ob ein der-

artiges Ckdlegiam bestanden bat oder nur ein einselner Gnralor oder

Praefectos, ist ans den Inschnftcn nicht i« erkennen, da dies Ami
bis jetit nw in der Aemterreihe einiehier Personen sich gefanden

hat Die mit demselben betrauten Penencn siné in der Regel

Pirltorier, einmal ein Aedilicier'); Beispiele von Ginralsra finden

<) PfcUdngiit 1869 S.40%.

')B«Bsea 6493; Borghesi opp. 1, J53. Die loschrift im Vatican Doaai.

295, 7: C. Papirius C. f. Fei. Masso fr. mü,, aed. pl., q^uaesitor?) iud(ex)^ cur.

fru.j auf Travertin nit ziemlieh alter Schrift, gehört vermathlieh in die Ueber-

faogszeit von der Republik zur JioiMrcliie$ welehe cura fntmmiti Uer §«Mta&

ist, weiss ich oicfai zn sagen.

*) Nur utif einer Inschrift (Ileozeo 53f)S) aus Tiberias Zeit steht PRaEF«

PRVM • EX • S • c • S , v> eiche ^UikürzuDg bis jetzt unerliiart, vielleicht sogar ver-

sehriehea ist (mon. Ancyr. p. 128). Später fehlt dandi nirgend«.

OffdU-HMMB ai09. 3128. 3141. 5368.

^ HaiMa 6048 (vgl Gnt. 300, J).

^ Orèni-Beuen 77 (wakrtèheiBUek iiattr Caraealla; s. Bùrgbeii «pp. 4,

12B) 3128. 3141. 6368. 6912. Grat. 344, 8. C. I. Gr. 6793. DeaMlfcoi Eeinti

Uhrt aaeh der frumenH tMrator tut avgiutiadMr Zeit Heasea 6493.

*) C. I. Gr. 6793.
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licb M wenig wie voa blofMii QaiBtoriern oder gar Ton Nidrtsena«»

tofen*).

Wie wenig éiee auch iet, e» steih doch eine Tlnltadie min-

destens t^ék dadnreb lest, die man bisher âberseben in haben seheini:

dieses Amt kann iiflin sttndiges gewesen sein, sondern es ist von

Zeit SU Zeit nnd jedesmal dordi besonderen Senatsbeschhiss ins

Leben gerufen worden. Niemals findet sich der Betsatz ess tenatvs

cmsiäto hei den uid^^ntlichen und stehenden Âenitem'), und er würde

hier auch in der That widersinnig sein*). Wo er auftritt, was sel-

ten genug d^r Fall ist, bezeichiirl rr eulwciU r tunv ausserordentiuhe

Magistratur , w ie bet gewissen VVegeaufsebern *) und bei der gegen

Manoiinns niedergesetzten Zwanaigerregentschaft'), od«rdieUeber-

tragung einer ordenlhehen in ausserordentlicher Weise, zum Beispiel

durch Wahl des Senats statt durch Loosung^ oder auch mit Beseiti-

I) In (li'ri Inürhrifteo Oreili 77. 3109. ^128 scheint die chroDulegis^

folge der Aemter nirbt in gpwöbolicher Weij<t^ fx nbachtet in seio.

*) Die eiuzige Ausn-iiime, meines Wissens wenigstens, wurden die b«iden

Ia«chrilten Uenzen 6023. t)4bl uüt X* VIR • sCLiT • ivd und x VlRO • s * O
UTIB • iVDIC bilden ; aber ich mius die früber voi mir vorgesehlifene AnflS-

siag «mofiif «MiMi» Hlibmt aarüalaikMa. Beat, audi voa àtm éhtm togege-

baaea Gnnida abgesehaa, tat sowobl die SCellaaf bedeaUich ab aaeb Uê Hr
êlHi w diastr Pomal aaf lasduiftea vwlleidrt ohae Beispiel, iadeslaas

aaaaarordeatUeb aehea. Dagefen bat die Anaahne kaiii Badaakaai dasa ia

aiaaai Woita, welches im Anfang des 7. Jahrb. slis gesprncbea ward (SL* auf

der Seipionengrabachrift C. 1. L. I n. 38) ,
apiterbia Iis (Corssen krit. Beitrage

S. 46]), die S<*hr<'îber fîir wfff.f znweilen fehlerhaft sclis srhriehen — panr 'ähn-

lich ist das Wort slloppus, lür das Pri.sciaa dai> i fcird^T t, in der einzigen

Stelle, wo es sonst vorkommt, hei Persin» 5, 13 «Is xdoppus öherliefirt. Man

wird also diese I^iehenform von $Üis den Granimatikeru überweisen, nicht aher

darin eine aacblieb wichtige Beseiduions Sachen dürfea.

*) Daa» aiasttl«M aaibat derjenige Magistrat, dttr aaab afftarar Ofdaaag

kB Sent gawiUCwird, daaà ia daa Caaütiaa r«a«alürt> and aa ist aahv ami-
Uribaft, ab ar alab im la^daa Spraahsifctaaab avab aar beieiabaaa darfta ab
«a» «anolM» aawMiKayMw. Zwaitaaa aber wltd bekaantUcb eioa darartife 8a-

aaiabaaag Bberbaapt aar da aaasadrtakt, wo sie aiabt aalbatferstäadiioh i«t;

daran sagt man trOmnuM miUhan a poftdt, waU aa ancb geringere nieht ia Gwi>
tien ernannte Kriegstribune p«h, aher niemals praetor oder rptnestor a popvto.

*) yiarwn eurtrior exirn urbeni Homam ex s.c. in qiunqKvmtium (unter An-

grnstns) Henzeu ^ 4 hi. l locurus ex ê(eHatuêJ cfOMuUoJ et äCecuriOHtmJ d(§-

«reioj Orelli-Heiii6eu 2287. 6515.

') Oreili 3042 : AA viri t» smaUt* c(mstäio r. p. eurundae.

*) Haaaas 6460: fmêi. üänm Mirm soHtm amittëah A^g. Ctunni» 0t

a. e. «licia ad aaayewaarfaai Mtm & rekquum prwineim CigirL Tad-
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gung der für die Aenilerlülgebeslelicudcn Vorschriften Dass io ganz

gleicher Weise die Phrase auf den Münzen regelmäfsig die auiMcr

ordentliche auf einem specieUMi-S^oaUbeschluss beruhende Prägung

bewâchnet, habe ich anderswo oadigewieBen^); und e» würde nicht

fldiwer sein auch in Beziehimg auf die Formel «sp dmmmm dêont»

npd aeUiBt Qr die eiitaprechenden den Kaiaer betreflendeii, wie ex
«pMslentals prmcipis, imtMtt a principe und dergleichen, das gleiebe

Qesetz zu erweisen. Aber es bedarf dessen nicht um tiarzuthiui,

dass die senatoi i-chen praefecd fnunenti dandi als aussorordentlichp.

vyfnri auch nicht selten bcbtelltp Deamle zu betruchtm siikI. Dass

der lleisatz ea; senatus cotmUio wohl häufig, aber nicht stehend ist,

spricht itagegen naUtriich nicht, da £war das ordentUche Amt dieeen

Beisatz nie, IteinicvwregB aber daa auaaererdentlicbe deaaeihen immer
fährt.

Aber, wird man sagen, wie vertrigt sich diese Annahme mit

den bekannten Nachrichfen der Schriftsteller über die augastische

enra fmnmU? Wenn man nur die Zeiten gehörig untersdieidet,

erUärt sich alles ohne besondere Schwierigkeit.

Als Caesar im .1. 709 das Municipaljresetz erliess, war liher «fie

Oberaufsicht hei der (îeiroidfVPrîliPiiniiL: ii M-h nicht detinHi\ ent-

schieUea und es wuidi^ri die desialli<;cn Jicslimimuij:«*» hier, wie

in andern ähnlichen Fällen, auf 'den mit diesem Amte künftig Be-

trauten' ^) gestellt. Im J. 710 wurden zu diesem î^wecke die zwei

Cerialâdilen eingesetzt, welche auch apftter noch bestanden^), im
i. 732 sodann Hcbtete Augustus eine neue jlfarige Magistratur

tas ano. 3, 32. In tier Inschrift GriH. î'w, 4, die ich mon. Ancyr. p. 12S erör-

tert h.ibe, i-si die Aopahf hß-ato pro pr. /ter. e.r v. r rj- mutorit. Ti. Caatoris

veriuuthlirh in der Weise in fassen, dass eineui i'rdroiiMil aiisnahmsweise durch

einen vom [iiiiser veranlassten Senatsbesehloss die Frovin?. , fr sie hatte,

nai ein Jahr veriiingert \^ard und »ein Legat wegen dieses aiit ihu äich luit er-

itreckeoéea Besdünsses sich bezeichiiet ak för das zweite Jahr auäserordent-

Utk beftallL

«) Bmmb 6460: dbemvâ» dUti^ nriwmuHê ê, e, pttt quamitmmi
failiifg» t^aUi gas ptH qimeHmmm «téâumvinimit.

«) RAI. MinmMa 8. 8701^
^meiquomque frwMHtum popuhMM <dieTafcldabmi^ äantiiimveeuroM,

Bunso tied die VetHêfangm fibepCflUwuid Aerarion geCuat (C. I. L. I p. 1»).

Rieraos folgt keineswegs, da«^ Cnesar an einea Oherbeaœtea gedacht hat, a»

weni^ wir ans der analogea Wendnnß: quÊÊÊgr fiuitm aemrif ftoêrit un dai

bleiche fur â:\s Aerar ?«chlies«en da.rl',

*) i'ompomu« llig. 1, 2, 2, 32. Dto öl.
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fon iwttî Curatomm fftr die KonnverdMiiung «n, 4w fon Piitoricni

fünfJahre nach Bekleidimg der Pritnr ûbenieBimeii werden eeflte^.

Eine weitere Veränderung- tnt mil dieeem Amte im J. 736 ein,

indem die Zahl der Cmteren Ton zwei auf fier erhöht und zugleich

eine eigenthiimliche WaliJfonii dalar festgestellt wurde: jeder Ma-

gistrat sollte aus den drei- oder inelirjährigeii Prätoriern einen in

Vorschlag bringen und aus diesen Vorgeschlagenen durcli da» Loos

vier Personen ausgewählt werden^). Endlich wird für die J. 759

und 760 = 6 und 7 n. (;br. die Einsetzung zweier soichei* tie-

treidevertheiler aus den Consuloren gemeidet — Als Titel dieser

Beamten Undel sieb aowehl tmtmê finrnmH wie pr0»f«€ii firu-

wumH dmdî; beides hat der Senadabeechluaa von 743 und ebenee

wechseln mit dem Auadmck Siiston und Dio^). Sie hatten öffent-

liche Diener, die ane dem Aerariom bevablt wurden Uctoren

jedoch erst, seit Consulare mit diesem Amt bekleidet worden waren

und genossen eine wenn auch beschränkte immunilät von den Ger

schw4>rnenfunctioneu ûbecbaupt werden sie den curalares via-

») Uio 54, 1.

^) Dio 54, 17.

Dio 55, 26. 31, in welcher letzteren von Hirschfcid S. 38 nicht richtig

behandelten Stelle uv^tç auf c. 26 zurückweist. Ich bestreite nicht, daas nacb

der 4ioniseb«i Pmsqok dieM Magistratiir al« eine anaaerordentlicbe anclieUt;

afcer da « eine ordtniifch« Magialratitrn ^t^thm Bdmfa gab , «» wird w^
Dia aas riaar dwwh «nataraidealliche Uartibide iMfbeigefikriaB ModiioattaB

dar oidaatlialien Magiitratv aba anaatfarAaBlllaha fawaakl babaa.

*) Der BescUaaa (Frontinus 101. 102) braacbt als gleicbbadentend die Be-

zeiehooiigen m per quos frumcntum phbei datufj pra^ecU frummto dando und

ctiratores fntmenti. Eutsprochcnd spricht Sueton Aug. 37 von der ctrra frurnrnfi

popuh dMdundi. Dio 43, 31 von lntfÂiki\uù tov airov. 54, 1 und ]7 mhi Ernen-

nungen tiqôç jt]v toü ü{tov dittvofi'^t niinr f?/acfôfTf/, ähnlich 55,26:

hiiit Tor aiiüu xiii hn rov UQtoi', Sojt rnexioi' f:<((ni(,) ninQuoxèOi^ttt, welche

letztere Stelle deutlich zei|;t, waü auch sonst sicher genug ist, dass die Getreide^

emprâogar wattjfalaaa dar MabnaU sacbdas Gatraida aicbt gans eaaatKaltiiflb

cjDpfiogen.

«)FraiitiB«aa.a.a

*) 9w «aift darfiaaatahaaaMaaa Tan 743» dar dan evmliifvt ofHarwR ober-

weist Uäum^ Maat §i unot ftMkoê Unm^ arthiUetw «d^wAw» a# aerte

librario* acceruo* praeeometque totidem
^
quot habent H ptf fiMM /hliwaalww

]^0bei datuTy in Verbindung mit Dio 55, 31 : oiv ^fiâovxotç.

Frontinii'* r. 1<M , wo ptwa so rn schreiben ist: iimiqur vti riarum

curatores fnnnrnitquf, tum parte quarta anjn puMico fungantur minUterio, cura-

ton$ oquurum ludmi* vaemt privati* pubUcit^te^ Mit Kecht bat Ziuapt
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mat und apmnm, mit denen sie zusammengesteUl weideD, im

AUgemeinen gleich gestanden haben.

Diese Gnratoren nnn pflegt man mit den praefecti fmmmH
dandi der Inschriflen zu identificiren ; aber bei genauerer Erwägung

wird man zugeben müssen, dass rulscheidende Gründe dagegen

sprechen. Einmal sintl die augii^ tischen Guratoren wenn ait hl von

Anfang an*), so docli jpd^'nfalls s( it dem J. 736 in der Regel durch

das Loos bestellt, auf keinen Fall vom Senat ernannt worden, so dass

die Bezeichnung ex setuUm consuüo auf sie unanwendbar erscheint

Zweitens werden dieselben ausdrücklich als Jahresbeamte bezeichnet»

was v»n den spflteren Getreidevertheilera nicht gilt. Endlich ist

eine Yeranlassung, die der Ahscbaffnng dieser Curaleren ftth-

ren konnte, woU zu finden: es ist dies die Einsetinng der

pwfeetwra amumae. Allerdings ist Uber die Entstehung derselben

nichts weiter bekannt, als dass bei dem Tode des Augustus im

J. 11 n. <^hr. sie bereib bestand-); aber Hirschfclds Annahme^,

dass dieselbe in die letzten Lebensjahre Augustus ßllt, ist in (Ktlu m
Grade wahrscheinlich, und in ihrer Re^Tündiing lag mit .Noth^iNriniig-

keit die Abschallun^' jener Cura. Denn wie der praefectus mtôi,

praetorio, Àegypti und so weiter, so ist auch der praefeehiu mmomae

so auÊEttfasaen, dass die Besorgung der Annona in der That Sache des

Eaisers und er der eigentlidie curator «nnoiiae ist, in weichem

Geechlft er sich dann snnldist durch einer seiner höheren Haoab«-

dienten vertreten Ifisst. Die Stelj|ening von swei Aedllen sa zwei

PrStoriem, von diesen ni vier Mtoriern, von diesen m xwei Conen-

hu rii wird also durch die Einrichtung der kaiserlichen cura annonae

und des stellvertretenden praefectus annonae lu legeirechter Weise

abgeschlossen. Dass die Ccrialacdilen «laneben bestehen blieben, ist

weit auHallender als das Verschwinden der Gura; indess kann dafür

{N. Rbcio. Mus. 2, 2S1) dies darauf bezogen, dass damals für lia» Jahr vier Ca-

ratoren ei nannt wurdeo uod diese in den FoBctiooeo sieh einasder abiosteo {i*

êiaio^ifi Dio),

*) Die WeaddDg bd Dio 54, 1, dass Aaguitos diecwwoMMMe IbenMla »a i

Kwei Cwetoren IShrlieh an wtftlee beftU (IjrAfm ol^tf^)» ist aieht ie«t-

lieb. Aofjedea Fall ist woU anWeU dareh iaa Loot oder allcalalii èuA die

Conitiea sa deaàea, niekt aa WaU dar^ dea Seaat, der daamb dergieiefcea

Acte öberhaoiit eeek aicM vollte^. Die cttratonê uqmnm aad nfaram siad, m
viel wir wissen, von Aofaag aa dareh den Kaiser eraaaat werdea.

^) Tacitos aoD. I, 7.
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gfilt0iid gemadil werden, data diese miter die alien veiftaanngamtfaig

regnlirten und benannten Aeniter anlj^eDominen waren md da» man
aiao Ilmcbe katte aie, sei ee mit geackwSeliter oder mil geänderter

oder «Qcb mit blofs nomineller Competenz , beizubehalten , während

Ifir die (Iura wt «In n^ben der neuen i'luiccLur Kaum noch Grund

war ilieselbe zu con >t r siren.

Demnach haben jene vom Senat von Zeit zu Zeit bestellten

praefecti frumnU dandi mil den augustischen curatores frumenti

durchaus niclits gemein ; wie es denn auch poMtiacb i>einahe undeok*

bar iai» daaa in dieser mit dem Aeicbsregiment enger als billig ver-

wacbaenen Angelegenheit der Senat einen stehenden nnd wesent-

lichen Einflnss geübthaben seU, Zn welchem Zwecke der Senat jene

fnufted besleflte, darüber Usst sidi nor mnthmaben; doch wvd
es als wahrscheinlich bezeichnet werden dürfen , dass derselbe , der

]a das aernrinm populi liomaui aiiter sich hatte, je natli Umständen,

wenn entweder der gfinstii^e Stand der Kasse oder auch der hohe

Stand der hompit tsr du ^lrt[s^e^^l i i)i()tahl, eiue bestimmte Summe
aus dem Aerar zur Vertiinlimg von Getreide an die plebs urbana aus-

warf und lar Ausführung der Vertheilung eine Commission oder auch

Einzelbeamte einsetzte Eine gute Analogie dazu bietet das Ver-

mSchtniss des Augustus an das Volk von 40 Mill. Scsterzen, das allem

Anschein nach nicht auf directeAnweisung des Testators, sondernerst

dnrchSenatsbeschloss tiritim unter derBOigerscfaaft vertheilt ward^).

*) Abo koBStoii Mok uihom n éw Zeit, wo et kaiiorUelio «uratons flru-

mtnU gib, dorarttgo^tOBatorisdie Getreideverth«iler bestellt werdeô. Et itt

diber fliditf te Wogo den in drr loschrift Heozea 6493 (r^nannten curatur

I ex 1. c. aas aogwtiacher Zeit don apStoren pta^fediJ^nnneMii damdi

tX * f- girichartifr rv halten.

^) Meine Tribus S, 101. \ flirsrhlcld S. 14, dem ich frt'ili« h kciiiesweg«

bcipflirhtpri kauu. Mach meiucr Ausicht sind die Legate Au(;nst^ der fif-

meituit kaääe wie den TriJ)askasgen oboe «eitere Bestimma njic über die Verwen-

dung derselben gegeben worden, so dass für den Ver^ euiiuogsmoduä, zum

Beispiel die Vertheiliuif sa dio Mrgor odor dio BotirkagonostOB aacb Kopf-

Mlon, Ol foraoll oiMs boooadora BotoUtHOS do« Sostts, rosp. dor Tribos*

vorslober bedurfte, wen« anob nterieU ot wobl ndlplick md aolbft wibr-

sdtolnlieb ieC, due der Teetator nllo diene Legate den olnielnon Birgem sun-

wenden boabalcbt^.
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Eine merkwOrdige Insdirift, die nor imn Uelnereii TlieU ge*

dnickt Bt (Hur. 738, 2), aber in Henzeiis A^iparat foUgtiadig sich

findet, bestätigt, was über die Formel ex smatm contuUo gesagt ist

und lehrt ans davon zugleich neue An wtiiil äugen kennen. Sie lautet:

C. ProperUm Q. f. T. n. Fahrn Byntnmns, III vir rapiüafi^) et inse-

quenti aiifio pro III rii io), qivnestor), pri fuUor^) liesujifiahis] pj: s[ena(us)

c(onsuUo) viar(um) cur{alor), pi'{aeior) ex s{enatm) c{(m8ulto) pro

Md{üibus) eur{uUbus) ins dixit, pro co(it)f(if[e). Postumus war also

na&ni Triumvir capitalis, welches Amt er auch im Foigejabr noch

a«Herordeiidicher Weite fortfttule; dann Qnletor; dann leitete er

ab deeignirler Prätor naoh Senatabesdduss die Wegebauten; dann

ertrat er ale Mtor nadi Senatebeeddaes die cundiadien Aedilen;

endlich flhemahm er des pritoriache Proconeulat. Danüt ist lasam»

menzustellen , dass im J. 741 man sieh genöthigt sah wegen des

Mangels von Cantiidaton ITir den ViL;i[itivir;a ,uif ansserordentliche

Aushülfe Bedacht zu iiotiiiit'n
') , und liass unter Au^'ustus hauli^ die

Geschäfte der Aedilen. da es oft an Hewerheni um dies Amt fehlU-.

den Prätoren übertragen wurden-). Sehr wahrbcheinüch gehört die

Insohiül eben dieser Epoche an.

') Dio. 54, 26. Hierhergehören cht ni ills üp Bcsrhliisse des Senats, ia-

folge dereo eiu Quaestorier zweimal den \ igintivis at vcrwaitelc (S. 366 A. 1).

*) Dio. 53, 2: ovrto yàç dfi noXXol aqmv (der Senator««) néytjiiç fysyôrt-

009, ^hfzf firiâ' èyoçttvofiifaui tiPu .... t^û^ism, ÛJÀ lA n SàUe «id tà

êpmffilQW tà àyoqavofiitf »^o<nf»otTct mXç mçetw^yotç Mu^ént^ itäuno,

tà fth ftëii» ànvroftpf tà htqu xy» ^at^ nçonnj(9^t^ V^. 49,
' 16. 55, 24.

TH. MOMMSEN.
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Com in codice Furisiensi Lalioo 3858 C (saec. Xll exeuntis

quaerwem quasdam consUtutioiies codida Imtiniani, quai ihi le(p

Bieiier (Beânige sur Rioùini det JMn, Mtx p* 230) docqk, prae-

ter expeclatiooem incidi in firegmeiilum «luoddain Li?iamun. in

ceUecSiottiaemmcanonamsecundum rcnun ordinem compeaitae, quae

folia 1—55 occupât duabusqne partiboa constat, parte priore capi-

tumCCCCLXXXU» qua« litulo lai eL (altera autoui iuscripla de ordine

accusacionum XCVIll habet lapila), quattuor occurrunt capita ge-

neris diversi ab reliquis, quae sunt excerpta ex decretis coik iliorum

et Romanoruni puniilicum epistulis. quorum quattuor capitum tria

(CCCCXVIII — CCCdiiX) exsrripta sunt ei codice luatiniaao cum
praescriptione hac'ex qninto libro regomV; quartom ciqpttt, quod

in codice habet namenim CCC€X?1I, inlhi posiii:

^) Quae praeterea eo libro cootlneuitary iodicavit Maasseous Bibl. Latiiui

iuris canonici roanxiscripta
f. 248, IitM cta^BUi eoUoctionea «X inatitatp io*

dieia aui praetermisit.

Sunt autem libri quiuti tituli quioti de iiicestis et iuutilibuH iiufttiis l on-

stttutiooes qnarta et scxta et (r. 420) coastitutio origiuis incf i tac, quae praËttirûa

in duobua libris cpitomatiii cüdici» loaUniaoi ioveuitur, Pi^ituneuai (iO, ubi ia

Mifiaa ad 4, 1^5, 7 adMripit est, at Fariaiein 4616 » vhi ia teztua recepu

ait inter coaatftatlMMi 7 at 6 (ita aaiai traMfwaaator) aiaidan titnli. aada

baila aoaial pataat aaaaakatt qni Wae collaatiMiaBi aaagatdt aadaai eadieia

afiaiaa «soi Maat, ia q«i aiaivaa aaaitltatiaaaa aapra laaiataa axtaat.

aafaa iaqtrobabUitar aaiitiwavaffia aandem caput Livianom do quo agitar ia

aMigiae haioi epitomae inveoisse. nam eiasdem generis scholia et in aliis iuris

Romani libris extant^ velat Isidoriaiia ia libro institationnm Taurinensi D. IJI,

Î3 (rf. SHvifny Gftchkhte des Horn, HsehU 2 p. 44S n. 198. 199, 200. 2f>f^) el

Pliuiaiiiim iVa^iiiriitum, quod ref^i ia aadkc iaatitatîonaiB Walli-aiïiABo (cf.

haius «pà. vol. '4
p. ;iU4).

Digitized by Gopgle



372 KRUëGëR

l.iuius libro uicesimo. P. Celius patriciu s pri-

mus aduer&us ueterem morem iutra septimuui cog-

natioDis gradum dux it uxorem. ob hoc M. Rutilius

plebeius spoDBam sibi praeripi none exemple nup-

tiarnm dîcens aedicionem populi concitauit adeo

at patreB territi in Capiiolium perfugerent

Quae Teriia ita a Uuio sciibi non potniaae e genera dkendi et

verborum inconcinnitate manifeattiDi est ntnini autem ipse qui

hoc opus conipilavil I.ivii verba conlraxerit an Iranssrripseril epi-

tonn'n <pian(lam Livianam nunc depcrditam , non constat, quia in

reliquis quoque, nt (i. Arndts a nn' rogalu^ niP rertioreui lecit, uon

semper ad verbuoi fontes quibus usus est reltuUt.

Et de facto et de Caelio RuUlioque nihil aliunde compertnm eat:

gens Cadia tarnen Goelia ex patricüa non est, qnamobrem fortasse

pro ^Celiaa* legendmn 'CloeUas'. docemur aotem hoc fragmento id

de quo antea dnbitabator, infra septimum gradum cognatia matri-

monia Telîta füiaae; non nisi de quarto gndn constabat (Dip. 5, 6).

Quaroquam de gradu sobrinorum, qui est sextus, ooniecturam fwere

bcuil e verbis L. Vitellii censoris apud Tac. Ann. 12, 6: 'at enim

nova nobis in fralrum filias coniiipia , sed aliis gentibus ?<)ll(^nini:\

neque ulla Icj^e prohibita: el soiirinanun din igiiorata ten)|>i)rp

addito percrebuisse^ ; ubi post iuventum fragmentum nostrum nemo

cnm interpretibus auctorem minus accurate sobrinas pro oonsobrinis

posnisse aibi persnadebit.

Nec minas cerium testimoninm de eodem oognationis gradu

snmpstt Kleniius ex lure osculi, qnod usque ad sobrinos pertiniusse

auctor est Polybius^, ut non ita male quidam apud Plntarcbum Q.

R. 6 rettulerint inter eos tantummodo id fuisse quibus matrimonie

esset inlerdictum. Ex quibus omnibus colligitur verba epitoniatoris

*infra septimum cognntidnis gradum' ita interpretanda esse, ul inde

a septimo gradu matiimonia semper licita fuerint.

PAULUS KRUBGER.

ËX periechia liviania quss faahems com eonstet eampn^ensas

Aiisse T. LItK annali XX res gestas ab anno urbls conditae DXIll ad

annum ÜXXXT, qui proxime praecessit eum quo coepit bellum Uanni-

') ZeitNi hr itt nil- i::e9chirhti. RechtsiR issenschafll VI p. 17.

>) apud Aiheii. lu p. 44ü ed. Bekker i p. 496.
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baiimuB, ad id tentpiu referre licebit rixam earn, de qua agitur, de

pudlae cuiusdam sponsalibas iater patrkiiMi hominem plebeiumqM

Dttam indeqae ortam dmm disMiuionein senatiuqae in Gapitolinm

fiigam. afiunde «ins rei n^titia duUi ad noa peirenk» naquit fiidle

id food iam dididmua recte percipt et plene intoUegi, quaa anbied

obaenratioBea demonalrabont nam quae inspeiato eaftanitnaiiatMiua

plenae et iustae suroiua et obscora et exilis cum quaestionem unam

solvat, plures mo v til.

I. Ad origineni Imiusce anoonaa^cniüv defiiiieiiüarn non habeo

quod nITtTnm, uisi quoii in memoriam reyocavit periochae, quae inter

nostras prima eat, coudioioiiem aioguiai'em, oampe ita comparatae,

ttt lil>ri primi brevani summam se^tur altera aliquanto magÎB pro»

fixa, videntur igitiir liviaDomm annalium diiaa eerie aumnne ex«

titiaae, qitaa eoDtaminare eoepît librariiia ia a quo profieiacitiir peiî^

•diarum receoaio hodie anperatea. fieri igitur potuil, ut ecdcaiastid

eorporia csduadam cenditor ia annmiain Ufii. uberimm indderet

•t inde ezcerperet quod a monadMi noD alieDum esse putaret. eete-

rum iuris canonici periti ui m corporis, quo Liviaua haec conti-

nentur, origincm diiigeolei' mquaaut, nomine philologorum pu-

blice ab m pelnnuâ

II. Qui nomüiantur duo homines P. Celim patrimis oi M. Rntilhts

fUbrnm^ eorum priraum vere dici P. CloeHum paeue certum est, gen-

tea enim pallidas , quae quidem ad sextiim uaqve saaeulom tea-

veriiit, onmea ooliia innoliiiaae credibile eel neqve «lia eat inter aaa

pmeter CMiain, qoae ad traditam leetioneM prope acoedat; Oùù»

Una antam Tocabulnm lilirariia miniia notnm alttd qnoqne, «t apnd

liTinin 40, 42 et Valerinm Mazianun 1 , 1 , 4 et Diodmm 15, 57,

Litternf iirao! iuris oanoniri [»««ritissimus Maasscoa!« nntecpssor Gratrensis

pér litteras a me ioterrogatus, quid de hac sylloge eomperi&set, rescripsit earn

ae repperiase praaUr Pamiuum ia tribua «odicibua hié : MiMiacenai 222b9 aaec.

Xn ; Sannallanii 676 laacXU ; Aabr<»siiaaC51 wvf» mm». XU tÊÊémqmb eott>

préhesdi Yideri leouiditn ea quae lefontv in Arehivio P«rtzU vol. 7 p. 179

Htm eodice ad«enrato Engelbarfi ia Helvetia 1% in Monactfost S«BgiilI«iifi

AigelberfHui syttogae praemripton es» sie: âie^vM eeebilsittMe r^gtttiÊe

aar serdmUfûMMÊtmm fotnm 4t^êmÊÊ»t « kgM ^wftit Mfo éipêttoUcae M
GalUa* fro «ttiktMiommn dispotitiofie cautantm porUâ». aecaratios de et

adhac aibi non constare: pluriina tameo inesse ex commenticiis Tsidorianis

quae feruntiir desumfita itnqnc nntiquioribus iuris canonici corporibus eum nequa-

quam adouinf-r.iri Hua r|)istn!,<; accepta H.tlmium nenm precibaa adii, ut Mu-

naceusem librum mea cansM i[i^piroret; qiiud < uin feciaaet) reseatiAvit euainiiti-

ium eaa« in fine neque ea de quibu:» agitur eo continerL
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nul in omnibu-s aut iii (it'h'i ioriljiis iûn'is invctiilur similiter cornip-

tum. deiiique Piiblii [Hiicudiiifn (^lopüis rrcle ronvenit; nam nomi-

nantur P. Guclius Siculus tribunus miiitum cos. pot. a. u. c 37G

(U?. 6, 31; Diodor. 15, 57) et eiusdem nominis vir flamen Dialis

creatiis a. il. c 574 (Uv. 40, 42; Vat Max* L &); qiiarum nihil obstat

qnomîiiUB h île quo igitor allerii» aepoa pronepoire fn«nt» altcri»

pater val avna. Rntilioran auteu pMMiae ganUa haae fartaaae anti*

quissima memoria sapereat; nam reiecto coinipto loco Uni 4, 47

nnâiia oiva nomiiila qiiod aoiam nominitiir ante P. RntilUmi tribu-

nuro plebis a. u. c. 585 (Liv. 43, 16, 1. 44, 16, 8). praenomen

Marci ab ea genta s^eplinio saeculo incipiente usurpatum esse in-

tellegitiir ex Cicerone de orat. 1, 40. 181, ubi romniemoratiur P. Ru-

tilius M. f. tr. p). a. u. c. 618. n« uij imi honHiiem alibi apnd auctores

qui giipersunt nominari ex ëupra üictis inteliegitur.

IIL Matrimonia olim vetita fui&se inter eos, qui sexto propioreTe

gradu cognaftione iungflraotar, raote lüeniiiia') coUegit cum ex Pli»-

tanào q. R. 6, obi negat apud ?etcroa Romanoa liâtiun ftûaao iotar

cogDatoa antrimonjuin îta, ut id componat com îve otadî, quod

perveniase vaque ad aobrinoa {^opm^oùç) Poljbiua ait (6, 2, 6

Dind.), tum ei argumento eo, quo L VitelliuB €laudn iu^HUulorii

amicus apud Taciturn (ann. 12, (V) noTum patrui cum fratris filia coo-

iugiuni (Ictoinlit : et sobrinarHm diu ignora! a tempore addito percre^

bruisse. ;i *|iio loci» omnino alipnum » ttubrini vocalmli usuni vul-

garem, ijiio qui prupne cuiisnliriiius pst ifn sifrnilicatur, et recte ino-

nuit kieniius et iam qui klenzio non creilideruut, credent Livio.

nam apeite eam ipaam annalium nairationem, cuius ex Pansino libro

aliqum anmmam reouperaTÎmus, respexit siva Tacitna aiveVüallino^,

com ait aobrinarum matrimonia olim vetita poatea in umi «aae coe-

piaae. hoc autem nofi attuUt aumma Pariaina intn aestum gradum

nuptias primom admiaaaa ease lege hrta inter a. 51S et 535, id eat

eodem ftre tempore, cui primum apud Romanoa dÎTorthim plerique

auctores adscribunt. lege enim ad eam rem, maxime ea aetate, opus

fuisse et aÛunde consUit ci coUi^ilur ex ipsaLiviaiu u.ûraUuiie. nam

nuvi exempli matrinioiiiuiii qui aegre fcrebant. apparel incusai>!>e

propterea non tam eum, qui primu» mtra septîmum ({radum cognalam

la ephemertde iam Saviçniana 6, 17 seq. lOU.

^ CéDalit Ut^8eMM iMitfo iîmoiMmMM» e. g latla MWÉafttaiia

Km, qMUadhuraaf Tadtw teiMÜVilillivB, ver* a aapHaMi Mvi§mmh
Htroais im i«Mta prolata mm.
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dm»8et
,
quam ipgum simatum , qaipp« ex coiua «aoCarîtate tum de

CrtBni re ad popnlum plebeinve l'erri solerwt

Hoc superesl quaerendum, queniii;ini :»hro^rnlo i^i N:to Ihx ea i^-

dum Yfititi matrimonii (in>Mn 1V»rprit. qiu in i)iit<i IHiss»' juartuni. nam

Piutarchus i. c. ail sero {oipè} admodiim couiugia inter coDsobriuos

adaiifsa etse oceatioiMmque addü iuris mutati; niminiiii cm a ma*

rÜD qoodÉm paapere, qw ^MniiobriiiaiD Joeaplelem pro uiore duxis-

set, rem wm moUeris taroqutm non ftetam axoriameegnati nmlicffis

petereat, popokoD de ea re tndigiiatnm matrimenia krter ceoeobriiioe

rata ease înssiaee. quae lex qnaniqnaiB ignoratiir quo tempore lala

sSt*), tarnen Plntarchi oarratb satis ostendK ati^amdhi lidti matrl*

HHHiit finee eomtKisse in gradu quinto, scilicet ab initio Inde saecoU

sexli usque ad latani ledern earn qua«' quarto gradu cognatornm ma-

trinionia adinisit. siiiiiliier Ulpianiis'^). antiquiora aut igiiorans aut

praetprmitfpns . üriti niatriuionii (inem ait fuisse olim graduni qiinr-

tuin, dunec imperante Claudio a. p« C. 49 aliquatenus accederet

teitius.

IV. In namlioBe sopia proposita olTonsionem bebet patrici

plebenqve commenioratio. eaosa oflénsioDis non tarn ea est, qnod

ea aetate ooBtroferske idter palridoe et plebeios sopitae ftienuit pri*^

^egüa iQorum rafaiati»; nam éliam post legem Hérieiisiamcame*
465 latam, quae ioiis eommumcationein peribeit, alteroatiOMa

maxboM ex prîTatis eansis inter ntrosque nasei potniese nemo negebil

ripque obliviscf'inur Sallustii iiravis aucluris aiiseverantis ^) discordi-

arum et certtiminis uthmque finem fuisse senmdnm bellum Punicum.

sed hoc qiiaerimus, cum propter coiUroversiani haue appareal

Qou äuium homines, sed eliam ordines dissediase (nam saue non

^ Lau sit oecesse est tempore belli Pnniei aeeaadi, si vera rettnlit Livius

42, 34 «d a. n. c. ôS3 de eiasinodt roatrinoBio eo tenpore iam vetere. sed exigua

aactoritas est eiasmoJi narratinnum non rernm ordine, scd in oratîonibas

obiter prol.iîrtrnm ^ idclurqup tain ipsius Livii silentiuiu , cuius per hör spatium

aonales sopcrsuut iutej^ri, ([uam Plutarrhi tenifiori^ imlir.iHo po ducere, ut qoarti

gradas adsumptio septimo saeculo potius quam \tu ad^cnbaiur.

5, 6: inter cognalos ex trantverso gradu olim quiäem usque ad qu4xrttan.

gradum matrfmonia eotUrahi nan patarmit mate autan eHam ex Urtio graàm

lieèt iueonm dmewB» ex opposito istellegitor aote Clandiuni Ooen vetiti matri-

monii fiiiaae terCiim gradnn, qiaartm aatam ab Ulpiaao aon inaladi olbi vetttii,

fed ezdodi; posito eenvenit ei cou Plvtareho. c£ Zinmero Bßcldiguck.

1, 550.

3) hist. 1, 9 Dietsch.

Bcrmaa If. 25
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8ÎDe ciHtt adidtor iuris mutati auetoreai patridtim Ausie, ve-

tusti usus vindicem plebeium, neqne improlwbik efll ad banc ipaas

oontraveraiam respeiine SaUustium loco modo citato), hoc dieo iure

quaerimus , qua ratione eiut ino^ res ad ipsos ordines pertiMMriC.

lege eiiim uiipliali cum cives quicumque essenl U'liercntur, quid ad

rem spuiL-^mii di»sUluiuiii ex plrbr fuisse, nuptiäruin er« |iloreiD p;itri-

cium? nuiu aliter res proi • --i>>( i , .si utcrque jiaîrit lus fuissel

uteique piebeius? sane nuptiarum urtlinatiu legitiiua pars luit iuhs

geutilicii olim mere palricii et cum ])Iebeiig ita communicati, ul pro-

prio etiam poataa ad patricioa pertinera videvotnr; quaproptor «Ma

iufia ttumutatio a patricto bomine tta proÜBCta» ut iMeimn gravareC,

universam plebam exacerbaro delniit. crediderim tarnen afiad qoid*

dam aubeise giafina et magis proprium, quod iam mwt pruptar

narratifmis obiciiritateiii aive propter ioria antiqidBaimi aHam boü-

liaiii Don salis aü^equamur.

V. Unum superest , <1p uiuiieaiims, (iico snditioneni [»«q uli

ea aetale, quu adliui piitavinius plol>eni in eiu^iuodi ino lib us a \\ ;ib-

aliuuissc acque ultra processisse, ubi ad extrema veutum esse videre-

tur, quam ut secederet vel in aacram montetn vel in lanicuUim; q«i

finU fiiit ipaiua aeditiooia Hortenaianae a. 467. certo mirabontnr re*

rum Romananim gnari, ubi lageul de fàga aonatomm ei curia in

Capitolium propter seditîonem populi propediera cam Hmmibaio

dimieattiri. aed ut mirandi causa iittta eat, ita mdia eat dnbitandi.

m MOMMSm
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INSCHRIFT EINES ARMBANDES ATIS

SÜDRU6SLAND.

Herr Professor K. Lugfibil In Sl. Pstcrsburg hat die Frtiind*

Uchbeit gehabt mir Aber einen vor kurzem in SQdrussland gefundenen

Goldacbrouek eine Mittheilung zu machen, die ich den Lesern dieser

Blätter niclil glaube vorenthalten zu dürfen.— Leber die AuHindung

berichtet Hr. Lugehil in foltjender Weise.

..Im Lande der Don sclicn Kosaken, heim Murskoj Tschulek,

einem tkich, der sich in den Don oder vielmehr in eine Mündung

desselben, den Todten Donetz ergiesst, westlich vom Dorf Nedwi>

govirka, wo, wenn nicht die alte vorpolemonische , doch die jüngere

Stndt Taoais stand, ist am 1^1. Dec. 1868 ein goldenes Armband

nebst anderen Schmucksache, als HaisbSndeiii, Ringen u. s. w.;

darunter anch ein Intaglio mit der Darstelfaing eines Ddphins geftin*

den worden. Ällän das Armband hat eine Inschrift. Es ist von

besserm Gold , als die anderen Goldsachen , welche . nach der Arbeit

zu urlheilen , schwerlich vor das 3. Jahrhundert n. (.In. gehören.

Auch der gesclinitlene Stein ist nicht mit der Schärfe gearbeitet,

xvelrhc sonst gute Gemmen des Alterthums auszeichnet. Das (iewicht

des Armbandes beträgt 23 Solotnik 15 Doli rassisch oder 98. 78

Gramm''.

Die sweitheiUge pandirt geschriebene Inschrift stellt sich

also dar*):

a he ' d

•511 m A\v.

so dass die OeiToung des Ringen zwischen h und c fällt Im Einzel-

Ï) Di0 Wiedergabe derselben i« Uolzsduiitt verdanke ick Hm. ProL

R. SebSoe.

20 *

Digitized by Google



378 MOMMSEi\

nen ist zu bemerken , dass das erste Zeichen auf dem mir von dem

Secretär der archäologischen (iommission der Kaiserhcheii Akademie

der Wissenschaften Hrn. Tiesruliausen durch Hrn. Lugebil gctiiiligsl

Übersandten galvanoplastischen Abdruck nur als ein gestürztes p \j

sich darstellte ; indess durch Hrn. Lugebil darauf aufmerksam gemacht,

du» die Kreislinie auf der anderen Seite sieb fortaettt, fond ich ancb

hiervon auf dem Abdruck eine, wenn gleich auf diesem nicht sichere

Spur* Das drittletite Zeichen a reicht nicht so hoch binanf vie die

vorhergehenden und folgenden Buchstaben und emer seiner Schenkel

bat nadi oben hin eine Fortsetzung von einigen Punkten, so dass

vermuthlich die den anderen Schenkel bildenden abgerieben sind

und das Zeichen als X zu fassen ist. Das letzte Zeichen sieht aus

wie I mit einer unten ansetzenden in horizoaiak'r Richtung laufenden

Fortsetzung von drei Funkten, wovon der forste kleiner ist als die

beiden anderen; ausserdem geben « wie Ui. Lugebil bemerkt« von

der Mitte der senkrechten Linie nach unten in schräger Richtung

noch einige Punkte ans, in folgender Weise: }>,.

Ueber die Lesung kann hn Allgemeinen kein Zweifel sein, so

grofin Schwierigkeit auch einige Einaelheiten machen: wir aeben

llllnf Zahlen— t, 9, 22, 4, 12(t) ^ niU Anf Eiponentcn daver,

von welchen letstoren der zweite und dritte die wohlbekannten Zei»

eben der Unze — und zwar dieses in der jüngeren , besonders in

nachconsiaiilmiödier Z«Mt gebräuchlichen ßezeichnuiigsweise ')— und

des Scnipels sind, der vierte augeiiischeiniich die Siliqua {]^ deê

Scrupels) ist. Danach kann das erste Zeichen schlechterdings nur

das Pfund bezeichnen; aber in dieser Form ist es für mich vollkom-

men neu. Allerdings ist vor kurzem in dieser Zeitschrift -) ausgeführt

worden, dass das gewAbnhche Pfundieichen P verscbiedenlhch mit

einem unten anseilenden rechtehin verlaufènden Nebenstrich—«tvi

als L — auftntt; aber von da bis zu A ist weit und Mittolglieder,

so viel mir bekannt ist, nicht vorhanden.— Nodi grftfsere Schwie<-

rigkeit madien die Zeichen am Schluss. Schon das Auftreten der

Siliquae ist insofern aulTallend , als meines Wissens keine der bis

jetzt bi kannten aiialo^i ii (i^nvaiitangaben unter den Scrupel hinab-

geht. Um begegnet uns nun aber nicht filnls der übrigens wohl-

bekannte Sechslelscrupel, das xiQätiov oder die siUqM aun, son-

') Herne« 3, 476. In ülterer Zeit bezeichnet man drei t'nzeo mit ZZ—

,

fpSterbin mit— III.

à.
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dm allem Anadwio mdi nocb eio kleincra antowdttg rftttig iw-

MiBatca GeiQclil. Daas die Gruppe der letitan fttnf Zfliehfln kgead

ctivw änderest etwa «iaen PerMneoiuaneii, aueigt, iai aüerdinipi

möglich, aber wenig wahrscheiDlich; die Sdmierigkeît, die die Lesung

des dnillelzten und dfs lelzlen Zeickeus macht, wird hiebci nur noch

grösIVr und sowohl die j^ewähllp Abkürzungsweise wie die Abwesen-

heit üesi'raenomen und die auf wenige und sehr selten voriiouimeuüe

Gegfhlechtsnamen passenden Anfangsbuchstaben sind bei einer sol-

chen Voraussetzung mehr ala unbequem. Vielmehr scheint es mir

kflniD aaögUch die Bezeichnung OB (wobei der die Abkürzung

bcaeiciuieiide Qneralridi akbt an Aberaeheii iat') anden ab on
OlMilen SU feratehen; mid an skh befremdet ea «nch nicht eben

dieaer alten Beaeidmnng in einem apätrOmischen System in dena-

turirtem Werth lu heften. Aber nicht bloA wimen wir von

einem Obokia, der Quote eines Sechaielscrupeb wSre, sonst nichts,

sondern in dem gemeinen System der Kaisergewithte ist der Obolus

vielmehr die Hälfte des Scrupels, also 3 Siliquen gleich. Ja es ist

überhaupt in diesem wohlbt'kannicn System die kleinste ausge-

drückte Gewichteinheit die Siliqtia; nur spate und trübe Quellen

wieaen von Quoten der Süiqua ^) und auch diese nur von solchen,

*) Allerdings werdeo nach dem rümisehea Gebrancb der gitea Zeit die

Gruppen, die tk «bfeknrsle i» der Schrift hervergehoben werdea toUea, na-

aMBtliek die ZnUtai^ea, aber avch andere AbkSminfea, wie mm Wb^mü BF
fdr èemfidMiÊU, ausgeieichoet darch einea qoer durch oder über die g ansa

Grappe gcfohrteo Horixontalstrich. Aber in der späteren Zeit, der unser Arm-

band angehört, wird dieser Strich hautip blol's über oder durch das letzte Zeichen

der abgekür^teu («ruppc geführt; üo zum Beispiel sinH in d(*n Inschriften bei

Ro»si inscr. ehr. 1, 61. 33ü. (i46 in den Wörtern ID, KAL, THEODOS, VAL
überall die letzten BochstabeD, ebenso n. 365 in CONSS dl« beideo letHeo

quer durchütriehen.

*) Vei lleilmSiB dar Siliqm oder des RarttioA flada ieh ftvaiM in 8 Fal-

laa (umM. ser^ 1, 278, 15 und 2, 153 Hnttieh)^ ia 4 tttWQUi (a. a. 0. 1, 222,

8

nad aaaat), ia 8 WeiaeaUraar (t. a. 0. 2, 188, 25). In den entea Aaaats er-

keui Christ (Handiaaer SitaaafÀerièbte 1866, 1, 158) ataa Caraylatebnag, viel-

leieht mit Recht, obwoU des Wesen solcher Tabellen, wie die hier in Rede ate-

bflfide eise ist, Cursgleichungen fremdartig sind. Mil allaa ist wenig aoznfaagea

and am weniffsten ist eine Verbindung zwischen einer von ihnen and den Obolen

unseres Armbandes zu finden. — Kinr Theilung; des Srruppls in 1 .^A>unf oder

lupüii, S ehaiaUy IG gmna leniü oder speltae kummt bei dem sogeoaauteo Pris-

cian iie [rnnderibos v. 1]. 12 und sonst mehrfach vor, ist ober irrationell zn dem

Seehstelscrupel «der der Siüqna.
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di^uiiMiiif^ nil ém hier vermiitUich ên^pgàÊmtik Oboleo iiiditi

^fioum habeB. Weon ami erwigt, dais d» hior bwneliende S^fstem

durchaus ein duodedmales ist, nehmlich gerechnet wird narh Pfun-

den zu 12 I nzen zu 24 Scrupeln zu 6 Sihquen, so wird e& wahr-

scheiniich, dafs die Siliffua wieder m 12 oder 24 OIm U o zerfiel-, und

wenn die letzte Zilierngruppe, wie es scheint, Xlf zu lesen ist, so wird

dunii die entere Mödichkeit ausgescliloflfieo uad bliebe nur die

sweite stehen — als Möglichkeit.

f fias doreh die Inacbrift wahrachefnlicb ngmigte Gewicfai fOB

1 PI 3 UBzea 23 Scntpel 4 Sfliquea i9(T) Obolen (?) rtiaiedi ent-

spricht, die 13 Oboleo Biit % SiKqua ia ABsats gebracht, dem Betrage

Ton 435. 175 Grammen, wihrend das Armband seBwt mèbt mehr

wiegt als 98. 78 Gramm. Auch hier also muss, wie bei verschiedenen

Stücken des Hildesheimer Fundes*)» die Gewichtangabe sich auf eine

Reihe vuii S hiiiucksacben bezieben, ron denen on^ nur ein einzelnes

Stück erhalten ist

^) la dieiier ZeiUcbriit 3, 475. Allerdljigs ^ird io i>olcJien Kall lu der

Regel e Zabi der Stöcke, taweilea eadi die Beneunuf des Ge^osUode« ww*
SeeeCtt, s. B. 4eirf(iifae) /// p{ondo) r ; aber wenigitcae U eineii Falle feUt die*

er Ventil, leb beaurke loeb, das« es aiebtt belfea warde bi im erstes beide*

Zeiebea des Amnogea eiaee aelebea Vomts ni en^ea; deaa 3 Uaiea 22 Ser«-

pel A*4 Silifoea liad «o 107. 72$ Graaim., was Bwa effectireD Gewicht desAr»
riages ancb aicht stimmt.

TH. MOMMSEN.
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wm FELsmscHRipr aüf der akbopolib
VON ATHEN.

Ok^Mch Felsinschriften der AJoropolis zu Athen nieht selten

sind, 80 waren dieselben doch Dor aiD Nord- oder Sddraade ')» nklit

wfdcr Akropoüseettwt» geftinden worden; dordi einen gthuligett

ZnfeU Wörde hOnlich eine bisher unbekannte^ Inecfarifll aof der

Pebebene der Burg entdeckl^), Ton deren Werth für die Topographie

dieses ^^abels von Athen** {Seweog oftçaXog ^éeiç h Talg Ugatg

]Ai>dvmg\ wie Pmdar sie bezeiehnet, die. folgenden Blätter handehi.

Dieselbe, ungefähr neun Meter nöiiilich von der siebenten

SSule (von W. an gezählt) der Nordscite des Parthenon in dem ge-

wachsenen zu ihrem Behuf geebneten Felsboden einfrrinei^Jselt. ist

nach NW. orientirt, so dass sie dem von den Propyläen kommenden

Besucher lugewandt ist, und lautet:

(breif 0,10 Meter; lang 0,26; Hohe der Bnehstaben in den beiden

oberen Zeilen 4*^ Centimeter, in der dritten 8^, in der letiten 3 Cen-

timeter).

1) Vgl. über FebiaadMnfteA an d«r NordMite der Barg: Bphaneria «reh.

1«4». 569 (WdclMrTagehiMli 1 8. 75); Bpb. mb. 1862 No. 122 (BStticber Uaterw

secbnigeB S. 219r; Pbflog. Soppl. III & 345); m der Sodseite: Wordsworth

Athens und AUica p. 77; Velsea ArdÉ. Aib. 1855 S. 58 f; Bnrsiaii Ber. d. Siebs,

fios. i860 S. 20S ir.

^ Nor Pittakis scheint sie 5cIiod {gekannt zn haben; cf. Brunn BuU. delt

Tustänio IfißO p. 52: .,Hifpr}.sre in ffuest" occasione ü l*itiakù di aver frmaio

eiiandin win parie délia b(rsr speilaiüc aW imo^i/ie di Gm e<c." [jetzt auch ver-

öffentlirhi M n Kamnnu(li> in der Zeitunp P!«Hn£r»'n«'sin > oni 8. .November I8ti9.j

Vuu Dr. ï. Matz und mir am TJ. Mai verj^augeucu Jahres.

(Zn Faus. Att 24, 3).

r H Z K A P
no^oRoY
mtAjuAin
TEIAN

xerril ^or-
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Dip Bufh laben sind nicht sehr tief eingcmeisselt, aher ganz

deutlich und gut erhalten; in der vorletzten Zeile war dem Stein-

metzen der erste Slricb des N zu dicht an das A gerathen, er liess

deDselben stehen und setzte das N ein wenig mehr nach rechts, 8o

da8B non der Raum völlig anBgeföUt wurde. Der Sinn und Inhalt der

Inschrift, die voUstfindîg ùt und denBuchstabenformen nacb ins Ende

des ersten oder in den Anfang des zweiten Jahrb. unserer Zeitrech-

nung gehört, bieten kehle Sdiwierigkeif dar: flruchtbringenden

Erde (Bild? geweiht) in Fulge eines Oiakelspruches". Fonndn
der Art sind sehr gewöhnlich, wie xorr* ovoq oder oveiçov (t. B.

Ephem. arch. 47 = .iahn Paus, arcis Ath. descr. S. 47. 29). /.af*

èjiL%aypia t^Kliang. Ant. héll. 1046), xorà xQh^h^^ tiUiaug. 1269)

und xcrrà %rjv juavrstav geli)st [il. Inscr. gr. 459 ~ Fröhuer Inscr.

pr, äu Lonvre no. 48; vgl. Paus. 3, 18, 1: ^q>çoôîtfjg ayakfia

iâdvfiévov Ttatà fiayrelay); auch navteia im 8inn von Orakel-

spruch nicht seilen (as. B. Sejpb. Oed. Tyr. 149; Eur, Ipb. Tair.

1226)u Fraglich ist nur, was wir aiun Gwliv an «rg^baaen

babeoi ob M^idg tlxn»» oder %éiu»0Q o^? oder etwa ßwf»4$t

Aber an oi^ kann ^ abgeaebni daion, das eine AoslMsuiig

grade fon S^og sehr seltsam und bis jetat ohne Beleg wäre —
wohl nicht gedacht werden, weil der Weg, der zwischen dem
Päiüieüon und dem Erechtheion hin ging, nicht direct hei der

Inschrift vorbeiiulirte, da noch wenigstens eine Stnl u-'iilM ltuiig

(gewist^ kommen später nach Wegraumujag dci' Marnnme^ie noch

mehrere zu Tage) nördlich vor unserer Inschrift liegt, also zur

Setzung einer liorosinschrift kein Grund vorhanden ist. An téfie>oç,

dünkt mich , ist nicht lu denken , da sicherlich am die Felsinscbrift

heram ktm d^gegreuter Dreier lUmi war, aondem nur diebt^adrinft

viele Statnenbettupgen siebtbar sind. Ancb fimft^ kann nicbi er-

gânzt werden, da es, wenigstens soviel icb,weiss, ohne Analogiaist,

dass die Inschrift nicht am Altare selbst, aondem vor ihm einge-

meÎBseIt sidi linde; femer wOrde der fromme Pausanîaji, der simt-

liehe Altäre der Burg erwähnt (24, 4: 26, G), den Altar der lîe

scliwerlich übergangen haheu. Su Ueihl denn a^d^uis; uder u/.ljv

das WahiM tieinlidistc ; dalTir liisst sieh ausser den Genetiven auf

Vasen*) das APl5TION(>> nnf der bekannten .Stele, dem Werke

des Aristokles, anführen. Die Figur könnte dann etwa SO. neben der

*) V^l. ialiB Biideit An«, $39.
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*

iMchrifl aufgestellt gewesen sein, so dass lüe Inachrifl vor ihr auf

dam FiiM»odiin stand, — gewiss sehr settaam and voriäulig meines

Wiaaena einzig in aeintr Art» aber dennoch wohl das Einlhcbate mà
Riclitigiie»m wir aelwn «erden. Vietteidit löste aidi das Sdtaame

in der Stellung der Inschrift, wenn wir annehmen dflrflen, dasa ale

nur provisorisch — daher dann auch die Einmeisaehing in den Fels

— diejenige SleUe bezeichnete, auf die eine Statur der (if Karpo-

phoros hinkornm»»n sollte und später hingekommen ist; die Basis,

grôfber als die ki( iiif (2(5 X 20 CentimeLer) Inschrifi. wurde dieselbe

wohl nicht nur ganz Nrrdrcki, ï^ondemanch nach U. S. und W. hin')

ilhcirragl haben, wobei niuc der alsdann überflüsaige ZiisaU noté

HOnsiav aulTallend bliebe.

PfovisoEisQhe Inschriften ans dem Alterthum zur vorläufigen

Sichoralalinng einer Thataiche, einer modernen Grundsteinlegung

au Torgleiehen, aind attanlings nicht faiuig aber auch nicht ohne Bei-

afielt Profesaor Kumanudia hi Athen Iheille mir eine dahin sielende

Beobachtung^.) mit, wekhe audi die Annahme unserer Felsinscfarift

als einer provisorischen rechtfertigen kann. Unter den Gräbern vor

der Hagia Triada ist eine Basis aus bymettiscbem Marnioi , auf einem

Sockel aus <l(^nisf»U>pii Ostein''): darauf" ^i.uiil oirist die Figur der

Metis aus Milei, wie die Inschrift au der Basiä besagt;

M H A I r

MIAHXIA
Dicht daneben ist eines der gewöhnlichen Grabaänlchen^) gefunden

worden, welches gleiehfalla die Inauhnft trSgt:

M HA I £
MIAHZIA

Oieae einfache Grab^iuln nun beidchnete provisoffiach daéGrab^

80 lange bis die Statue und Baals dar Malis gesetit waren; durch

) Naeb N. ëag«feo nidit wegen der sehoa erwüluiteii Statoeflbettuug.

^.IMmdbe ist «nck idioQ tos Fr, ItMomait Fato Mietà» € ilwMP |. 81 f.

gantelit «ordMj^Jwr Wtie dertolbe au der bei der AaCBodiug noch li^bUiaraii

rothen Bemaluog der Bachataben nicht seUtetten sollen, das» die betl«ffMd«

Basis erst kurze Zeit vor der Verschüttaa; angefertift worden sei, was sicher-

lich nicht der Fäll war, da die BnchsUJieaftmen in die Htdriaiiiche Epoche

weisen

^) Der Snrkel i^t h. ü, 21 iVleUr; ig. 0, <)3; br. % 56^ die Ua»is, mit Ablauf

'und Gt'.siins, ist h. U, .">G ; lg. 0, Sl ; br. 0, Oo Meter.

^) Auä iiYUit-Uiücbcm Marmor, obou W ulst ^ hocii ixber du* i:irdc W Me-

ter; DarchBi. 0, 25.
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Zufall isl nebfii dem Monument auch die provisorbciie Inschrift ont

an Ort und Stelle erhalten. Dergleichen Fälle komnen bei Grab*

inachriften Öfter vor und weiat Kmanudia, der ia emer Anmerfcniig

lu aeinen hoflentUcfa bald erBcheînendeii aftinhtn Grabiiiacinften

wettUliifiger darüber handeln wird, aia Analogie anf die no^ heute

iberall beatehende Sitle hin, daa Gab inerat mit einem einfachen

Kreuz mit dem Namen de» Verstorbenen zu konn/eichen, später aber

mit einem prarhtiperen Monumente zu schmückoii, falls die Mittel dazu

\ Ol banden sIihI, sonst hloiht das
i

rovisoiist lie Kn iiz slph^n: ebenso

im Aiterthum, und der Armuth der Zurückgebliebenen haben wir

eben die Mehrzahl von einMien Grabaänkhen zu verdanken» welche

die Nekropolen nm Athen lu Tage fordern

So könnte alao auch nnaere Febinachrift aehr wohl ab eine pro-

viaoriacbe gelten, beatimmt den Ort in belegen und tu kennaelcbnen,

auf dem aich apiter eine Statue der Ihiefatbi'ingenden Erde erhob,

welche einem Orakelspruch gemMk erriditet wurde; doch werden wir

in Bälde sehen, dass die Inschrift möglicherweise die oflicielle Weih-

inschrilt scilist und die Annahme einei* nur proviaorischeD Geltung

unnüthig ist.

Wenden wir uns Jetzt zum Pausanias. Nachdem derseliie den

Tempel der Athene £rgane verbissen hat , erwähnt er auf dem Wege

zum Parthenon mehrere Bildwerke (Att. 24, 3): znerat daa Werk

dea Kleoitaa*), dann ein Bildwerk der Ge, Statuen dea Konon und

dea Timotbeoa, der Prokne nehet dem Itya*), eine Gmppe dea

Poaeidon und der Athene, endliefa die Zeuaatalue dea Leocharea und

den Altar nebst Statue des Zeus PoKens. Dass dieser WV-g und dem-

nach auch die Kunstwerke auf der nfVrdlichen Seite des P.irllienon

zu suchen seien, wurde stet« stillscliweigeiul angenommen, un«l /war

mit der grofsten Wahrscheinlichkeit, da Pnusnnins doch wohl (Um

breitenUauptwege folgte, desaenSpuren noch heute atellenweise sicht-

') B«i<tc Insihrifîen sind verÄffentHcht in der Kphem. arch. Ië62 n«. 350.

351. Tf. 44, 5. 6; Leaurniant /'otc sacrée tf EieiuU p. 81, 28. 29; Salinas .1h-

numefdi sepoUraU f. 15. Tf. V, F. J.

*) WMk diakt» èm wir hei ffMumdaa •» n lewn kabea (24 , 3) : xçâvoç

iathß tmnifuinç JhniQ, tfyyov JQfol^otr, wf ol tovç Binjcm é^vçovç Ik*

Ttohfitp 6 Xltoiïïmç.

hk wen Bnaa RüutlergeMk. I S. SI7 Mplickte», der «iekt ae da
Werk 4m AUuuaeDes, des SekSlers des Pheidias , sondern ao ein Weih^escheak

irgend eia«8 AlkaaiMM denkt; die Fattang bei Paufaniif sdwiat adr dies s«

fardera.
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bar eiiid. Wo aber elwa die oben au%eEftUten Kirostwerke, ton

denen die Isjplden ZenBstataen mit dem Altar wohl vor der Oetoeite

dee Parthenon anQ^estellt waren, gestanden haben» daffr suehte zu*

erst Niefaaelia^ Anhaltspunkte zu gewinnen, und es freut mich

Dicht wenig, seine Tennathnng durch die neu entdeckte Felsinscbrift

bestätigen zn können. Zwar auf die Fragmente, welche als zur

(irupjir (If's J*osei(lon und der Athpnr gehörig unweit der Nordost-

rcke des l*arthen(»n gefunden <nn Millen, ist, wie Michaelis seihst

bemerkt, nicht sicher zu haucu, da sie von verschiedenem Marmor

sind und überhaupt die Fundnotizen schwanken ') ; aber die andere

Venmithung, dass der Anfong der Basis des Konon in der Nähe des

ursfirflngKGhen Auftteltnngsortes liege, ist mehies Erachtens durch

nnere bscfarifl zur Gewissheit zu erheben, soweit eben iberhaupt

in sokhen F^gen sich Gewissheit erreichen iSsst: die acht ersten

Buchstaben derKononbasis liegen nicht nur in derNilieder ursprüng-

lichen Aufstellung, sondern wohl noch am ursprünglichen Orte

selbst

Es lauten aber die Worte des Pausanias: satt âè xat Frjç

ayctXtta i/.eierovûi^ç vom o\ %6v JicXj eYts avtol^ ^fißgov ^e^-

aav Ifi^^vaioiÇf eïte xai zoïg n&oiv "ElltjOi av^ißag avxfiog»

htotvd^a xal Tt^6&€og 6 Ké^un^oç aal airng xeZrai Kovun'. xtà.

Nun liegt wie gesagt unsere Inschrift nördlich vor der 7. Säule

(von W. an gerechnet) des Pirthenon; vor derselben Sflnle, ein wenig

(nngefifar ein Meter) sAdlicher und h^her als die Felsinschrifl, wurde

n in einem GebMefondament eingemauert der Anfang d. h. die ersten

adht Buehstaben der zu den Statuen des Konon und des Timotheos

gehörigen Basis aufgefunden, deren Fortsetzung und Schluss schon

früher an einer anderen Stelle der Burg zu Tage gefördert waren,

sodass die inschrift^) völlig herzusteüeu im Stande sind;

KONi2NTIMoOEO T IMOGEO^KONflvoç
Ich glaube Niemand wird bei Vergleichung dieses Thatbestandes mit

den Worten des Pausanias zögern, wie diese Basis und Inschrift auf

die Ton Pausanias erwähnten Statuen des Konon und des Timotheos,

1) V^I. JaliD f^uov9 Memorie delt Iml. 1865 p. 13 ff.

lieber den jetzigen ZnsUad der Akropolis (1861) & 20 f.

3) Vgl. .mxx 1. e. p. Î5; Michaelis S. 21.

*) Vgl. Khntig. Aiit. hell. No 100!>; Kp^inn. Arcb. 3598; Beule A^rop.

(1. ed.) T p. 331 f. (^11. ed. p. 186}j Bursiao Hh. Mus. N. F. X S. 521 \ BulL delP

Inst. 1 860 p. ^2 j Michaelis S. 20.
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80 auch die FoUinscbrift der Ge Karpophorog aul das von dem Fe-

riegeten kun ?orher beschriebene Ag«lma der um JUgen fiehenden

Ërde m beiieJieo.

Demi SB dîe ?on mir aDgenonimene Idenlitfil der Ge juüqxo^

^OQOÇ und der Ge innevovaa içai ok %d¥ Jia mAge und kann

sich Niemand stoben; Pansanias» dessen elfs — ä%9 zeigt, daas

die hei der Figur befindliche Inschrift welche er las nnr sehr kws
war und die Veranlassung der Weihung nicht deutlich genug angab,

umschreilil und erklHil die Handlung der Statut-, welche die Hände

zum Himmel erhöh, um von Zeus Hegen herabzullehen — dafre^«n

die Inschrift, mag sip nun pruvisorisch oder dio \sirk liehe VVeihin-

schrift sein, der Erde einfach den oUicieileu Jieiuamcn giebt^ weicher

ihr zukommt nach Verwirklichung ihrer Bitte durch den Zeus vétioç

oder iftdfißdiogi in Folge dessen sie ja sur „fruchttragenden £rde'%

zur w^noç6çoç wurde* Dass dieser Beiname der Gaea hier für

uns zum ersten Hai beagel^ wird, ist wohl Zafdl; desto dfter findet

er sich bei der Demeter, die vom Verfasser des Rhesos lu^frs^pjmôç

(957 Kirchh.) genannt wird. So in Gemeinschaft mit derKora m Te-

gea'): die Demeter allein wird als yutqnofpoQog bezeichnet in einem

Weihreliet'^j aus Macédonien, jetzt in der Sainnilung dei archäolo-

gischen Gesellschaft zu Athen. Auf demselben ist die Göttin dar-

gestellt in kurzärmeligem llhiioii und iangwallendem Mantel, der den

Hinterkopf verhüllt, auf dem Haupte die Mauerkione, in der liukea

die lange Fackel (? oder das Scepter), in der anderen Hand eine

Schale, aus der sie in die OpferOamme eines kleinen Altan lihirt*

Darunter steht folgende Inschiift, ich denke bisher unedirt:

unozKAEonATpAi:
\MMINHrYNHAYTOY

^HMHTPIKApn04>OPi2
EYXHN

Der Name des Mannes, welchem nach ausländischer, besonders

ägyptischer, Sitte der Name der Mutter zugefügt ist, wiid wohl

EYjTTTrog oder aucli Miinnoç^), zu ergänzen sein, da für vier

Paux. Arc. 53, 3: ÏGit x(û .ItjUtjTofiç h' Tfy^a xul A'onrç rnoç açino-

vojAaiorai KttQTTOffnnni'ç, \ pl. auch Hoss li* î->t'ii jiii I'l ) oj»oiiue8 6. 6S f.

') InveuUr iVo. 264, aus FcDtelischeni Maïuioi
,
riugöuüi bestofsen; h. 0, 45

Meter} br. û, 28. üie Arbeit ist sehr gering; vud der Figur, die 0, ^6 Meier

bMh Ist, f«kh Gctlelifc und ThaU der MaMvkroM.
Vfl. dm fcrit. Appant m Xenopkon RelL 6, 2, 3&
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Biiclistal»«! (z. B, ^lAlinrog ùlSJ^nnog) kaum Rmm îft; fiber

den btfiiarttclien Ftaaemaiiiea ««fi^iM^, w dem irar ein oder

gar lEflin Bnchatabe fehlt, weias ieh eichte beetinmlee (etwa liixfiivij

oder Vafifiirjj ? ') fofznscfalagen. Ein femerer Beleg för J^fujttjQ

xaçnog>6çoç §:iebt auch eine Inschrift, von der eiu Bruchstück^)

auf der AkrupoHs, nach Pittakts' hands( hrilllichem Katalog westlich

vom Parthenon, niifgcfunden wurde; ich verdanke Herrn Dr. Garlitt

die gen4ue Co|)ie des Fragments:

H////Ôn I N OHMA ... t]ovmv6rjua

IP^NONAEPO . . . X0iy]an^ di ««o(.*..

D<KApn04>0 ... ^§nfWf]oç na^ofé\jfOû

ÀEKATHITE . . . dssulf^ n

Bass die Inschrift motrisdi war, mOchte ich mit Rhaogabis und Gor-

litt glauben ; nur ist dann die 2. Zeile nicht mit Rhaugabis xoivoßpov

àè jioiorutvoÇf sondern etwa >.oivu}vdv ôè /rotjaag (statt uon^aag

wie öflri ) oder, wieGnrIiU vorschlägt, yruvoirm' âè nnvtov zu lesen;

jedoch lässt sich weiteres mit diesem Uruchi^tiu k nicht aiilciii::t'ii.

Es ist intei'essant aus unserer und der anderen Inschrift zu

ersehen, wie genau ja pedantisch Pansaniss bei Angaben you Ortsbe-

stimmimgen verÜhrL Er sieht ?om Weg aus die Figur der Erde

und die beiden Statuen des Konon und des Tiraotheos; dass er mm
die Ge, db vor den beiden anderen d. h. niher bei ihm stands aiienl

erwAhnt nnd dann die eben dort (hiti&^a xo/) Torhandenen, ein

wenig entfernteren Statuen, ist nur genau und redit, aber pedantisdi

ist, dass er nicht, wie auf der Basis , erst den Konon und dann den

Tiiiiüliieos, sondern erst den Timolheos und darauf den Konon nennt,

sowie sie sich in (Kt I hat ihnt, der von W. her l^onmit . darboten;

denn da die ein wciii^ ( uiii av gerundete Basis niid ( benso auch die

Statuen ^) nach W. zugewandt waren, so stand üsüicb b^onon, west-

>) et StopL Thes. ling. gr. t, vv.

>) RliiBg. Ahl MKL No. 1179. JotsC in der PiitakotlwlL (im dritten Rthaea

«B der Ottwand); Iv. 0,W Meter; h. 0, 12; Bvehetaben 0, 007.

Wie aiu den Spuren hervorgeht, waroo die Statnen entweder Dach \.

oder nach W. den PropyläeD zugewaodt; Bealé Acrop, (1 éd.) I p. 331 s. (=11 éd.

p. 1S6) irrt) weoD er don bei Puusaaias erwähnten Kouou mit dem T. Flavius

Kontm idf fitiHcirt, dessen Busis alicrdiugä noch an Ort und Stelle and zwar

nach 0. orieotirt vorkaaden ist \JiL^h, êtck. Mo. 91; ftou Demea ^o. 163f Jtlin

Pmt* ducr. p. 52, 68).
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Jîch Timotbeos, also sah auch genau genomiDeii Patisanias erst étm

TSmotheos und dann dessen Vater! Wir ersehen ans diesem Beispiel,

wie bnchstiblich bei Paosanias em inw^a und die Reihenfolge dv
Namen zu benutzen sind und wie sehr man sich auf seine Angaben

verlassen kann. Es fand sieh demnach das Werk desKleoitas zwîsèben

dem Tempel oder Temenos der Athene Ergane und der 7. Säule des

Parthenon ; vor dieser stand uriji« laiir noun Meter enlfernl die Ge

und hini*'] ihr auf gcnininsamer Hasis ilu* Si.iiut ii drr beiden hoch-

verdienten Athener, dann zwischen diesen und der Ustseite des

groFsen Tempels , vor der wir die Zeusstatucn mit Wahrscheinlkb-

lieit annehmen dürfen, die beiden anderen BUdwerite — alle zur

rechten Seite oder südlich von dem Wege, welcher swiscben dem
Erechtbeion und dem Parthenon hinlief, da zur linken die ziemllcb

weitTorgerflckte sâdliche Peribolosumfriedigung des Poliastempels *)

Aufstellung tou Bildwerken und Statuen hinderte.

Endlich noch wenige Worte über die Darstellung der xaç^

Ttoq^ôçoÇy welche hier um Regen flehend darpeslellt war. dif iiaiür-

lich ilhcr eine wenn aurli sethr wahrsi ht;inli<'he V^tiiimIIuiiil; nicht

hinauskommen können. Sie, wie der ältere LeuorniiHil - 1 vsdllti-.

kniend zu denken, liegt kein Grund vor, was srhon Stark^) richtig

bemerkt; eher wird man sich eine Figur vo]*stellcD dürfen nicht im-

ähnlich der Gaea auf Vasen mit der Gigantomachie *) und auf den

bekannten Dantellungen von der Pflege des Erichtbonios oder—
sui juikê fii esl— des Bacchoskindes, wefefae bis zu den Knien aus

der Erde emporragte, die Uinde zum wolkenlosen attisdien fiimmd

flebend emporgestreckt, neben sich etwa em Korb mit PrOcblen.

Denn es gehört zur Charakteristik der bildlichen Personificationen

von Berg und Land in der alten Kunsi, <lass si< auls Lngste mit ihrem

Element, dem Erdboden verbunden sind, jenePersonificationt n

fast unmer sitzend oder liegend darpenlellt werden. Ich nnx hto (lrsh;iil» .

glauben, daiis auch unsere regentlehende yij xaçTfOtpÔQoç uunuttelbar

aus dem gewachsenen Felsboden der Akropolis— etwa südöstlicbhün-

*) VkI. Bütlifer Uatennoluiagm 8. 20S ft, uni Pig. 1.

^ LMomaH JmûliM /rf. 1832 p. 63 a.

^) SUrk di dm TeBun p. 83 a.

Zum Beispiel Berlin !\o. 1756 {nhf. Ghd. Triakaek. 6et 2. 3.)$ flMpcl

iKo. 2S$3 (beschr. BuU, anh. Nap. IS. S. I p. 142 sa).

') VsL Stark L e. p. 30 «\ AbbildtiageB x. A. MüUer-Wietetor H
m. 401.
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ter der Inschrift— emporstieg, ohne ii^end eine Basis, und daraus

ist dann auch die seltsame Lage der Inschrift am FulUfoden völlig

erUSrt, welche nun nicht mehr ab provisorischm gelten hat, sondern

vielmelir die officielle Weihinscluift ist, die I'ausanias lab und die er,

ohne über ihre Kürze (xoTcr ^tm-retav) sonderlich erbaut zu sein

(daher sein tXxB — urt). rinitjor erklärciMlcn W(trtP nöthi^ erachtete.

Damit wären alle ZwcitVl und Kra^'eu zugleich gelöst, wie ich hoffe

mit Zustimmung Aller. Man uird vielleicht gegen meine Vermuthung

und deren Schlussfolgerungen das Haschen nach Ëffect anführen,

dass in einer solchen plastischen Rundarbeit liegt; aber die Zeit

griechischer Kunat vor und unter Hadrian, wohin unsere Feteinachrift

weist, leigt ja soviel Effecthaacherei — ich erinnere nur an die Ken-

tanren des Gkpitols! — dass darin nichts AuflhUendes zu suchen ist.

>ViJl man aber duichaus «ine IJasis für die (ie haben und dann die

Inschrift lieber als eine provisorische nehmen — an der Uichtickeit

dr s i:(;Ht>nnenenErijebnisse>^ sowie au der Bedeutung derFelsinsi hi ift

tür die Topographie der Akroiwlis von Athen wird, meiner Meinung

nach, dadurch nichta geändert.

') Denn an ein Relief za «i4jiiken — obfleicb Fausauias oft mit (tyaliua

grade eiu Ueliaf bezeichnet (vgl. Scbubeit Philol. 24 S. ö6l ü) — lässt Lage

ttod Ort der Felsinschrift nicht zu.

Berlin. Ii. iil:.^ DEMAIN iN.
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BENE BLATTERVERTATJSCHÜNG BEI
PLUTARCn.

DaM die Schrill Platardis nsçi T^g it Tt/ttilif ^vxoyo-
piaçitk ihrer Abertielbneii Gestalt einen Temftnfl^en Plan und Zn-^

sammenhang dee Garnen nicht eikennen laeae, ist berfits den Her-

ausgebern der Aldma und der Barileemia aufgefaien. Sie gtanbten

»ialiei, (ia.NS au einzelnen Stollen Lücken vorhanden wären, und be-

gnûgleu sich, dies anzuzeigen, ohne sieh auf ein»» genauere Unter-

suchung einzulassen Miciin folgten ihnen die spütereii hi? auf

Wyttenbach, weicherauf die Vermuthungkaui, eskünulen von einem

Abschreiber ein Paar Blätter vertauscht worden sein; jedoch lässt er

daneben auch noch die andere Möglichkeit offen, das» vielleicht zwei

Terachiedene Schriften in einander gerathen wSren. Seitdem iit

meines Wissens Ober diese Frage nicht mehr verhandelt worden,

wiewohl das Sobriftcben wegen seiner Notizen über die Lefarmsinun-

gen mehrerer späterer Philosophen wichtig ist und namentlich dtn

metaphysischen Standpunkt Plutarchs wie wenig andere charakteri-

sirt. Die folgende I^ntersuchung soll nachweisen, dass nichts we-

sentliches diuaus verloren ist, vielmehr nur eine leuJiL zu «unit-

telnde Blätterverlauschnn^ .stattgeluudeii ti;»t. Da hierbei alles auf

die Darlegung des Gedankenganges ankommt, so beginne ich mit

einer kurzen Uebersicht desselben.

Die ersten zehn Capitel lesen sich ohne jeden erheblichen Au-

Stöfs. Plutarch beabsichtigt durch die an seine Sfthne Autobulos und

Plutarch gerichtetete Schrift die Lehre Piatos über die Wehseele In

einer eigenthilmlichenWeise zu erklären und er thut dies durch Inter-

pretation der hieflkr fornehmlich In Betracht kommenden Stelle im

Timaeus p. 35 F, wonach der Demiurg, um die Weltseele zu bilden,

aus dci" (xfic^iOio^ y.ai ull y.aià zuiià l'yovüa ovo let und der

ntql TCt atüf/ma yi'/vofiérî] fifçioti: eine di'itte Substciii/ \i()irov

ovüiag dâog) mischte und die Veieimgung dieser drei Uemeule
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narl) bestimmten Verhâltiitssen theüte. Nachdem er diese Stelle Im
za den Worten ^^x^o âè éuudû» édê aagefOhrt bat, weadel er

sieh zHBâchAt gegen die beiden gangbarsten von Xenocnles und

Grantor hérrfthrenden Aualegangen derselben. Ersterer batte die

Weltieele als Zahl aufgefabt, letzterer als eine Mischung von vier

dementen, nämlich der vovjrrj tpéaiç, der rrBçt ta aiad-r/jd âo^aatrj

(fioiç, dem TctvTÔv und iloin ^ai£()o>. iknh «erklärten sie tur

ht iü tief Zeit geworden. IMutaich bestreitet ihre Ansichten und

verspricht (i um sriujge vorzutragen, uud zwar so, dafs er sie

xiierst im Zusammenhauge entwickeln und hierauf durch Erklärung

einzelner pMtunischer Stellen näh'er begründen will (c. 5 p. 1014 A).

Indem er zunächst auf die Ewigkeit der Welt und Weltseele eingeht,

unterscheidet er swischen der Materie beider und der OrdmiBg und

Umgestaltung derselben nach barmoniscben Gesettea; jene (oMa
um vXif^ ist ewig und von dem Weltbildner vorgiAiiidan, diese

{âté^iffiç Ttai ta^ig) ist sein Werk. Es kommt also darauf an, die

Beschaffenheit jener Materien oder Substanzen zu untersuchen.

Hierbei \\ 'm\ über die körperliche kurz hinweggegangen, da sie keine

Schwierigkeiten bietet; die der Seele dagegen <'i i onh i i und iindet

genauere üehuudlung. Für IMutarcli isl sw ein blnider und ungeord-

neter Bewegungsdrang, dem Plato selbst verschiedene iNanien, wie

ùnêi^ta und dyayY.7]f beigelegt habe; denn man muss sieh hüten,

unter diesen Ausdrücken Eigenschaften der körperliohen Materie an

Tersteben und so in dieser die Ursache des Bftsen za sehen, da sie

doch qualitätslos ist; vielmehr kommt sowohl dies als jene Bexeieh-

nungen einer besondem Substans, der ungewordenen Seelenmaterie,

zu (c. 5~*7). Demnach ist es kein Widerspruch, wenn Plato die

Seele bald ewig, bald geworden nennt, sondern er hat im ersteren

Falle die Materie, im letzteren den geordneten Zustand derselben im

Sinne; und dios' ii jit-mit n- < benso ueiiig ewig, wie den /.ôofioç^ d. i.

den geoidncten /listiind der körperlichen Materie. Dies wird in

c. 8— 10 an mehreren einzelnen Stellen nachgewiesen und zuletzt

an folgender (p. 1017 C): ev âè tij IIoXiTEtn tte^i tov aQiS^^ov,

^ fdfioy evioi xalovaiVf o SwxQccrr^g àqxé^svoç Xéyeiv ^*'Em

Man erwartet non, nachdem die Ewigkeit imd allgemeine Be-

schaffenheit der Seelensubstans dargelegt ist, dass Plutarch von

diesem Resultate aus die in der anfangs angezogenen Stelle des Ti-

U«nnM IV. 26
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maeiu beichriebene Zusammensetzuiig deiselbeii crUireii nod die

einzelnen Elemente niher bestimmen werde, um aoch hierüber den

in c. 3 einCich abgelehnten Ansichten des Xenocrstes and €rattt«r

die eigene positive gegenüber zu stellen. Statt dessen beginnt mit

den Worten: âè r> tiov roKnv /.ai TeizÛQiop-)
,
iQiTrj de tijy

e xctt Ç' (ÛV ovdsj-iia jlolù iiiQcxywvnv, ovz* avTrj y.ad^ kavnjv,

ovTS jnerà %u)v a?Mov xtÀ., die mit dem Vorhergphfnden gar nicht

in grammalischrr Verbindimg stebn, eine bis zu Ende von c. 20

Teichende Abhandlung pythagorisirender Natur über gewi^e Zahlen«

Terhiltniese, wovon schon Wittenbach mit Recht bemerkt: ^Btmc

omnia et sequentia referuntur ad locum Timaei superiori loco p. t012

D continuum et infn p. t027 B eshibitum". Es wird oimlich tu-

nftchst das im Timaeus p. 35 B entworfene Zahlensystem, wonach

Plato den Bemiurg die Mis^ung der Seelensubstanz theflen Uast,

einem andein, welches am Ende von c. 14 als die pythagoreisclie

zevçcoLTVç ausdrücklich bezeichnet ist, gegenüber gestellt, und gezeigt,

wie vielfache und merkwürdige Eigenschaften die durch A<hlition nnd

Multiplication der pinzelnen Zahlon d»»s rr.slorpn entstehenden Sum-

men und Producte hüben, woraus denn sein Vorzug vor dem andern

folgt (c. 11—14). Hierauf geht Plutarch, ohne dass man gerade em->

sieht, warum» zur Berechnung der arithmetischen und harmonischeil

Mittel {ftaià$i^$ç) zwischen je zwei auf einander folgenden ZaMen
der phlonischen m^xn^ç über, u^d erklärt was arithmetisdie und

harmonische Bliitel seien und wie sie gefunden werden (o. 15. 16).

Bass sieh das Ganze auf die Stelle Tim. p. 36 A beziebt, errätb man

*) Di« froheren Anagaben haken m»i»tiy&(tJe ^ tuiv jçiâv, was jedoch haad-

schriftlieher Aaturität cntbe^hrt. Denu nur tmbedeateadierc Haadschriftea babeu

oder h' mt ôi ^ B K dagegen nach einer kleineu Lücke hinter x6a/nov, die

« sieb siurh i» den andern firrdet, iH »' t^Ti» tokoV, s. Wyltenliarh i. d. St., der

nur über dco Artikel kOt nicht gcumi ist. .\u.sserdcm aber ist in K um
Rande \ on erster Hand beif^i-srhriehcn : -f «T# ? r<o({ .

w i rauf uuck

zurück 7.a kiiiumen sein «ird. i.iiio z\>cite lluuu but üaaii eben da bemerkt:

Xft/tH Ji (l'i)f waa uuch VVytt. tocb bei Jann. Turn. Anon. steht. — Meine An-

gaben iUier E herahen fût diese Schrift auf einer oenen GoUatloo dareh Ha. Dr.

R Priu.

*) So nach W:ytteBhachi Veraathuag, die ar aicht Mas la die Aaaarkaag

hJitte setsen seUea, for das haadiohriftliche ^lùç, welches nndi hei deai ffegaa-

wSrtigea Zustande der Stelle die Worte <ov oiôifxfu noitt TH{iuycjyoy zu emen-

dircn zwingen; der wahre Zusammenhaug, den übrigens hier \\ ytt. bereits

erkannt hat, wird die Richtigkeit der so leichtes Aendemng ansser ZweiÜBl

•teilen.
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nur îim cinor zufäiligen AnfiUiniDg derselben in c. 16, während es

offeubar als bekannt Toransgesetzt wird. Auch die in c 17—19 fol-»

gende Besprechimg einiger musikaKsdier Intervidle soll nar das V«r«-

ständnissjener Stelle,woderselbenErwShnunggethan wird, Termittelii.

ScMieftlidi glaubt dann PIntarch die wirkliche Ausreehnung der ein-

zuscbaltenden Zahlen, sn der das Yorhergehende Anweisung gab, be-

sonders da sie schon von anderen Interpreten Piatos ausgeführt sei,

(lein I.eser überlassen zu können, dafjrgen will er über eine zwisrhen

ihnt u Iteslehende Hiflerenz noch oinige> lunzufögen. Der eine von

ilinen nämlich, Theodonis, wolle die sieben Crundzaldcu der leiga-

Kivç in grader Linie neben einander stellen ; Crantor dagegen ordne

sie in Form von zwei <*onvcrgenteQ IJnien '). Es werden nun die

swei Gründe angeführt, die der ßrstere geltend macht ; dann heilst

es weiter: toîç âè negi %6v Ki^ànoqa ßmj^watv aï tê &éirêtç

%m àçi&ftw, Inmédtûv èmnéâoiç xaj Tn(fayté9(difTnf^ayiiSvbis

Koi nvßa/p xvßots àvTid'hùiç QvÇv/ovvtm, tê fiij xovd xd^flß

cevtwv XijifjUy dXk* hùXXà^ aç^iw nai (c. 21) xawà %û

ctvtâ i'x^v o)ç iLtoç(pr^v x.ai sîâoç' to âè nsql %à acS^ata yivofie^

vov fi€Qiüiov (âç vnoôox^v Tiai vki^v to âè fiïyfia koivov IJ

dfiçoiv dnorersXeafihùy.

Offenbar wiederholt sich hier der obige Fall; das xara tà ctvtâ

t'xov hat mit jenem Streite über die Anordimng der Zahlen nichts zu

thun, sondern diese Worte gehören zu einer AMiandInng über die

Elemente, ans welchen das tçixov oèaiaç ilâoç in der im ei'sten

Capitel mitgetheiiten Stelle des Timaens gemischt wird, iiier haben

wir also was wir' nach c. 10 vennissten. Es wird nämlich erst kurz

die oftéfjiatoç ovoia, dann ausführlich und mit Widerlegung ent«

gegen stehender Ansichten die /nsgiarij ovala besprochen und end-

lich aus dem sich gegenseitig ausscbliefsenden Cbarakter heider die

*) H itm sogen, axnutt Ittfjßäottä^gt worSber Alt tteolof. «rita. S, %5%t

HiMet n ill der letzteBucbsube in der betrelTeadeD Zelle 4er Hc. B und

iteU ttmdttelbtr hinter de« de» darauf folgende Thell dieser Zeile (et«»

15 Bael»tabea fattend) and die vier nSduten sind leer gelauen. ' Wyttenbaefa«

Ann, fit vagenaii nnd verfShrt sa der Annahme, dits auch das ia früheren Aus"

flheii nnd im Texte seiner eigenen narh xa{ noch folgende Int in den stehe,

was weniurstcns für F, nirht ?ilt. Mit V\'ort<'n xtirà Tir rtvrû In'^innt dano

in E eine iw nr Snt<- I ebrtgeiis hat E >vicdif übrigen Hss. xmà ir( a la (/ujr]

doch kann wegen (it s folfrenden to — ^eçi(n6v kein Zw citri dl w ;ilten , dasa

Däbner mit Äecht das Neutrum hergestellt hat. — Am Räude steht ausserdem

voiv^ erster Hand zwei mal oqu, gegen den Anfang and gegen daa Ende von e. 20.
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Nothweiidigkeit einer verniitteluden Mischung als des dritten Ele-

mentes hergeicilel (e. 21—26). Dui li ist, wie in c. *27 11'. ausgelütirt

wird, in dem so zu Stande gebrachten Ganzen noch immer ein Wider-

streben der einzelnen Bestand tli ei le vorhanden; der Fortliesiand des

Ganzen hingt wesentlich von iler Harmonie, welche jene unter ein-

ander verbindet» ab, und diese Harmonie beruht auf den von Plalo

im Ansdilttss an die in c. 1 citirte Stelle beschridMnen ZahlenTerfailt-

nissen, die demnach jetzt zu erklären sind. Bekanntlich Usst Plato

^rt den Demiargen von dem Ganzen einen Theil, dann nach der

Reihe das 2-, 3-, 4-, 9-, 8- und 27 fache desselben nehmen, zwischen

diese Zahlen harmonische umi anliimeiische Mittei einschieben iiikI

die Zwischenräume mit deh Verhältuisszciliieu der musikaliselieu

lïauptintervaîle ausfüllen. Zum Verstäudniss dieser sonderbaren

Operation hält Plutarch eine dreifache Untersuchung für nöüiig:

1) über die Quantitäten der einzelnen Zahlen, 2) über die Anordnung

derselben, 3) über die Bedeutung das Ganzen (c29 p. 1027 D); und

er beginnt dann auch die erste, wdche von den Intervallen der Grund-

zahlen und den zu ihrer AusföUung zu berechnenden llitteln bandehi

aoll (c 30 p. 1027 D: ^vex^t %d te diwni^fwta ç>taiv cÜ t« xavza

ovfinkr^Qovaai fxeaoii^zeg)^ mit der Bemerkung, dass die sieben pla-

tonischen Zahlen sich in vier Classen theilen (1. Einheit, 2. die beiden

ersten Linearzahleu ') nach derselben, 3. die beiden ersten Quadrate,

') Plutarrh hat die vou ihm gebranditcn mntheuiatischen Kunstatisdrücke

uiihl iniuMT vnlh'^ verstanden, weshalb er sie zum Tiieit in widcrsprccheuder

Weise auweudet. Theon >(»n Smyron aaj^l arithui. o. 15 p. 17 Hull.: rfai

TofV itoid-uöh' ot fjh' (nfTTtäoif ooot vnb Svo a{>iituv}y nokXunkaanx^onai,

ütor in'ixovç xal nldiovç' toviarv oi fdiv j^iytovott ol âè TtTçâyuyoi y oi âè

nwtâyMvoiy xifl iHKTÀ to k'iiii no).vyttPO*, Nieom. Ucl f.tVt Ait: itfùnio*

dli'ol mno wçiàêQf it^i/ô^uow arol dut twv i&fç trvp^mv agiOfuSa^ n^tXoyïïH

lafifittvorrfç ttal inwv/tfav T^r eth^v rafiy* ff^cvrioro» yi^ rgiyt^

rot, (hm fin* avwwç têTçuyww xrl. Beide fiueea «lao — wd swar, wie

•choD aus den IVamen crgiebt, mit Redit— die réTQaytnw ait Unteraktheilaaf

der inùfêâoty iodcm die$e die Form tn. », jeoe die Form ft.n haben, üeber-

einstimmead hiermit braucht Plutarch die Auadrücke de Is. et Os. c. 42 p. 367

F : jov yÙQ ^^xn/J^xa ittQaymt'Ov xcù lov ôxjtûxntôtxa i:TtiiOfii]xovÇj on fiôi otç

ÙQid^fiiùv imnt'ôtûp avfAß^ßrjxt ru; nt{it(ÀétQovç taaç ^x^'V toîç TtfQir/onivotç

vn* ttvttôv ytfjQt'oiç xrl. Aoderswo dagegen «teilt er die ininfâot ia der^eibea

Weise uebeu die ni^Hiyun^oi wie die xvßot; so an uaseivr Stelle; ebenso clip.

1017 D: nt(it4x^t [t) UlitêtYoç hxqoxivç] —— tèt ftkr &vo tgùt nçwtovç

imnMdovç, rà Ü téna^mA iwéa nçnkotiç ttjQuywvovçy tà à* «el «teo-

Qitmà n^iùvî nvfiùuç iv ÙQt^fàmçi Cerper de def. erae, e. 11 p. 415 F s im ym^

0
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4. die beid^ ersten Jiubeii). Hierbei liegt eine Vergleichuug der py-

thagoreiseheii terçcmtvg sehr nahe, und Plutarch leitet de ein mit

den Worlea: rj fièv ovv vTtàtWf nv^yoçiynSp v^ivovfiitn} tetQax*

v6g, td % xoi %à TqiénLoviay &avftatnd9 dox«2 tà ifvywiUt*

diu fii¥ ht nçthm dqtim tamé^fm nud nêçiaaêif tmfoéqm^

fiêv yàq hni av^vyia 17 tov hèç mai tép èvûir âwtiget tmv

nequiviv, TrjV yÔQ (.lùvdôa xoivijy oèactv èptfpoiv frQovâ^aç, Xafi-

€Katèç(û yévEL x^Q<^^ d^oôiômai. tavta ftèv oîv héçotç nQoaij-

énimu^iyrjç ^fuîv nqayfictveiaç.

Zwischen dsvtéça nm\ tdiv aêQittûw haben die Herausgeber

mit Recht wieder eine Locke angenommen; and da die Worte tavta

fih ùèv héffotç ttqoaijnet /uâA^ov iiaxQißnvv offenbar das Ende
einer Untersncfaung bezeichnen, die am Anfang von c 90 eröffilete

aber schon allein nicht ganv kunt gewesen «ein kann, so muss

swischen jenen beiden Worten ziemlich Tiel gestanden haben. Ich

lasse hier absicht]i(!h twv, welches in den Ausgaben vor TtsQitrdfy

stecht, wetî, da es in E fehlt; diese Handschrilt hai ôtL ié()(x .te^mtov

ohne hiiuiig einer Lücke, und am Rande von erster Hand das

Wort öqa. — Die Krörtening, welcb»» die letzten Sätze von c. 'M) b«--

schliefscn, scheint nach den Ausdrücken nqotd^aq wn^xwquv dno-

âiôwn die taSiS von Zahlen betroffen zu haben, also die zweite von

den dreien gewesen zu sein, die c. 29 p. 1 027 D in Aussicht gestellt

wurden; und diese Termnthung wird dadurch zur Gewissheit, dass

die folgenden Capital den dritten der ebendort bezeichneten Punkte,

die fiedeutnng der Zahlen, behandehi. Dabei ist dann das findresoltat,

nenîiitovïï» i/aff«r^ fifaov0K iwS^mriiMif {(tv^tf tltnUy Ovyauifttvoy 1»

r( f40fm8ôç add t&yn^éhmy âvoip iitnU9u» xaï âvoîv xtrQaytivw xàk âvotv

xüßwv. Hier kann er alao unter4m imtftim nur die lâoeantahleu vefitekea, fiir

die der tecboiscbe Ausdruck y()a/UjUiJto^ war, vgl. iXicom. a. a- 0.: y(f«fifitxol (j.(v

liOtv àçi3uo( (inXf^ç (Inavttç oi ànô âimhç àn^ôuHof ?ffT> xratc fiovââoç

TT^OêtOif ini tv xai lô «îrô .iço/iitouvvjf^^ç ôiûrsjnuu. Jj;j^r-( ii inaueht er, wo
der Ausdruck Inîntiîoi .-illeiü ainPlal/r w .iw, Atters den zuspccielieu titijourjyHç;

so bezeichnet er in der au^ der Schrill de Js. et Us. angefülirten Stelle die Zahl IS

«ad in oaserer Schrift c. 13 p. p. 1018 D die Zahl 26 ab iiiço/ijixtiç, während

es kfliae vod taUw Lst; de«« étêçofitixtn à^i&fioC ûoA Pfodaate, é«raa ebMr

Fa«tttr «a 1 grüfter iat ab dar andere, alio von der Fora n. (« 4- 1) x.. Bt

\%wmZ.A\9, KiceBL e^ 18 p. 132 Att. vfl. mit e. 17 p. 129. Theon «. II p. 38 11
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dass nicht in den spcciellen astronomischf^n und sonstigen Verhält-

nissen, dergleichen in c. 3! nml '62 ei wahiit werden, äoudern in der

Hinweisiing auf die sittlicLeii Machfc dt r OrdnuDg und des Mafscs die

eigenlliche Bedeutung der Stelle liege; dies i&t ein pasäender Ab*

scJi^usa und jedeulalis das Ende des Ganzen.

Aus dieser Inhaltsübersicht ergiebt sich bereits, dass von den

vier Theilen, in welche das Werkchen gegenwärtig im eigeotUcbea

Sinne zcrfaUt, der zweite und dritte ihre Piltxe wechseln mAssen;

es sjnd also die Capitel 1 1—20 {^wischen die Worte âsv-
Téça und in dem jetzigen c. 30 zu stellen,

Daun folgt auf die allgemeine Bestimmung der Seelensubstanz in

c. l— 10 die speciellc Erläuterung der einzelnen in ihr vereinigten

Eleniente in c, 21— 26: hiervon bilden e. 27. 28 den Ucbergang zur

InteriJiftation des nialliiemalisch-niusikalisclien Iheils der Tiiuaeub-

stelle, die dann nach den c. 20 p. 1027 \) angegebenen drei Gesichts-

punkten vurgenommen wii d, indem c. 30 (bis ôsvitqa) und 1 1-—19

über die Berechnung der einzelnen Zahlen, c. 20 und da« Ende von

30 über die Anordnung und c. 31 über die Bedeutung derselben

Au&cbluss gehen. So gebt ein eiobeilltcber und ûbersichtticher Plan

durch das Ganze, und alle Theile stehn in einem vemänfügen and

folgerichtigen Zusammenhange.

Eine allerdii^ nicht allzu hoch anzuscfaJagende Bestätigung der

vorgetragenen Ansicht giebt die Epitome unseres Werkes, welche in

dem Corpus der vermischltîn .Schriften l'iuiarchs hinter demselben

steht Diese lasst zwar «lie ganze mathematische Partie weg, er-

wähnt sie aber wenigstens alä ursprünglich zum Ganzen gehörig, in-

'

*) Dits dîeM BpHtoiae «îelit vod Plmtorak Mlbst kerrikre« ktna, ergMC

idi, iilifefelMtt vos alle« anderB, au wutm b c. 2 eatlialtepeB WUerapnick

§^«B dk UrMÉrHt Die Worte xcrt rijv jmxiav dl fiXdattifta tijç vXt}ç yc/oyi-

vui, fva rpr]ai, to MSio^ ttluov twv xaxow voftia^i(r) (p. 1030 F>.tBtkaltea

des Gegentheil von den, Was Plutarch in c, (\ beueison inollte; dran es kann

«ntrr Hrr hi^r erwähnten €h] narh allff mt'infiii Sprachfebraorh dpr ?pHtf n'ii

Zeit, deiJ (nnrh IMntfirrh «*. 21 ]>. IU'22 F keuiil uutl aiierkeûot. mir di^- nun/i-Tiy-rj

verstanden werden; sollle man an d«ü, \^as Plutarch für die *fom fttoiotr^ und

die Ursache des Büsen erklärt, deukeu, so luils^ste dies uabcdioft besonders ge*

> sagt sein. Auch ist es aastatthaft daa WUaraprach etwa atees Aàadtfaftar

aar Last aa lagaa, da wader für die Aaaaluae ciaar Corruptel aock fttr dia aiaar

Liaka irsaad aia Grmid Torkaadaa i«t Scboa Wyltaakaali kat dia Uaedrtkail

dar Epltana aiaseaeliaa, ». die Natli dariker iaiMrc eadfesmi et êâManum m
dar ad, Ol. 1 p. GLXX.
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dem in c. l d«r Gesammtinhall der Sclvift nui folgenden Worta
angegeben wird: '0 n^i v^ç h tf TifitUi^ ^pvjfjoyùpUi^ imyê^

yqafifiévog loyog, oca JlXcaunfi xai totç lUttvioifixois nt^iloft*

ftfizai ànayyâiXet* tiadyêi êè nai ytw(iiTqt%dç Tivaç

àvaXnyiaç xai ôfiOiÔTfjtaÇy nçoç z^p i^ç xj'vxrjç, (ogoieraïf

d^tùJQÎar ourTEivovoaç avvc^' xat ôt] vtai fiova ixà xaî a(>t-

^ftr^tixà i) &ioQi] uctxa. Hierdurch verliert die zweite von Wyt-

tenbacIiV Vernmtliungeii, dass in dem uns vorliegenden Texb zwei

ursprüngiich verschiedene Bücher vereinigt »»cicD, sehr an der Wahr-

scheinlichkeit, die man ihr sonsi etwa wegen der Verschiedenheit der

bebandellen Gegemtfinde znzugestehn geneigt sein konnte. In der

Epitome mögen jene Theile übergangen worden sein, weil sowohl

ihre gedrängte Darstellung als ihr Verstlndniss weit sehwierigar and

zugleich unwichtiger erschien als das der specubttven lUlfle, worauf

es dem Epitomator tor Allem ankam. Derselbe erwähnt nimlich, in-

dem n* die rein negative Polemik von c. 2—4 der Urschrift ausiàsst,

den Inludt von r. T)—7 mit den kurzen Worten (r. 2): ^iiyti âi

Ttjv vXi^v öiajiioQ(f(ü^ilvai vjio tTc ipvxrÇy 'Kai ôLôoiOt, fiiv ti^

navii ipvxtjVi ôiâtjai ôs y.al l/,aa%i^ Li^i^t Tr]v âiotxnvaay aviOf

ycal nfj (.lèv àyévipfov êiaâyêi raviijjVj nrj âèyeviau ôovkêvovottv

àiâiov ôè ttjV vltjp xûft ind vw ^eiov ôià t^ç ipvxijç fiOQÇutd-rjyai •

xoi ti^p TunUw ôè ßldatf^fia v^ç vXrjç yeyovévai, ïm fir^^ cpr^oi,

TO ^eiov aitto» tûv xoxiSy poftiQ^siij* Der Sats èlàmai fiiv tif

nanl i/W]^V, âiÔtaai Ôè xai htémi^ iÇi^ sj^y ôioiauwrmf aùvo

kann sich auf das, was im Original erst c 26 f. auseinandergesetzt

wird, zu bezieben scheinen; doch darf man deswegen nicht glauben,

der Epitomator habe diess an einer andern Stelle gelesen als wir.

Uenii .ui dem ge>genwärtigen Zusammenhange vonc 1—10 ist nichts

n i ^/itselzrn; dagegen uiusste dei' Epitomator nach der crsteu Erwäh-

nung der ^fvx^j eine Erklärung,' «'inscljallen, dass darunter hier nicht

wie gewôhuUch die individuelle menschliche Seele zu verstehn sei,

und diese Erklärung enthalt jener Satz. Dafs weiter c. 8— 10 wie-

derum übergangen sind, kann nictit Wunder nehmen, da sie nichts

Neues enthalten, sondern nur den Beweis der vorher entwickelten

Ansicht durch platonische Stellen beibringen sollen. Wenn aber

hierauf c 22—25 med. wörtlich herüber genommen sind (abgesehen

on wenigen und unbedeutenden Yarianten der Lesart), so ist klar,

dass der Epitomator in ihnen die unmittelbare Fortsetzung drr in

c. i)—7 behandelten Materie crhlicklo^ auch er kann also die anfangs

Digitized by Google



39^ HOLLER

èrwflhnten ywfittifiKtti dvakoyiai %al éfiotàttjreg und ditfiovctxâ

lud ê^t^fnfwtnâ &m^fietta erat nach diesem Theüe gefonden

babeii.

Die Entstehung der Verwimiog ist leicht begreiflich. Denn die

beiden umznstollenden Stücke enthalten nicht nar gleich viel fapitel,

sondern auch last genau dieselbe Aiizalil von Zeilen ; nämlich nach

der Pariser Ausgabe c. 11—20 336, r. 2Î- ;iO {âevréça) 34t. Sir

fiiHleii also in der Iis., in welcher die Verlau>rhiinj_^ vorsieh ging, •ine

gleiche Anzahl von Blätlern, etwa je zwei, die dann durch irgend einen

Zufall ihre PUtxe wechselten. Dem Schreiber von Ë oder doch von

dessen Vorlage war die Vertanschung noch erkennbar; daher verwies

er durch das zu Anfang von c 1 1 am Rande bemerkte ôwré^ dé

(s. oben S. 392 Anm. 1) auf die SteUe^ wo diese Worte im richtigen

Zusammenhange vorkommen , und machte hier (c. 30) wie am Ende

ven c. 20 auf die Störung des Zusammenhanges durch em am Rande

beigefügtes oça aufmerksam.

Sehen wir uns eben diese Stellen näher an, uni auch un Kiiizel-

nen die ursprüngliche ('.estait zu ermitteln. Zunächst ist es klar,

dass nach c. 10 oini^'e Zeilen IchleD, die den I ( ]*->! von der

Ewigkeit der Seele zur Besprechung der einzelnen Licnieute anzeig-

ten, etwa : [ixà^a^w ô*av uri tovxutv axonétv tl note âêî méh
vf^y éfi^iOTOv ovaiav xai ttjv av nê^tl tè aéfiina yivofiévr^v ^e-

ÇtOtijpiit€tt ri tijv è§ äfi^otp h /u^<r^ ffvyMçat'Wfihtpf* énoUxn*

ßdfovüi %ûlw ol n^l TOT jKi^dyro^a %à éptéqiotw xai éù\

xatâ tâ avtà txw ég ftodftjv nal sIdo$, rô ôè luçl wà aaSfiOW

yivéftsvov ftBQKttêv (iç éftoâûxrjv xa< Bltp^* td Ôè fûyfia not^ôp

è§ àfttpoiv arroTerelea^iéroy. Diese oder ähnliche Worte bildeten

den Anfang aui (h m ersten der vertauschten H! il ter und warden hier

dinrh irgend einen Zufall zerstört, so dass vor y.((ià rc: aircx eine

l.ii( ke ollen stand. Diese wurde von den AhscJireibern auch bemerkt

und mit Andeutung des Raumes, den das Ausgefallene eingenommen

hatte, bis in E fortgepflanzt, wo vor jenem rata rà avtà vier Zeilen

leer gelassen sind, s. oben S. 3d3 Anm. 2. Dies ist die einzige SteDe,

an welcher hei der Transpontion znr Erreichung des grammatischen

Zusammenhanges noch eine grdfsere Lücke statmrt werden muss,

^) Dtif dieser es ist, teM Anweht über die fu^iii oi9(m ! «. Ii ke-

etritUa wird, ergiebt sich au dein in r. 1 und 2 über ilui »Üfetheilten und aoe

der Identität einen der in c. 3 und 21 mr Widerleguf v«rg«krMhlea Axg*-

aente, vfl. p. 1013 B mit p. J02a A.
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ZI) PLUTAHCH m
wälurend m der nldiflt«» Gommissur (c 30 Mitte und e. 11 AnSuig)

' olne Weiteres der völlig riebtige und dem SiaiM genAgeode Stti enl*

steht: t; fth oh ihtè %m nv&ayoQtnéS» éft»9vfiiiftj têf^tméçf

sàïSxtdtè tQtduona, ^htvpamé» Jêiut dwA vd üVfinAs^y

Ith h, nçtSrt&v êçvltap %mnfé(fti>Piitai n^ékw n^ttntw rê&ffdQow,

ylveaO^aL ôè av^vyia itiâ^tt] rtâv ig}e^ç <fvm^£if.iiyiov' /rçoirij

ftsv yaq iatt üvtvyia ij %ov ivnç Y.al nov âvoiVy ôêtnêça Se ^ téSv

xqkTiv Ttaî rtnaccQtor, Tçiti] ij e xai çr*. fm' oi ôeiita notu

HTQCtymov out avttj xa^* kavzijv ovt€ /netà zljv aXXutv* tetäq%t}

fié» iattv [rj Ttüv Ç xaii/V)« ovwt&ei^éyr] ôètaïç nçotléçaig]'^ r^t-

cncoyroè^ zeTQÔywvov fta((éax»* Das letzte Wort auf dem einen

Blatte war hier àtvré^f das erste auf dem nAchston êé*

Eingehendere üntersuchnng effbrdert die dritte der Inerin Be-

tradit kommenden Stetten. Nehmen wir den Test, wie er in Ae.

Qttd Ausgaben üJiereinstimmettd flberliefert wird (irar mit Weglassang

jenes ttÖP vor jrtçiztœv, welches auch in E fehlt), so gewinnen wn*

folgenden Satz: roïç âè néQc tov KçânoQa ßoij^oioir eu t& -^é-

aeiç ttâv àçid-fjon, hrLntôutv è^cifiiâotç xort rstQayojiwp larga-

ytovotç y.ai Ax ßwv y.i ßotg om^«Tff>ç av^vyoi vTcov ' t?; ar rarâ

td^iv avtwv Xijxpu aÀA' èyaXlà§ aqiitov mai
|

nsçLxxùv^) si^v

yttç fiovàda xotvrjv ovüctf àf.i(f>oiv irçotâBaç Xa/ußavu tà outtâ

Ml ig>€&jç tà xr, ^wTovovxi âeixyvtav ^fih^ ^9 k-Aatéçi^ fhm
téf^o» ânoèidwfi. Non ist swar klar» dass ein genauer Zusammen*

hang stattfindet, auch dass it%qntöw das Wort ist, welchea onrnittel-*

har aufil^W %ni folgen muss; es war also «ol.das letite Wort

auf der letzten der in Unordnung gerathenen Seiten und n^^wwm
das erste auf dem folgenden Blatte ; allein es tragt noch ein Fehler

»igt tulwo verborgen. Denn der Dativ zij Xiotpet schwebt gan? in

Ltift, man sieht weder, wovon er abhängt, nrx Ii wt irlifs Vrilialtniss

er ausdrückt. Andrer^eiU» erweckt vou üeu euueluen VVorleu k^iues

') Die eia^eUamnerteo Worte feUen in den hss., ohne dass in E uod £,

wie MSftt liSiilf, «Im Lick« aagedentet wire; ibre Brgibiuiig ht jedodi sidier,

wiewoU erat von IKibncr erfcanat.

^ . r . . B.

*) Hierbei iat voraaignMlxt, dast 4w n, welehei ateh mUIuE nock folgt

(s. obenS. 393 \nm. 2), eiae Spur des im Urcodex erst aufdes QÜftbftfn jBUtte fol-

genden TiiQiXiôjv eotbält; vielleicht war in demselben dieses Wort abCnstos aaf

dem Kaiide der ^ orhcrj^phrnilen Seite hiniugefügt und wurde dann bis auf den

AnfnT)^ehfirh<itabtu ualiscriii h. .ledrnfalls kann steh ivalXà^ à^iwv xa£
fitchtb audere« gestanden haben aU ;rf^frrcùi'.

Digitized by Google



400 . MOIXER

den Verdadit der CorrupCion imd keines könnte ohne ^lechtkeü fehlen

oder verindert werden. Es bleibt daher nur die Annahme einer

iAcke übrig, jededi nicht In der Commissnr daraus einander gerisse-

nen Stöcke selbst, sondern jedenfalls erst nach ns^mm, da bin

dahin alle Worte im engsten Znsanunenbange stehn.

Fragen wii* also zunächst nach dem was fehlt, so ergiebtsich rfiV

Antwort aus dem Gedankengange der Stelle. Wie oben erwäiiuL

wurde, haiulell es sich uin die Anordnung der siehen )»latonischen

Zahieu, die Theodorus von Soli alic in grader Linie nehen eioaudei-,

sein Landsmann Crantor dagegen in der Form eines griechischen ^
aufgestellt wissen wollte. Theodorus hatte fur sich zwei Gründe

geltend gemacht, die Plutarch niittheilt; entsprechend werden nun

aach fflr Ûranlor sweî Grunde angeführt, und zwar zuerst der, dass

in seinem ox^^a die Potenzen von gleichem Grade einander gegen-

über zu stehn kommen'), und dann ein anderer, der eben in unaem

Werten tîj ta fiiij xatâ ttSÇir xrl. liegen muas. Denn olfenbar ent-

sjinc hi dieses jè dem hinler ai; es muss also auch ein Nominativ

folgen, der wie ^tactg etwas angicbt, wri> fm ( r tilor spricht. Ein

solcher leliit also; aufserdeni aber uuu^s dur< Ii dut i-jnsciialiung auch

die Beziehung des Dativs Xrjipu deutlich gemacht werden.

Welche Beziehung desaeihen ist aber überhaupt môghcii ? Wir

k&nnen eine Spur finden, wenn muns die Uedeuinng des .Vusdrucks

^ peq nttfè aofây aùwv l^tg dXX* ipakXàè d^tituv inaiit^irswv

vergegenwärtigen« Dass nnter uètmv die sieben phitoniscben Zahlen

su verstehen sind, ist unzweifelhaft, da es sich auf das vorhergehende

a^i&fifSp allein beziehen kann* Diese also werden nicht xoro verfiy

genommen, d.h. nidit nach ihrer durch den Werth bestimmten Ord-

uttiig in der nalürlichen Zahlenreihe, sondern grade und ungrade ab-

wechaelnd, d. h. nach je einer gi aden je eine uu^rade ~) ; ahio nicht

Folfeode Pi^nr BMebt dlM detitlleh:

1

Diese Bedeutung von iiniXât ist ganz deutlich in de cdac. puer. 12 p.
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Ill PLITARCH 401

in der Reihenfolge 1 2 3 4 8 9 27, sondern 1 2 3 4 9 6 27. 6o er-

klärt auch Plufarcà selbst den Ausdruck in den ftrfgenden Worten:

ti^v yàç ftovdda— nçotâ^aç kafißavei xà 6'Kttà xai iqte^^ç

tà xT; i'i uiinml die S und die 27 uiim ittelba i [unter ein-

aii d ei% während uaeh der natürlichen Reihenfolge, xoto ra^f, die 9

dazwischen kummeu jijüsste.

Wer stellt 80? Wer ist Subject zu ka^tßa>ei1 Man denkt

nächst «n Crantor, von dem ja hier überall die Rede ist ; aber in

seinem a%^fia IttfAfiâoêtéiç kann man doch unmöglich eine Ab-

wechselung der gniden und ungraden Zahlen findäi, da er vielniebr

beide streng von einander sondert und die einen auf die linke, die

andern auf die rechte Seite stellt, die Einheit, die er wohl wie Phi-

tarch selbstfür beiden Geschlechtern au^t hörig hielt, an die Spitze^).

Und dann ist doch ofTenbar derjenige, welcher Xa^ßavBi rà onuo

xai l(p€^tjg xf, auch ih'v ^invnroryi dti/vi'tov, fuoeiéçip yiv£i

XOßQCiv ctnoôiôvjGi. ("raiuor .ilbo iialte Ueuiahe gezeigt', welchen

Platz er einem jeden Geschlechle anwiese. Aber er hat das ja gar

uicht zu zeigen , sondern wij klich anzuw eisen. Da?» fiovovoixi dct-

tsrùui» klingt ferner, als wäre es scliou aafserordentlich viel, dass das

èuyiviuv beinahe stattgefunden h&tte, vergl. praec sao. tuend, c 1

1

p. 127 D: fiafjférff99£ xai nànùtt gn^ivUrenw^aniç, avvd/toroi

rovcw gtffd^ovau all* Bfiwg avrov nwo»ov%i tw aâfimoç

dnttêlyonoç xat xazaafrmrroç iffI tô lüUidäiOPXvl rijy j/<rvx/a»,

01 fiiv vtib XaifiaQ'/iag y.al q>dfjâoiflaç ifißälkuwnv kixvroùç ini

tà ßakavega xrA: sie lassen es beinahe so weit kommen, dass der

Körper gradezu den l)ien.<t v(Ti>agt, was doch wirklich alle Erwartung

liberslrigl ; oder de cap. ex h«»st. util. c. 3 p. 87 C: ol f^ùv yàq

(pikoi y.al voaoïvieq rjfiâç noU.cUiç xal ctrrn^njayLOvitg Aar^cr-

povai f.ié)J*oviui^ Aal àki'/utqovptaç' twv à i^^quiv fiovovov^i' xat

fOt)g €»^^vç ftolvnçajfftaitovtiey: wir treiben es beinahe so weit,

odor Piut. dt' priiuü Irig. c. 15 p. 951 I): /orjiat titv ; «o [ij (fvOiç\ hanioti

f/ç Jti (du 7tiMty/nttat' /otjrat J' ovx ùxfjûtuiç uîJ' ùk'in> ttoiç ,
«y.À* i^iuXlâ^

jipa &éaiv xcà râ^tv, oùx ttVttiotrixijVy àXlà xotvm'ixriv Jt' tiéQWV xiu awtg-

yov ly ftéa^ naqanXixofiivriv ixovaij wumit die Besclireibuug in miierer Schrift

c 25 fL 1025 A s« WfleiciMa ift

>) Sw hi unserer Schrift o. 14 p. lOtb F: «y joùfnw n fiowàç, iTtùtotpoç

ovaot xal toiç àfjitiois 9uint^9fi^«t «ol roiç nêçntoîç nX. ; de Ki Delph. e.

8 p. 388 A: (iç lo âçttw vtvcft^fiivov nuvrhç àçt&ftou «al i6 ntfftttùVf ^
fàlv tiorco; àfjtpoxiçotif intstoivôç tau rp ^vpa/ift; dagegcu Theoe vea Snyroe

e. 13 p. 39: q futvàt mçt99iji ov9a.
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402 MÜLLER

dais wir udb um die Trftume unserer Feinde bekfiimnern, die ons

doch gar niefats schaden können. Es schemt also schon àMftcPovovzi

090i»ve9» mehr zn sein, als eigentlich so erwarten war, um wie viel

mehr also erst das whtiiche âêuivéetp. Und doch hat Crantor nicht

blos ftworwxh sondern ganz und gar seine Meinung über (l( u l'urikt

dargelegt, und Plutarch hat ihn ja auch recht gut viT^taiideii, wie » hrn

die ganzf Stelle zeigt.— Woriu liegt endlich das (ur dicUichtigkeit der

Crantor sehen Ansieht beweisende Moment, wenn er selbst die Zahlea

so stellt? Das kann doch nur beweisen, dass er diese Ansicht that-

sftcbJich, nicht dass er sie mit Recht hat

Das Snhgect von lofißdvsi muss also em anderes sein als Gran-

tor; mithin muss es anch ansdrfldtlich hezeichnet gewesen aein, und
sein Name wird daher einzusetsen sein. Auch kann nicht lange

zweifelhaft hleihen, wer es ist. Die Worte nai yàg ti^v fttmida—
fTQ&fâ^ag la^ßdvsi itrL enthalten den Reweis, dass die im Vorher-

gehenden erwähnte lijipig wirklich vorhanden sei. Ha mu\ (Iraator

nicht selbständige Doctrinen entwickelt, sondern nur die Plato's er-

läutert, so kann nur Plato es sein, deshcn Ansiclil schon durch ihr

Idofses Vorhandensein die Richtigkeit der Erklärung jenes als inler-

pretatio authentka bezeugt. Und in der That gilt, was hier aus-

gesagt wird, von Plato; denn es heifot Tim. \>. 35 ß: ftlav ar/s7At

rd TtçmtOP ànè navvôç fiolgavy /aerà âè tovtîjv àfpjjftu dinka-^

SntairXaülav, fßäoutjv ôê kretoiitaiêixoaetfiXaaiaw

trjç TtQCJtrjÇ', und dies ist auch von Plutarch c, 29 citirt. Plato

nimmt also die Zahlen nicht nach der naUu liehen Folge, sundern ab-

wechselnd immer eine Pulenz von 2 und dann eine von 3, wobei

9 d. i.
3"^ natürlich vor 8 d. i. 2' kommen muss. Audi das fjtopov-

ov%i âeinvv(av passl auf ihn; denn er handelt nicht ausdrücklich

von dem tf^^f«« XofifiâouôéÇy wie ihm ja überhaupt dei-artige Spitz-

findigkeiten spftterer Interpreten nicht anzurechnen sind, sondern

gieht eben nur eine» Fingeraeig durch jene Reihenfolge; dass aber

IMutarch hierin wirklich eine Hinweisung auf das ifx^fia letftßäou'

dig gesehen hat, geht schon aus c 11 p. 1017 D hervor: § xal

ârjXôç ieri [nimlich Plato] ßoilofievog ovx ifti ftiSç eèâ-eiaç

ixTtavzaç^ all* àvallà^ /ml îdicf tnaaea^ai tovç àçTiovç fier* <IA-

l^lutv /mI Ttdltv tovç TteQiaaovg. Endlich wird Uurcii die Eiu-
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Setzung des Namens Plato auch der Pativ Xtjipei erklärt; eben

durch seine l^ynç %m a^i^^wr unterstützt Plato die Ansicht des

Crantor.

Hieraus ergiebt sich auch, dass es nur des einzigen Wortes iZiUf-

reiy bedarf, um allen Schwierigkeiten abzuhelfen; denn das zuge-

h(irige Yerbum ist dasselbe wie fOr al ^éaeiÇt nSmüeh das yorauf-

gehende ßor^&oveip. Es handelt sich also bloß noch um die Stelle

(1er Einschaltung; und auch hierüber können wir kaum zweifelhaft

sein, da nach 71€qittwv die Entstehung der ( korrupte] sich am leich-

testen erklärt. Demnacli ist der gauze Satz, Uen wir mit dieser Er-

gänzung durch die Transposition gewinnen, folgender: toig âê fteqi

109 Koditoqa ßm^^ovaiv aï t£ ^éaetç %(âv aQtd-jntHv , Irttnàôùiv

inmédoiç xai ttt^ythta» tn^yi6voig y.aî v.vßiov xt'ßotg am-
d^htaç avÇvyovytwWf t^tsfiij xatà rétiiv cnkwv Xif^ét, cl)JÜ haX-

XàS d^ita» xai jiêQt%ltéSp nXd]tu»v yÙQ ftùwdâa xoivi^p

oèaav êftqtoiv nçùtéSos XapßdpH tà Svitt^ nai è<pê^ td x^, /to-

pcvovxi âtinvéonf ^ftiv, ijy Ixcrriç^ yéwu ttaqçcp dstodièwn. Ob

der Ansftll des Namens mit der Yertausehung der Btttter zusammen-

hängt, oder blofs durch einen Sclu*eibfehler erfolgte, ist kaum zu ent-

scheiden uüü gleichgültig.

Wir gewinnen also durch <!ie vorgeschlagene Umstellung nicht

nur eine strenge Folgerichtigkeit des Gesammtinhalles der* Schrift,

die ihr in ihrem überiicfertcu Zustande tto sehr fehlt, dass sogar der

Verdacht entstehen konnte, es seien zwei ganz verschiedene Bûcher

in ihr Tereinigt,' sondern wemgstens an zwei Stellen auch gramma-

tisch correcte Sätze ohne oder mit ganz geringer Nachhilfe durch

Coi^ectur» und liür die dritte Stelle (c. 11 In.) wen^stens die An-

deutung des Rauiies, den das Ausgefallene einnahm, in den vier

leeren Kellen, welche die Rs. E nach c. 20 zeigt, während man bisher

hier überall vermeintlichen grofscu Lücken rathlos gegenüber staud^).

h eSnen einer hiasigen Bfbliothel gdiSriseft PhiUrehexemplare flmd ich

BachtrMglieh dio voi^ehhigeM Unutellaag bereiti DOtirt; und es er^b sieh,

dast Hr. Deudat Gi ühe io GoUberg sie vor mir entdeckt hatte. Da ich jedodk

selbständig daraaf gekommen aud eine Verüfieotlichung nicht erfolgt war, lo

konnte mich dies nicht ablialten meinerseits mit t^fr Bckunntrnacliunp vorxu-

fdu, sondera mir z« willk^Buaeier Bestättgoog meiner Ansicht gereichen.

Breslau. BEUTHOU) MüLLEK.
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ZWEI ATTiÖCHE URKXJNDEN.

Nadidem Bötticher im Jahre t862 damit begonnen halle, die

an (1er Ostwand des Parlh»'rion vuu den Uimten aufgeführt»' Mauer

iiiederzureissi n, wurde die Aulr.iumung dieser sogenannten A[»sis *nid

die Säuberung des Tempels aut der östlichen Seite im Herbste des

verflossenen Jahres von der grierhisrlien Hej^iernng vollendet. Hier-

bei kamen eine lieiUv von Sculpturtragmenten und lu^chriftsteinen

zum Vorschein , die von den Christen als Baumaterial verwandt wa>

reo. Unter den Inschriften befindet sich ein kleines Dekret, wel-

ches ich nebst einem anderen ¥or einigen lahren auf der Akropolis

gefttndenen Psephisma hier mitthefle.

/O t KJ \

I/PO^LYPYPYAO
«. /D A O 1 P (> A A K I M O

/ II T H I B U A H I O I N II I ^
5 TANEYE^EllOEO^Eri

'-•^vM ATEYEAHMOKAH^EPE'
XEMON I PP IAH:€EIPEA

M Y N T : \> PIKAIEYPYPYAÛIK
10

15

AlAPrXEir IKAIACKPÛIICA
I AA K I TO I CAHNMANTO
PAIRIE \P EIAHKAOIMPEOH
H^THAH XPITI2NTPIAK0N||
A E N H III xY TOI^HrPO^EN

I A A N A r A t^-—^ hn^thahn;
T o r r P A / \M ^ 8^ A H ^

j

^^—-^^r'f O'V^ E Y~ P Y P Y A ok Al
AE^AIA EKAIEPlîENlAEY
PYPYAO NE^TOPPYTANEIO
NE^AYP ION
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CLllTIUS ZWEI ATTISCHE thkllMifclN 406

1.

"Eâo^t]v Tjj ßovl^f Oiyrjiç

5. èrtçL \tciyev8y Je^idsoç iy-

irrajm, Movifimâr^g ûna. i^-

ij aii^ hj [i\/tl t(ây ^çiaxopt^

ff, |y ^ îj{v a]vToU; ^ nçn§6P*

ia^ (xyay\()]âil'{ai\ it]v oiijXt^v

15. Toy ygafilfiaiéa ßovXijg

%tJ.&QL toîi; EiçvnvXov. y.a-

léoat dè Kùi èffi ^évia Ev-

i^éftvJuov ig nqvwa:püo~

V FÇ avçiw.

Die Urkuode ûl auf einer Flatt« peittettBclieii Steins mi^tyifdy

geschrieben und hier aus drei SMchen sosaminengesetit, von denen

die beiden oberen (a nnd h) bei einander im Parthenen gefiinden sind

nnd, i?ie der Bmch zeigt
,
angenscfaeinlicb zusammen passen. Ver^

einigt man diese beiden Stâclie, so ist die Imefarifl In t. 8 ---IS»

voUiftändig und hat eine Bn ite von 20 Buchstaben. Das driltr Ihucli-

släck (ç Z. 16— 19) war schon langst K iiiiit (vgl. Uaugahc Ant.

hell. n. 495) und in d r PniiiknilK k pingcinaucrt. Da jpdodi du*

Kdrtion bei Hangatiu uichl gaux geuau tôt, so gdbe ich es hier nach

meiner Absctirift.

tebrigens ist die losclirift nachlâsî^i^' (rcscbricben , d» statt A
wiederholt A 2. t4. 15), statt T in Z, 13 / gesetzt ist. Die in

dir lütte von Z. 12— 15 fehlenden Bnchstaben sind vielleicht auf

dem Stein noch vorhanden, aber vtegen des aufgetragenen Kalks *

nicht zu lesen.

Die Urkunde ist nach dem Archontate des Ëukieides geschrieben,

d(»ch iiölhigi uns E an Stpllo von Ei und die conséquente Sclireibung

von 0 für OY die Ablassuugszeit in dir «Tsle Hälfte des vierten

Jahrhiuiüei b i}i öeUtu. Darauf tûiirl auch das Fehlen des Arcboa
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sowie du* kürzere Form der I'räs«( ripte. Aus demselben Jahre ist

Hangabé 403; denn auch in dieber ist* al:^ Prytaniensehreiber

lJé\èi&€[oç] angegeben. Der Name des Aatragsteiiers Mortaniét^

»cbeint tiier zuerst vorzukammeo. ^

0ie Urkunde ist iia«h Form und Inhalt einzig in ihrer Art Sie

enthllt nämlich keine gewlfthnliche Proxenieertheilung, aendem die

Wiederherstellung einer Pr^xenie und heaagt, daas die Stele mit

dem ursprünglichen Décret von den dreisaig Tyrannen umgestürzt

oder vernichtet war und dass der Rathsschreiber sie för die genannten

Personen nun aufs Neue wiederherstellen soll. Von diesen war Ku-

ryj>ylüs zur Zeil d*\s liet-di lusses in Athen anwesend, da er, uie wir

aus Z. 17 19 sj'hen, für den folgenden Tag zur SpeiMjnir ins FVy-

taneiou eingeladen wird. £r soll selbst nach Z. 16 die kü2»teu für

die Herstellung der Stele tragen, denn der vorliegende Beschloss war

ohne Zweifel auf besonderen Antrag des Ëurypylos gelasst.

lieber die Herkunft der Brüder erbhren wir weiter nichts, als

dass sie die Sfthne des Apemantos waren. Da die sie hetreffende

Urkunde unter den dreissig Tyrannen Temichtet war, so moss jenen

schon vor dem durch Lysander herbeigeffihrten VerfassungsnmstuR

die Proxenie crtheilt worden sein; ja es ist wahrscheinlich, dass die

Athener sie bereits dem Apemantw verliehen hatten mit der Be-

stimmung, dass sie «Tiuii aui >ejn(> Naclikommen üherijehen solle.

Krid"! dieser Bestimmung halle nach dem Sturze der Dreissig Kury-

pyios — denn der Vatpr wird damals uidit mehr am Leben gewesen

sein — ein Recht, die Uerstclluag der zerstörten Stel<> zu turdrrik

Von den Brüdern begegnen wv» wie mir Herr Dr, Ikèhler mît-

tbetttt» in der That dem Ç4ftvpw(a\Q iifo^fiovtov in einem Veneich-

niss von Personen, die wegen avttxiafios getobt werden*). Denn

die Ëiginzung des ersten ^toens wird durch unsere Urkunde sehr

wahrscheinlich , zumal da auch jenes Verzeicbniss wegen des O £9f

OY bald^nach Euklid anzuaeiiLen ist.

>) DuMlbe itt bei Rang. a. 1344 aaeh eiser Abschrift voe Pittakis edirt,

avf 4er das WoH ttnuMfMÇ in Z. 7 sieht ta erkeanea ist.
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N I1COMAXOYAPXON
\ N A I O N lAO^EBAOMH^-
^ENATH IKA I EIKO^THIT H ^Pr

ANE IA>-TONnpoEAPnNEPEtH<l>II
5NAP l:^T0MAX0^E5-O lOYON H^l PPw

APAa)HNIOCErPAMMATEYEN EAO 2E

ENTßlAHMßl IPPO^TPATO^ETEAP.
XIAOYPAAAHNEY^EI PENE INAIK/
ITOI^ËAA lOY^I O I ^TAAYTAAP

lOOAHMO^Et Hl»t <TA I TOI <XEPP
< I TA I <TO NAE «T P A THr O N XA
EP IMEAHOHNA I AYTftNENTßl
ßl TÂIAYTÎ21(>P52^AN EXONjr
I OY^IOITAEAYTÜNOPOß^K

15 A I n^OI kn^l NMETAAOH NAI
EPP0NH^i2 IKAI K AAE^A ITC
I 0Y€ »OY^EPIAE IPNON E l<
TA NE lONE I ^A YP ION

2.

*M0gi] NiyiOfiaxov ^(^^[ros» èai t^ç

£v àrfioj, 'Ircnôoioain:; 'EiEa^i-

'.
. %idov llaXh vfxg unev, Eivai xa-

i Toîg 'EkaiovaLoiç tà avrà a7i[€Q

10 o âîf^os èiptjipiavai %oiç X6çq{ov>j-

oiwcuç, Tov âi tnQotrjyôv XâlQijza

^ %^ vvw^y hmaç av %ovf[«fi 'JBAa-

tnnùoio^ %è kanûp Sffâég niai d«ic-

15 awç ohtiâci» finà lddi][mi{iitiv h X-

e(fçt)vi}a«fi. nai %aXiom To[vg ^EXa-

lovaiovg èni ôùitpoy ti[ç lo nqv-

taveîop eîç avQiov.

Die Inschrift steht anf einrr IMatte hynh ttist h^n Steins and

wurde vor einigen Jahren bei den Propyläen gefunden. Sie ist oben,

uuieu und links von Z. 4 an, rechts nur in Z. 5—7 unversehrt und

gonatt etoixfiààif g^schriebeii. Der Beschluss ist gefasst unter dem
HtCMM IT. 37
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Archon IVikomachos (Ol. 109, 4) im Laufe der 7. Prytanie, die in

den Februar oder März des Jahres 340 ?. Chr. fällt.

Er gilt den Bewohnern Ton Elatus in der tbrakischen Cheiro-

nee. Dn derMibe aber nicht nnr gewftbnliohe EhreobeieugiiageB

enChfiltt sondern die ataatorechtUdien Beaehungen swisehen den

Athenern und Elaiusiem feststettt und somit MsterischeyerhillnlsM

und Persönlichkeiten berührt, so wird es am Platz sein, ehe ich auf

den Inhalt der Ti kiiiule selbsl näher eingehe, eine kurze Darlegung

der Augelegen lieitcD der Uierrvnes in der nächst vorhergebenden

Zeit voranzuschicken.

Sobald die Athener sich cini^'orinarsen von den Schlägen des

peloponnesischen Krieges erholt hatten, begannen sie auch wieder

ihre Anfinerksamkeit den tbrakischen Gewässern und Küsteiqiiltaen

suznwenden. Dem Geschick eines Konen (CH. 96» 9\ und Thraaj-

bulos (OL 97, 3) gelang es, die Athener wieder in den Desits jener

für die Getreidesuftahr ans dem Pontos so wichtigen Kflstenptttse tn

bringen^). Ab dann im Jahre des Archon Naasinikos (Ol. 100, 3)

der Aufruf der Athener zum Kampfe gegen die Gewallthätigkeitcn

der Spartaner erfolgte, schlössen sich eine Reihe der ihrnkischen

Kilsieupiätze dem neuen Seebunde an^), so namentlich Perinth und

Byzanz. Andere wurden einige Jalire später durch die Anwesenheit

des Timotheos (Ol. 101, B) gewonnen, unter diesen auch Elaios').

Aber bald ward die Herrsdiaft am lieilespont den Athenern

wieder streitig gerondit, znerst von Ariobananes dem Satrapen Ton

Phrygien* dann von den OdryseihAnigett Kotys und Kersobleptes. So

lesen wir bei Demosthenes (33, 158)« dass die Athener nur Zeit als

sie eine Flotte unter fiepbisodotos abschicken wellten (OL 105, 1),

dort nur noch die beiden Stidte Elaius und Krithote besafsen. Kaum
war Südann Kersobleptcs durch Chares, der als oi^au^yog ai toy.qâ^

T(OQ in den Hellespont abgesendet worden war, geuötbigt, den Athe-

nern die Cherrone^ bis auf hardia vertragsmäCug abiutret^*), so

*) VffL E. Gartini friedL Gesch. IH, 193, 201.

«) S. die Buadesnrkonde bei Rang. II . 381 md 375; M. H. E. Meier
comm. epigr. II p. 53 ff; Vgl. A. Scltär^r comment, de aocîia Ath. GhabriM «t

Tiwothei aetate io tab. publ. insrr. p. 7 ff; Oemoctlu * c Z. J, 23*

Buodosurkuude Z. 26; Schuier Dem. I, 52.

*) Demosth. 23, 172: xa^ — XréoT/f or^mrr/j'ôç ry/ vjuâr nvToxQaïuç ilç

Xtnoôyr^aoy t{(ni.it. Vertrag zwi&ciicii Ui. und Kersobleptes: ScbMfer k
0. 1, U4.
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begm indi Phiüiip vonMiMmAm stio Augenaerfc mèh dimm
wkfatiples Pflnkt der ittiBdien Seeherivcliaft n NMUcm
^eser fldion Ol. 106> 3, als er den Thebaoêr Pammenes durch Thra-

kien begleitete, den Cherrom ^ bediüliL hatte, rückte er Ol. 107, 1

bis an die l'iupoiiLu» vor und besiegte im Buode mit Kardia, Pcrintli

und Byzanz den KersoblejJteb Ja selbst, naebdem der Friede des

Philokrates in Athen bei'eits ralilicirt war (Ol. 108, 2), eroberte

Phili|>p eiM Reibe thrakischer Kfistanplfttze um\ behielt trotz der

entgegenstehenden Friedenabediaguigen den Tbeil der Hali^inaei,

wekAer jensetta der Stedi A§i>ra liegt*> Die griAm «ftdikhe

Bttllo Mieb wlbrend der folgenden FlriedeM|ahre den Alhenent^

Dieae katton Mher, intedMnM OL 106» 4, ab

der Hand de» Kefiobieptes genommen hatte, zur Sicherung ihree

Besitzes kleruchen in die Clierrones ^'eschickt^). Eine zweite Sendung

lics^ man, um dem makedonischen Eintluss entgegen zu arbeiten

Ol. 109, 2 unter dem Feldborrn l)iopeitht\s nhj/t ]]en*). Der letzte

Aiignll Philipps auf die Cheiroues eriolgte während des thrakischen

Kriegea. Der König zog, nm seiner Flotte die Durchfahrt durch den

Helleapont an erieiditern« in die Halliiiiael und schritt dann OL

UO, 1 ZV Bdagwuiig Ton Pennlh (Sommer 340) und Byiantièn

(Heriwi 340). In Folge dee Angrifft anf den leCsteren Punkt eridlr^

len die Attvner den Krieg und ndthigten Philipp dnreh die unter

Chares undPbokion dorthin abgesendeten Flotten dieBelagerung auf-

zugeben. Trotzdem kouiiic dur kunig es wagen, zur Deckung der

Flotte noch einmal im Sommer des Jahres 339 in dieCherroiK s zu zie-

hen. Doch Hess er diese vorläufig ruhig im Besitz der Athener. Iiis dir

Sehlacht liei Chaeronea der attischen Seeherrschaft ein Ende machte.

Schon aus dieser l'ebersicfat eigiebt sich, dass die Elaiusier

anler den Stedten der Gheironee besonders treu xu Athen bieltra.

Was war es denn, was die Athener über diese Stadt beschloesent

Leider giebt uns die Urkunde auf diese Frage keine directe Antwort,

sondern nur eine unbestimmte Andeutung. Den Elaiusiem, helsst

es Z. 8-10, soll dasselbe zu Theil werden, was das Volk In Betreff

der Cherrooesileu beschlossen hat. Unter den Xe^f^on^aitai

«) Schäfer 1, 400 fl'. II, 2b ff.

«) Schäfer II, 233.

VML 19, 34. ftenofth.' 2S, lOSs tolf Xi^Qovrjaov olKoCtf» twp «olmSi^.

VgL B«Mkk Slaatik. 1, MO; SeUifiBr 1, 402 ; Curtini gr. Gflsch. Hl, 068.

«) VgL DMiOftk. R. V. Chan. § 8 ua4 3 PhU. § 15; Schüfer H, 422.

27*
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jwid in dsr R«9d die fievohnr gaiuM IferaUsciiMi HittM»
MtweÜMi aber, «k Bo«idi'(âtntrii. .d. Atk II, 746) aotd» Mbiit-

listet seUieatt^A dtf Uei&en Stadt Afora geneiBt, die mAX^
QÔvrjaoç hiess'). Allein naeh neaeren Forsclrangen nod in d««

Tributui kuiitleii Uie Xi-^^ovï^Quat, wo der ZusiiU a/r' LdyoQÙg lehJt,

mit einer so hohen Summe ( IS Talente) Terzeichnel, daBS mit diesem

iSamen mehrere Slädtt^ (Jf i liulliinsel gemeint sein müssen. Wenn
wir deiunach genüLhigt »iuil^ aut der Inschrift die XBQQOPi^aUai im

veÂteren SiBOe zu nehmen, so haben wir freilicti eine etwas imge»

nMm AusdracÉsweise , indem die filatiläer, ^ehhe jenen entge-

g-^naetit werden, ja sfllbst Chemncaiten sind, lim dieae« UcM*-

•lande abenhelfen könnte man aUMlncn, dais .Xen^onjate^-lMr

msiU dieeiauntUeben BewiAnar derflribinael,aondm einenKompis
ToadttTtigeaStidten mil Amaeidnaa vonEiaiua beaeidma tonaf
üilkrtBimMch auch eine von Rirchhoff edirte Uebergabsarimide der

Schatzmeister der Göttin aus üi. 109, 1 , in welcher aus dem Jahre

des Arehon Ârchias (Ol. 108, 3) ein Kranz aufgeführt wud, den der

Deuiüä der EUiusier, und em zweiter , dpii <lt r Demos im Cherrones

und mehrere andere besonder» geiiaunle Städte dem \oike der

Athener ge\Neiht haben'). Allerdings bezieht bob Kirchhofl jene

bjûden Gemeinden auf die attischen lilernehen, weldu^Ol i06,4 '

in die thraltiache UaUiinsei abgesendet wateo, und meint, dam die

Bewobner mebrarcr Stftdte in der Cbemmee, wekbe fiiaimmen

«9 Geaawinwesen bildeten» «nd die von Ebâus ans Kiemcfaen ba>

standen* Jndesa w>eiss icb die ktitere Annahme mit dieaer faK

«cbrifl nidit recht zu yereinigen, da auf âir die Einwohner tan ElaiM

einerseits nicht o àfjfioç 6 LlaLoiuiwy sondern *EKaiovaiot ge-

nannt, andererseits, wie sich unü'n zeigen wird, den dort ebenfalls

ansässigen Kleruchen eiitgf'ii;( ii^rscui werden. Ich glaube daher,

ûim k\ti' unter den Mlaiovaioi mii A<^4»^aîvai die ucs|>rünf>

<) BMekM AäBäkm ctSlst «ieh msferdeft «af cIm etwas vsnrowraae

llotk iBiHdkatamMatapkByK. Y, A^^oyi|0«»r. Dmé lAh^ aa slekuM
Za^gaittM däHir, iam XmjfiVn^inu. alUta Btmékme vm Agnni hil—ta>

Kirchhoff über die Uebei^aburkuode der Schatzmeister der Athene vos
Jahre Ol. 109, 1 in den Abh. d. Berl. Ak. mi phil. hi«t KL 2. Abth. S. 1 C
Hier heisst esZ. 13—20 (S. 1): [i]nl [Aqx^ov «]p/o»[toç arùfttyoi, ^' à âfjfi]oç

6 ['E]l[a]iova[f]<ov [hi((f<x]vtoa(v t[c»v â^/aov loi- 'A{)/jVcuto]t, aiu^ftop
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lidMn BéwoiuMr von Ehlfiii imd von einer AiaM aiiderar SiMte

auf 4er CheiroM» clie meamnen ciiie Biigemheftbildelin, lu

liehen sind.

Was nun die Athener in Betreff der Cbenroneaiteii beschlossen

batten, wird zwar nirgends ilherlieferl, läsgt »ich aher YieUdeht aus

den folgenden BeHiimmungen der Urkunde annähernd verninilun.

Nach Z. 1 1 ff. wird nämlich der I rldherr Chares beauftragt, sich

der Kiaiusier anzunehmen, „auf dass sie in dem Besiti des Ihriges

nach Recht und Gesetz mit den Athenern in der Cherrones Wehnen**,

lauter den l49iffmioi h Xm^^ov^oi^ sind nun jedeniiilB «ttiBdie

Kleracben zu ventaiieii, die, ine oben benerttt wofde, bereilsOL

4 nacb der Kinnehnie ton Sestee unter Cteee und viederrar

OL 109, % iMhrend Pbih'pp in ThiaUeit verweilte, anterdem Sdivtse

deslMaptitfaes die Ghemnes beeetiten.- In Bezug auf die leliiei^ii,

welche hier wahrscheinlich gemeint sind* heisst es bei Libanius in

dem Argument zu Demosthenes' Rede über die Cherrones: oi fxèv

olv (xlkoL XeQçoyr^aîtai tovç èncX^orraç idé^avro %ai /unt-

âwxav avTolç Aal oîxi(3v xai yr^ç, KaoStavol âè otx àôé^avro.

Hiernach scheint es, als wenn die mt isleu Städte der Halbinsel die

sonst so verbassten Kleruchen im Hinblick auf die von Philipp dro*

bendeGelabr bereitwillig aufgenommen haben. Doch ist dadurchnicht

anegeeehlowen} daea dieVertbeilnng der Aeoiter «nédas rûckaichtaloee

Auftreten des IKopeithea, der zur Bestrafung der widerapfinst^gen

Kardianer allerlei RaubzQge unternahm, auch su Differenzen zwjachei|.

den Bewohnern und den attischen Kleruchen geführt habe, Sotehe

werden nach der Inschrift zuerst mit der Bürgerschaft mehrerer

Städte, die hier unter dem Namen XeQQoyr^altai zusammengefasst

sind, eingetreten und durch ein vermittelndes Psephisma der Athe-

ner ausgeglichen sein. Als sich bald darauf Streitigkeiten in Elains

wiederholten, wurden vun den Bürgern dieser Stadt Gesandte nach

Athen geschickt, die dort auf ihre muthmafslichen Beschwerden eine

ähnUche, ebenfalls versöhnliche Antwort erhielten^).

Die Ausführung des von den Athenern gefassten Beschlusses

wird in Z. 11 dem Chares übertragen, der also zur Zeit des Décrè-

tes (Ol. 109, 4; Februar— März 340) entweder schon in der Cher-

WeoB es Z. 16 — 17 kdist: xttUaat jo[vç '£k»]ßov0(ovs Inl Stlnvov

tf\ç TO nçvhttViZov èlç avçioVt so ist das ein etwitg angeBaner Aasdrock, wei-

ther der ßreviloqaenz des gmazen PsephiKiaa entspricht. PfatÖrUch sUd HOT dift

in Atben aAwesenden Getuidteii der Klaiusier semeiol.
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rouet aaweMiid «der nmnittolbar daranf dorthiii abgMchkkl mn
raiMBte. N«n hértii wir, aliar ilns €hm§ drei Zflge in die thr»-

kischen GewSsser untemahm, znerrt Ol. 105. 3 (357), als er den

Verlidg mit KersoblepteK abschlosR, dann Ol. 106, A (353). aU er

Scstos eroberte, und endlif h während der RH.h^m>i uiig von Hvzantion

(Ol." 110, 1 Herbst 340). »Somit fielen al^n dir hndcn fr-h ii Zuge

lange vor unser Psephisma. der dritte ein halbes Jahr nach dem-

selben^). Da jedoch in einer Seeurkunde aus Ol. 109, 4 bei

der Fl«itte des Chares die Ablösung eines Trierwcben vcnddiiMt

iil^), dcsMo Dienatieii oIm wùmm frtkfaer begonoeB hatte, so hat

A. Schifer seharftiniiig wnmthel, daae €haresm dem Zuge

B^iaitt Mfaan linger ri See war^. Aue der verUegenden Ineduift

ergieht sieh mm weiter, dass jener Ol. 109« 4 mit ein<fr Flotte im

Hellespont stationirt war, um das Verhältnis^ der altischen Klenichen

zu défi liewohnern der Chcrrones zu regt lti und diese vur den st^
drohenden Angriifen des l^hiiipp zu schützen.

*) Dia Belagemog von Byztm and ifln Zog 46f CUmtm d«rthia hüer
MMtsea ifl «anl^U^, well der jedeofiillt vorltersebende AigrilT dea nuiipp

âvfPeriatt Meh PUIoeboros fr. 135 nater deai ArebeaTheophrastof (OL 110, 1)

fltatt fnd. V|^. Sckiftr Den. 11, 409; B. Gortiai fr. Gesell. Hl, 682. Boaekh

Slaatsh. T, 743 f.

3) Boeckh Seeurk. XIII, c. 81 (S. 441): '£nl Ni*ofM\j(ov] i^^&mof tm¥

?\ Schîîfor a. ,1 (). H, 47ô. Aus einer Xoti/ des Sfholia>itrn m Hepesippns

Bede über ilaliirnn ^ 15 sch!ies<ft Sch. weiter, d.ns Chat«* lieri jtv in dem

.Tahre, als jene Rede prlialtc n ward (Ol. 2) in See %^ar. Deum es von

ihm bei'icktet, dâss er aui Philipps Wuascb eioo ADxahl verbannter TiiHSier io

ihreVeiaMthsafiekgelahrtteba» Dia I^ag» vea Tbaaoe aker «tiaait rartrailkh

an 4er im Text aal^atelltaa Veraptltaag, dass ia Hettea^t Uagwa Zeit dia

BaapliUtiea ISr die Flotte des Chares war.

Athen. CARL CURHUS.
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CONSONANTENVERDOPPELUNO IN »ER SOiRIFT.

Dass ma« zur Bezeichnung dcrConsonanlenvcrdoppphinp. ähn-

lich wie in späterer Zeit ') einen honzoiitiitcn Strich, schon iiti Alter-

thum den Sicilicus über den zu vmioppeindcn JBuclistaben gesetzt

habe, t^tand durch ein bekanntes Zeugnûs des Marius Yictoiinus

(S. 245(î P.) fest: antiqtii consonantes h'tteras non germnahanf

$ei mtpra Utttram [eam will Schneider hinzufügen, ohne Nothj , quam

gmèimi oportehat teSkit (dies KiUcet ist vielleicht ni streicfaen, aJs

am dem folgenden Wort entstanden]*), niaHeim imfùm^êtU, tuhis

figtira hose utO*); ficod erat iigmm gemmanêi, sieui tg^pareimmMi
adhm veîer^m An mipHf ïâffk, Ünter diesen wieres UM itr^
will Schneider (Elenientarlchre 1 S. 394 und 433) Texte des Cicero

und Vergil verstanden wissen , weil Marius Victorinus gleich darauf

von der \ erdoppeluiig des s (io aussus, cautsa und ähnlichen Fällen)

als bei denselben antiqtii vorkommend spricht, und weil diese Ver-

doppelung von Quintilian (1,7, 20) eben jenen beiden Ciassikem

sngeschrielren wird {qmnwdo et ^pticm [Cteeronem] et Yergütum fWh

^) l>. h., wie wich JaiTé belehrt, etwa seit der Mitte des sechzehnten Jahr-

hunderts, wo di«M Art von Noverangen io der Schreibang überhaupt zuerst

âdtrafNk

^ Mo—iM fssMrt üe VomiÜnog, dosi die Wort« qmn gmàiari ojmt-'

Mof«AM ilorlttopt al> GIomob oatoicboo soin mBcliton. Eko Ar doa Teit

iikt oine foatoro Gfudlaie gtoehain iit^ alt dit joist vorli^iondo, wird oioh

darüber nicht mit Bestimmtheit ardioUen lassen.

lieber das Zeichen de.s SirfHcus und seine Bedeutung handelt Mommion

im römischeo MöoswCMo & 202 (und danach Uoltach in der Metrologie

S. 111 IT.)
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fue scripsisse manus eorum docetu)* Diese Combination ist ansprechend

und nicht unwahrscheinJicb, wenngleich nicht nothwendig; Marius

schöpfte die Notis gewiss aus einer Mierai geehrten Quelle, vieUetchi

ausVsm, wenn auch wohl nicht unmittelbar. Vera Marius VieteriDOS

hängt dagegen wahrscheinlich, wenngleich ebenMs wohl nichlunmit-

telbar, ah die Notiz beim Isidor (Orig. 1, 26, 29): ni Müs mtd verbä

etmsuetudo v^enm «rat, ui evm eadêm /dim éUtm iiUêUêatm wr-
rcpid . üiium producta haherel, lonyae syllabae apicem apponeretu,

{appüMhantf wie gedruckt wird, ist doch selbst dem Isidor nicht ru-

zutrauen); itt p^ita ixqmhn^ arliarem sigtuficaret an homittem mulU'tu-

dinem apke dtstinguebatur (über die Bedeutung des Ai>ex über Vocalen

ist jetzt kein Zweifel mehr möglich). Sic et übt lüterae cwuonantes

fewmabÊHtiiir, mdlktm stiperponebanl, ut sela, Ufa, Wsrss (so schrieb

Aravalo wohl nach den Handschriften)* Ye§m$ miim nm fhifMbmu
Hllerat, sed n^a 9käk» ^g§mtkmi, fMff admoneMifr lecfor

UUêram we jwrnandaau

Obgleich diese bestimmt lautenden Zeugnisse seit Schneider

After wiederholt worden sind (s. B. von Corssen Aussprache des La-

leinischen i S. 8 der ersten. S. 14 der zweiten Aullage), so bat man
ihnen dennuch wenig Gewicht beigolegl. weder aus llamlscbriften

(am h NVaLleiibachs Anleitun«,' zur lateinischen Paläographie bal mciilji

darüber), noch aus Inscinüten Beweise für die Tbatsache zu erbrin-

gen waren. Denn was iülscbl (P« L. M. epigr. S. 8 1 ) dafür anfuhren

sn können meinte, ein kaum bemerkbares Stricbeichen neben dem

i des Wortes vla für ti0a in einer Inschrift aus Lyon, die Boissiea

(ûiser. ds .lyon S. 429) mit gewohnter Sorg&U, aber mit sirenger

Festhaltung des Ueinen Hafestahes von der natärlicfaeit Grêlhe

abbildet, kann um so weniger in Betracht kommen > als in derselbeii

Inschrift, die dem Anschein nach etwa in die sweite Hälfte des zwei-

ten Jahi'iiunderls gehört, neben fvlla und apolinis auch vellem,

und ferner innocentissimae und benignissime geschrieben steht.

Hier liegt also Mofs eine |tlel)ejiscin' oder rustike rngleirhni.tf^i^'kHit

oder Incorrectheit der Schreibung vor, wie »ie die Inschriften, aucb

darin treue Zeugen lür den Büduagsgrad des YoJÉs, so fieUältig

aufweiaeii«

Aber ea gibt in der That einige sichere Beispiele flir den Ski-

licus als Zeichen der Consonantengemination. Im brittischen Museum

schrieb ich im J. 1867 die folgende Inschrift einer kleinen, aus Rom
stammenden Columbarientafel ab, die den Schriftformen wie der
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gaosen Fassmig nacb uniwetfelhaft <1<^ni ersten Jahrhundert, und

mr wahnchemlkh der ersten Hälüe deeeeHien tngehèri'):

LVTATIA • Q.- |ivj|IAB6 • I.

Ia • VlUlT

ANNOS*XV
Also Lutatia Qininti Ltttahi e() Mumiaet (die belunnle grâcH

sicrendti Gciietivform, Beispiele im Index zum C. I. L. 1 S. 603 und

mehr bei Neue l S. 12 f.) la (das ist EiaV).

Ferner sab Monimsen ih Aquileia eine 1859 gefundene und iioi h

unediertelnschrilt (künftige. I. L. 5, 1361 ), zu der «r bemerkt ^äferis

vuuitis, quae indmliir um liberae m pmblk4te\

L * saFiniv9 • l»F
^

SABB^IO
\

waA^üfiSß wtdBhtr hO€ low iHiikan totummtmstmimmim^ fiewlie

riditig. Weitete Bekpi^ sind mir vor der Hand aidit Mannt ; abar

sie genügen um au aeigen, daas aneh jene Granunatiiteiiheorie nidit

ohne ihatsichiiches Fundament war, und daas der Geinnuch dea

Zeichens schon in ziemlich alte Zeit /.u setzen ist. lieachtung ver-

dient aurh , dass wie bei Isid ii Ix smulers bestimnii hervortritt, das

ZeicliPii '1er Oemiintlinn iiiitî dis der l^diniing in der Form ('und')

wie im iNamen (apex und sictlicus) sich streng unterscheiden. Unser

Horizontalstrich aur Bezeichnung der Goneooantenverdoppelang hal

niitfaia mit dem alten Sidlicua nicbla gemem, audi nicht die Fwm.

^ Sie »teht, aber in gan? uiil>i aui-hharer Form , hvi Nim it HtU). 27 unter

einer Reihe solcher kleiner tituij, welche ejr ßomanis cnlmnfHinis ?/i>sit Firi)r<i>iius.

[Die Verbiadui^ der beiden Patrone Q. Lutatius und Muininia erklärt

sich ans dem foI^^eDdeo. Beide Hlne«' verschwägerten sich in aufustitcher Zeit;

Meania Aühaiea, dit Matter dea Kilian Galbe» «er «itierKélar Sein die JSb-

kdia daa Q. Lntatwa Gatolai, Ceuid 6881 ^eet. Gelb. 3). Dia baidae Patnia«.

kfoeen die JSriieD des alten €ttaIo8 seil, eben jene Mvnailaj «aîné Enkaliu» und

afn Mntlefbnider deraelben Q. Lntatiaa, dee freilich aleht im Stände bin

anderweitig nachzm^ ri>rn; aber dass Catulus der Consnl BS9«iehrere Kinder

batte, saii^ Sallnnt <:at. 35. Dies ist IBr dte Zeübesünamuig der insehrift Ten-

Wkbtigkait. Tli.lf.]

E. H.
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ZU CORP. ïNbCHii^i. (;RAEC. No. 381.

lui Corp. biflcripl. GiaeCi Mo. 381 £iuiet sich folgende Ehren-

ioBcbrill:

l/if(6XXoivoç ôià ßiov xai àyœvod^étrjv

5 lueyâXiov Tlavai^rjvaiuiv CeßaattSv

%ai AaïaaQijwv CtßaozcSv %ai àçx^^Qéa

^vToviaç Ceßaatfjg api^Mxaiaaça xai

Ailes ist klar und verständlich; Befremden erregt nur das in Z. 3

sieb findende èfuù^ Jf^iùv IdnôUMvoç^ mit den kh alMolol

oiehte anmftngen weies. Dw Wort èntiê^téç licgognet sonst in dar

gmssn Grfidiit nicht wieder; anch in Stephunis* TheMums ist ei

nur ans dieser Inschrift her von L Dindorf anlgeiiomnien. BMh
mntB das seksanie Wort Anftngs fibenéhen hal)en, denn in der

kuizeil Erklärung, die er der Inschrift Nvidmel , bemerkt er Nichts

über ditsselbe; erst später in den adrffnrftj auf S. 912 bringt or üach-

holend eine kurze Notiz hierüber, .^èni'uçevç riilctnr $arerdos ab

Atheiuemibus Delio gacerdoit additus esse, ni ( onnlhiorum énidr^fii-

ovçyoi sunt demiurgis colmmrum addiW. Wenn überhaupt eine Er-

klärung des Wortes möglich , so wäre diese sicherlicli die einsig zu-

lissige. AUein auch Böckh's Ërklfirung ist nicht statthaft. In der

Zeit aus welcher die Inschrift stammt (s. am Schluss) ist Dolos schoa

lingst voUatlndiges Eigenthum der Athener gibt es aufMos schon

lingst-nnr noch ein Volk der Athener, attische Klemchen, die nnler

einem attisches Epimdetes stehen; wie denn derselbe Noyîus, der

durch die vorliegende fnscbrift geehrt wir<l, in einer andern Inschrift

(im (DiXiüTWQ IV, o'ol) als ' imiiieXrjTi^g tTjÇ uçàg Jtjkov* er-

scheint. \Ki kann von einem delischen Pr iester des AjKiUolempels

auf Dolos, dem ein attischer als èTtiïeçsîç beigesellt sei , nicht die

Rede sein. Auch ist der U^etg Jr^XtovlinôXkuivoÇf der sich nicht

selten auf Inschriften dieser Zeit erwähnt findet, stets ein Athener.

Vgl Roes de dem. ilKc. p. 45 Z. 20; 0iUatuç IV, 332; 'Efin^*

') Sclii ti l it 01\ ni|i. 153, 2, woriiher ich auf Böokh selbst (Tfber Ans \et-

mögPD dv6 AjiuiiiD. iieiiigthuai auf üelos' in den Abhauiil. d. bcrl. .ikad. 1834

S. 21) verweit«.

Digitized by Google



ZUM COHP. INSCR. GRAEC. 417

èçt^lof. 3724 Und m den Iwiden niktzt aig«fthrleD In-

schriften ist es gerade diemr Novins, der in ihnen als leçt^ç Jip

Xlov IdnökXiüvoi^ genannt wird. Lässi schon dies alles das angeb-

liche èmïeçsvç hcdenklich erscheinen, so erst vüUig ilie sprachliche

Bildung deti Wortes: man erwartete doch wenigstens ein iqnsçsvç.

Wenn demnach jenes angebliche ènus^evs in keinej* Hinsicht

sich retten Utest, so bleiht nichts übrig, als ein Venehen, sei ee dee

Steinmetien, sei es deeeen der die Ahsrhrift nahm, anzunehmen.

Nun ilndet neb in der *Bfijfu^lg àfixù^^y*^ à^* 3734 fol-

gende^ auf denselben Noinii beiilgicbe EäurenniMbrift:

*J7 i§ ^A^üo» ndfmt ßwik^ «ai

^ ßavXrj %m ^mtoelm
xöi 6 ârj/ÀOÇ Tißiqiov KXav-

äiov Noviov Oùehoi llöv

5 tov irri tnvg o/i Isit aç arça-
trjynv t n 6 xa l t eçta J r^Xiov

^nék^MVOii àià ßiov xat aytavo^i-

CBßootüh xat Kaioaçijtav Ci-

'Eni liQiûtç 'lowtttç Mfyffftijç

jfiç Zr)^///////////////// oç

////////////////////

^ Aucb in *Bg>^fi, àç^. 3833 findet sieh ein Uçevç jinôXXtavoç JijUov

ât{à ßfot ), nnd zwar wird als solcher Afovatôvtoç ^Poîtfioç) bezeichnet Hîef

fehlt freilich das De moticuin, und es kann fraglich sein, ob es überhavpt anf de«

Stein gestaoJen hat. Dass abpr atich fJieser îfçtvç yl- '-^ jeden Falles ein Athe-

ner war oder do. h die Hechte eioes atheiiischea Bürgers geuoss, erhellt daraus,

das« derselbe jytovowtoç PQvifoç auf einer nndern luschrift {4>iUat. IV, 1H4

Z. 34 Col. fl) als Ephebe nicht nnter den intyy^aifot, d. h. den fremden Ephe-

ben, sondern unter den TiQoniyyQatfot , den einhehnischen , sich verzeichnet

Met MofMrAlsenvcist fltet «p anch dort kebi Beauttcwi, so wMii« wie

echawelaBiara n(Minéyyffatpotf wShMid üa «brifta Nnaea der eiababaMaa

BphebM liaintlieh nit einaai soIdM veraelwii siai. Sotttea jea«M «twa

SShae VI« Froadea •«{. dl« sieh das attiscba Mrgerrecht «nrarlea» aine ibch

damit zQflelch einem bestimmten Demos aasageliSren ? Dann möchte bei Mov
0tmot 'Fomfos aa «iaaaBakal das Jbtifcaaalaa sloisdMaPliUaso|Jiea G. Masoaiaa
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loll 4ktM Imdaihy die, ab|{Meheii vos Z, 5 (6) mid iltt

UMmA mil kloàkereDfichrifkifigen gvicbticlNMAMlMi, gani feaft«

densalbeD Inhalt msbl nur, sonderti audi Wwtlnl, nie éw bei B(kkb

a. a. 0^ bietet, YoBalftiidig beEgeaedt; damit ein Jeder aettiet lich in
Augenblicke öberseu^en kann, dass in jener Inscbrift för top èntiê^

Tov krti [jovç onleltag aiqa-

trjYOV zo Ô xai] ïeçéa JrXtov vlxX.

Diese Ueberzeugung wird zur völiigea Gewissheit, wenn man
die rinige Jahre später verfasste ioftdirift iin 0iXi<n. IV, 332 ver-

llieicfat, in welcher denelbe Novius mit allen seinen Titeln und Wür-

den erscheint (s. unten deo AYortlaut der Inaehrift): dort finden

wir ibn betitelt als U(ftùg JtfUwùiftiÂliimif aber nicht als lirwf-

Noch kann et aich ftngan , ob dem Stainmeti oder dem AIh

Schreiber jenes Versehen zur Last fSIt, und cugitich, ob den Ab-

schntU n der Inschrill iih Cuip. Inscr. gr. 381 und der in der Ephcm.

arch. 'M'IA »»in und derselbe Stein zu (irunde gelegen hat. also ob

beide Inschriften völlig identisch sind. <.( gtn Letzleres scheint nieh-

reres zu sprechen. Dass die in der K{>beuier. arch. No. 3724 piibii-

cirte Inschrift erst 1860 aufgefunden ist nach Pittikis Angabe, wäh-

rend der im (^orp. inscript. Gr. befindlichen eine bereits von Cyriactis

genommene Abschrifl zu Gnmde liegt, kann hierbei nicht in Betracht

kommen. Aber die Inschrift m der Epbemeria liefert noch 4 Zeflen,

die sich weder bei Cyriacus noch bei Horatori, der in seinem The-

saurus S. 551 , 1 die Inschrift gleichfalls mittheUt, finden. Doch

wenn man bedenkt, dass jene Sehlussnotis — die Datinmg der In-

Schrift nach der PriesleTin der Athene — deren zweite Zeile ^um

grofsen Theiie uuii deren letzte Zeile völlig schon in alter Zeit ge-

tilgt worden ist. in viel kleineren Schriftzügen ids die eigentliche In-

schrift eingehauen ist, und wenn man annimmt, dass zur Zeit wn

Cyriacus den i>tein sah, der unterste Thei) desselben mit Schmutz

überzogen war oder wohl gar sich unter der Erde befand» so erklärt

auh bei ihm die Auslassung dieser Schlusszeiien ganz natürlich.

Auch die VeraohiadaBheit in der AnordnvDg nnd ?erthailiiBg dsr

Zeilen kann gegen die Montitlt der Inscfariften nicht gslteMl genwAt

Rofus 711 drtikf'i sf>in, richer IcUtcro 10141^^9 66 Chr. von a\<tr9 aiu ümi

verbauut ward (Xacit. aau. AV» 71).
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werden. Die AaénUiiuig Imî fiöekh kt Baol» Gyrtacus gegebeo, der

hierin nicht eben- genen m eem pflcgfc, anolt bietet Muratefi, der. die

Inaohrift nigWdi nßdk seinen Scheden und den Barberiniicfaen.SclM-

den dee Gjitoeus gibt> wieder eine ebweicheade leflenBÜlbeUmg,

worauf aikrdiaga auch nicht viel Gewicht gel^i^ werden kann^

Ich trage deshalb kein Bedenken, aiizunehnieii . dass den Ah-

Schriften der Inschrift bei Cyn.tcus uud Muixitüii und der in der

Epliemer. arch, ein und dersolh«» Stein zu Grunde liegt*).

Zum Schluss bringe ich über diesen Novius, dein zu Ehren die

Inschrift gesetzt ist, noch einige Notizen bei Wahrscheinhch ein

Römer von Geburt, hatte er, wie viele seiner Landslente in jener Zeit,

später das attische Börgerrecht erworh^, entweder nach der Unaitte

der Zeit durch Kauf oder durch Schenkung. Doch mdchte das Leti-

tere wuhrscfaeinlieher sein, da er eine lu seiner Zeit sehrangesehene

und ehifiosereiehe PersAnlicbkèit gewesen an sein achefait Es darf

das geschlossen werden aus den nelen Aemtem, Wttrden und fitetai,

mit denen wir ihn beliehen sehen in der schon Eingangs erwähnten

Inschrift lui (DiltoiioQ IV S. !iH2, die ich, soweit sie für den Mann

in JBetracht kommt, hierher setze:

^Eni QqaavXXov aQx^vxof; %ai Uçécoç içûvaov v/rârov,

Krjçvxevoytoç Gsùyivovç, OTQOttrjyovvToç èni tovç ônkeitaç v6

^yâoov xai aQX'^Ç^S I^é((ùfvoç Kloevéiov KaiaaQOç reçftavixùi)

niai Jidg *Ekev&êQiov h, %(3v in %wv [sic!) ^EXXijvwv (?) nai

intfuhjftfj^ ti^ nôKmg âté ßiav mal i9^àafç Jr^Uov^^itélko}-

Tiße^iov Klotvého N&vtov H Ûtov,

Denselben Novius fiAden wir auch in der fnsebrift bei Ross de

dem. Att. S. 87 No. 114, die identisch ist mit der bei Pitlakis Taue.

AUi/ b. 159:

Tißiqioy Kkavdioi'

Kctiaaça Ceßaaroy r€(}f»ccyiic6v avzoxçcnoça

^ ßavl^ ^ i§ ùiqiiov nctyov xat rj ßovh^ vôv h^axoaiùiv lud é

éifftBÇ fn^ftrr^yoivTog ènl to^ç èfvkûtaç tov nad dywyod-hov

fVftkthf téS» Ctßwnpm èyém¥ NwXùv nO OiXc/rev it Oïmh
Jene Inschrift Im 0tihtw^ Mt in das Jahr 61 ; YgL meine

') I>ic /('ilid / ;i hl (12) bei Murstori stiniiiit mit der in dor Kphtm. .irch,

3724, wa dit' ci^eritliche Insclirift (von ij Wi^ttov xtL bis à^a^ç iymiy) aach

12 Zeilott uBiiiuisL.
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commmtatùmes epigru^cue S. 146 (S. 50). Die Insdirift bei Ro&s,

de dem. Au. fällt, wie ich ebenda S. 50. 51 wahnchmniifh gemachl»

IDS Jahr 54 m, Chr.^) Kann man, vie ich is de« ciauwamefiwigf^
tkan, nit Grand anadunen, daaa jener Menus die 8 Mm» in deaeü

er awQOïï^yèçM vè Snlst mar, nnmiMeIKar faintsnînander dîeaen

Ant fei^, 80 fiOM die InMMft in der EpbeHMris 3794 (»Corp.
inscrH>t. gr. 3B1) in das Jahr &7 n. Chr.

Berlin. R. NEUBiUER-

AD THÜCTDIDEN.

Lib. Il cap. 77 § 4: ifißaXovTeg ôè nvq &sUft x<ù

niaat^ r^^tm vqv ilii^y («piam sciL PelojpeiiDesü Plataeam obiiden>

tes ad hoc oppidum comburendum oongesserant) xoi iyhwro g>l6i

twfavzrj oatpf ovôeiç ma Sßye huivw sàr }[q6vov x^'^^^^^^nr

oéf^v èftê taôfOftétcv nv^ xat <pX6ya an* adtùv mt^xê*

%mo Ôè ^éya t» xvê. „GogUandam est** ait Krûger (qui

assentienteai habet Ciassenium) „id quod additum expectes,

silvesUe huiusceinodi iucciidium illo, quod liLstoricus ptirn des-

cribil, esse iiiull<» vastiiis'*. Haereui autem, idque merito, eodeiii

\o€Aj criti* 1 ill Gliosis verbis dft* avrov, quae jira^M imte Oobreo

krüger gluâî>ema praegressi à fro tavto^atov tme existimaL

Mihi vero, quum praesortim haec locutio aempor (Jraecis mausen!

fauniliaris, aliquanlo vidrf ur prol>abiliii8 in voealmlis an* avvm} latere

id ipiiim, qwd a Thucydide non espressnoi eue hune vin docii mi-

rantor. Nisi enîm egragie Ikllor manne historiei fiût elim haec:

anb %aù%Ofiévcv n€ç wi floya änav9top A^ies». Vocabnia

notissimo usus est Tbucydides lib. Il cap. 49 $ 3. Etiam lenius pos-

ses, si conslaret veteres Atticos dixisse a.iavtoç. Notum e*it qu.iri-

tuin pexcare scribae soleant in addendo euphonicu i8to sigiita viu^j^a

sua avvr^^fia deceptog. Unde nisi e grammatids tituH? jut' v('Uj>ua

hodie, ut liuc ular exemplo, üdremus veteres dixisse ^^uifia^ oiom-

fioi, aimilîaque? CL WeciLlein in utiiissimo libeUo, qui inscribitttr

*) Durch eioen Drackfehler, der îeiH<*r in <Ip!i (jorrigendis .nm Sr hî«ss« der

Cofluueatau oicht verbetsert iit|. steht dort du Jaiir 53 fenaïuii suu 9if
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enrae epigraphicat ad franiiiiatietiii graecam «t poeta«

scenicos pertinentes ]>. 6()sqq. Veruiitamen id quidem repudio«

tum quia nullom eins m vpstigium serv iimn ist, turn pro forma

traditM afiavatoç militât aiialogia vocabuloiuni aipavmog, a^Ufcai"

cioÇf cixQtGtoÇy alioruüi inuUurum.

Thuc U 89 I 9: éfiéiç €v%ax,toi naçà vaîç %b vavci

fiévùyrtç té SB naffayyeUéftM^a àSéaç Hgju^M mI. Monstrum

hie ali fere confenh Intor oilieos; de monitro proereamlo dtaieiH

tiwiL Plerique et ofitiiiii oodd. Iiabeni qued acripai, in Gfaeviano

eat nana %9 %€Sç, in Pariaienai 1736 (i. e. regio Dokeri) nt^ uS$,

Uttttnam quam poani ledionera ampleina eet Fritache ad Theocriti

Id. 1 54, aed docere auperaedit, id quod fberat démenstrmndoai, Attiee

sic dici posse pro h raïç venial vel ini nay viwv.. l^uge melius,

tain ((1)0(1 ad sensuii! iju uii ([iiod ad ijraiauialnain atlinet. Knl^'t'r

delevjL t un pniepositioueui qii;ini v(i( iilam Cui laiaou haud

sane imiiierito Classen ohiecit nou intelie^'i, qua caussa niolus ali-

quis utramque vocem adscripturua fuiaaeU At non magî» probal^ile

eat me indice, quod ipse vir egregîna cemmentiia eat, Terba ivat^

%iâs vê vaval ana titnra delenda ease, utpote pregnsia e emi
Homerico:

quem neado quia lector ad verba Thucfdidea avroxvoa ftim^ in

maigme ad exemplaris appusnerit. Gerte nibü potnit citaH ,
quod a

re, de qua, hie agitur, esset alieuius.

Post haec forlasse locus rnnc«detur meae coniecturae, genuinam

1»'( lit iK in fuisse hanccr vuttç cJ' emaxtoi naçatetayuéyatç
jctïç vavai ftivovit-ç xâ le naçayyeXlâfieva o^twç ôixead^t xtI.

Tbuc. IJ 93 § 3. Post proelium navale prope iNaupacloui Pelo-

ponni^ diicUms Gnemo et Braaida, statuunt tentare Piraenm, tnke

yctQ vttvtixàw ^ ft^ofvldifaov iv aàr^ vêâèf oilfa ftçogàwUm

oêâafila ft^ Sp nmfê (ol «rel^io» delei Mwee] iSamifaliâç

€^»ç iniftUéetimf (dirmJUvmù coniecit idem), iatü

inè tcß rrçofpamfg toXfirjaai Bw xmd'* ^wxhiff w%* a» dM-
ywmné firj odx rtffoaiif&mf^t. Merito , ei mea qnidem aan-

tentia, Stahl in Museo Rhcuano (XIV p. 481 sq.) haesit in voot-

bulis xûi>' fjavylav isto loco })08itis, ubi quam sint ine^*ta tam

ln( nil nier exposuil, ut verbum uou addain. Ne Classen quideni, qui

argutiu^ ({uam vérins vulgatam lectionem dclendere aggressus est,

potuit negare iaconcinne rol^i^ai dktum ease obi potins expeclee
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èTttTrlevaat. R«'ctii!.s uleiu vir dort« s rtliitavit iafelicem saneStahlu

comecturaju Thucydidem scripsisso 8ui»picaQli8 ènei ov%* àno

nQoaio&sa^ai, verissime mûfieoi Gnieoe êiwowf^ai son-

per et ubique significare habere in «Dlm« aive meate «gttare,

nuaquBm cagîtare, auspicarî de aUeaû conîlîîs. Sed vehemen-

ter fiHîtiir aimil eoa^mbBiis nctd'^ ^jmfxfa» Gram non pum pro

Àd&QO. Sttffecerit landara ipaliia Thncfdîdis loean Vt 66 § t. Cf.

fl>. 64 ^ 1 et Vm 69 §t % ubi vere scholiasta: '^ovx^j d^v^eu

Vide etiaiR Passowiani lexiri éd. quintam in ?oce.

Optinu^ autem Stahl hoc perspeiissc mihi videtur requiri Oppo-

sitionen! inter vocaiuila dfto tov nçoffavovq et x«^' roixtuVy

quam oppositionein nos, evitato illiiis errore, uauotâciuiur trauspo-

nettd^: ht^i ovt* otto %w ttçoipavovç rokfi^om Wf (t prae-

gressis cogHando répète èniftlsvaai), ovt* ai âiwoovyro xa^*

i^avxiw (ilerum cogita ijsmlnaw)^ ^ aàn ai^ n(foai0^^&€ii,

Quilms Terbia nihil eat planius. M unum ambigo uCmm aie hiato*

rima sorqiaeril, an potraa hoc ordine: ww* 4 xat9^* ^9vxio»

Thuc. VI 86 § 1. mal vvt ov dtxaiov, (^tc€q xai ^fiâç i^'ft-

oîtE ï.oyfù JieL^eiVf Ttù aiii^ djuoLtik. Oppositionis vehemen-

tia, praesortim in contione, suadet, ui Thucydidem dcdiase su^^^icer

avTtf) avTOvç àniaxéïv.

Utar hoc occasiune ut signiücem veliemeuter me doiere , quod

quo tempore Studia mea, quae menae Maio anni 1S69 prodiere^

Thoeydideaaeribebam, ignorabam summum oritioum Augustum
Heinekinm in volmmne tertio huiiia diarü totiun do beUo Polo-

ponneaaico opus notia crilioia ont iam iUuatraaae out in componendo

ilia acriptione eaae oecnpatnni. Quaa adnotaUooes ai eognovîaooai,

non tam confidenter expungenda eaae dbcuaem verbe icoi fjirj dr^ioon

II 13 ^ 1, probassem eiiisdem lenissimam em«ndationem I 144 § 3

àç/oinévov pro cx^)x^}/uivoig prac Rciskiano açxoyia^- In easdeni

me cum viro praeclaro ememialioiu s , ^ive pusl sive ante * imK inci-

disse iinpeuse la^tor 111 76 § 1, lU 89 § 2, IV 67 § 1, Mil 74 § l

in |)arte priore, in posteriore 1 1 13 § 2, III 59 $ 3> iU 109 § 3,

IV 33 $ 3, IV m $ 2, IV 126 » 3, VI« 1.

hi?at mUM païuca hia addere quae pertinent ad loeoa qnoadana

Thttcydideoa, qooe traottii in ittia Stndiia.
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AD THUCYimUBlI m
leQo£iiri|ttëe9ÎiiBM«tliitvm 7&4 B<n*

fj[QOQ£ixn* ovâ' eTtinvsv

ol J' oçyijg v/in

E pedestri Umcn uralione nulluiii eiusuioiJi exenij)lum aflerre

jtosaim., yuare etiam punc duhito num ^iia sit Jibruirum gcriptuia.

Diversum quidein est quod legitur apud Gasaium Diooem XL 12 § 2

%ttl fi;a^{9vctfK Locus ti^eii ^jMtfnoiM» «piom vim àotto» c^Mm
«P4e Anderem*

I 12 ) 1 «al çda9iç Iv toîç néleoir iSg hfi iroià

1 13 § G. 'P^veiav khiiv dvé^rjHe n^lAnôXXwvi. De gcrip-

turae siacehtate fortasse iitiuria dubitavi. Cf. Aeschines xavà ^Tça,

§108.

1 21 extr. naiftsQ zbx» àu^^finm h ^ y.è¥ oy aoXsfAw^i'

toy na^Svta asl ^iytgov t^tifonfin», J)igyii» est qui coiiip^etar

l«iCttBjMiiiiariNepi.lV 92:

%à à* €tMg ap %t$ êà^ , ^

I 70 § dr dftoâfjfirjtaï ff^dg ivâijfipifdtovÇf DcBÎdm,

apud inteiprclM mentionem loeii qui plurimiun bue fadt, ArisliH

telici apud Uarpocralipuem is. v. Tuxi. yà(^ to fii^ôéva tuv nctx^'^

fiùlV Xï£.

1 91 § 1 Uiiiic lücuia injuria tentavi. Bene eiplicat Qa^&e%

qui affert Thuc. Mil 87 § 3.

I 127 § 1 nQfârav verte poUasimuia et cf. Ëuripid. Med.

371, Ptioftii. 886.

U 3^ § ^. avwol iQfi9is fiSàé oi PVP Mtê optêç, Haec veriia

non intoipolata e^ae ostoaden conatua amn p. 28. Comparelur

etîam locus Demosthenia m^l t^ç na^^^ßdus % 276.

m 15 imt Uodie pnetularim: ft^oaâ9&èfMiPo$ todç 16*

ywç ^fifiaxovç té tovg ^eaßloig ifroitfüapro %él{7i)l %t)v

iç %ijp ^mnijv èafioltjv zoîg %% S^fifiâxoiç naqovai Ttonà

Btnm IT, 3g
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424 MfSCELLRI^

ftoitjaofievoi], ital aèroi n^ùroi cupinovïïo irfl. ttt, pMteaMfoam

néfgi procHfî errare in nùl abfiaset, cmreetores elmnbem sen-

tentiani intcrprelamento cjç Ttoirjaojuei oL saisisse exislimandî sinL

iri 17 § 1 Stahl ill Miiseo Klieiiano (XVI p. 628) pro y.âXlu

coniecit xat ocA/tij, (piud iimi iiii» llpn-o. Ego tciieo, quod couied,

allai. aXXf]. Totutn veru hoc caput iiisiticiuDi esse probabîle paU»

post Steupii disputationem ibidem XXIV p. 350 sqq.

ni 23 § 1. l&iurn delevi verba and %é» rd^fws rwle oi

nlilwç. '

HI 46 1 3; Vocabiria luA ff&mjftawi serari fofüuwe posamt

Gaite caliditta eontenéî' p. 144 svfcstantivimi ^p^évfpitt ab' àkitM|ui

scnptoribua Attick in malam parteni non poni pro fttto atqac

ibaolentia.-

III 82 § 1. Quod negafî outlo (]ati\o (sine praepositione l/r^

consilium si^ifirari possc, de p«Miestri tantum onitione valefß

vix est quod moneani. Non alio sensu accipiaiitui »juae dixi p. 146.

VU 49 § 4. Ad coniecturam uicam iaxv^i^etai pro io^v^^^Ç*

%ai praeterea cf. Plato Pliaed. 76 D et 84 extr.

VII 84 vers. fin. substantivo a%ev9inp nifall est aanitts. 8ae

éniDt pertinet iftnfaXaaoéfievot,

•ym 67 coined nAmtm â$a^9((6pttaç n^é^v^ov pro

nifod-vfiotaTor, Quam coniecturam nondam repudio , etsî 6*

tendum apud Plutardmm Apophth. Lacon. f 70 legi qfilowBUpé'-

raroç ét oh âta^eçovttoç. Quod p. 122 dîii îpso» tcteres sibt

non constilissc m urlliograpliia vcrbi afj^^w an öwJü/, tie ea re coepi

duhitnre icctis (juae srripsit Wecklein cur. epigr.p. 45 sqq. Hoc tarnen

vix probabile est, quod vir doctus routendit p. 46. Attîcos addidisse

iota in solîs formis, quae ^ habeant. Motus iis, quae Wecklein scrip-

ah p. 00 sqq., Thucydidi II 92 init. reddam xeAav/iofo( pro xelsvc-

fiûtroç. Pag. 120 ad ilamotfwxrjas monefe ddiuenm I 99 § 1

maie edi hinomudnov et VI 70 Umotn^U»» Fag. 13$ ad

I 30 ^ 3 volneram tffla fièv {yaq tvyxépti) hvta %th
' Âddere plnra cupientem me retinet cogitatSo esse inter Hennae

lectures, qnl menm optiscnlom ignorantes ad alia properent

é>cribebam Traiect. ad lUienum Ralcndis Januariis.

Ht wéM HERWEROfiN;
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GRABSTËIIS AUS SPARTA 425

GRABSTEIN AUS SPARTA.

Folgende Aufschrift eines aus Spar Ja st.imniciKhn Grabsteins

späten Datums, deren Copie Hrn. Kühler verdankt wird, dürfte es

verdienen durch einen Abdiuck an dieser Stelle zu allgemeinerer

Kenntnias gebracht zu werden :

nAEHKOCMHBErC
ARE TH T El T AN lEAE IE
ErroN E n A I Î2 N OC
Z ONfcX E IC M A KA Pß N

5 OC CTEAA El E P ACE Î O
n EPIKAYT O C AM 4> I BÊ

B HKE N
4»OIBOCEnH I OED I C
TEIMIAHA NTANEMA^

10 O0PY AK IN e Î2 M E N^//
roYNorn e p i b ä///
rOCAMYKAH C

COIAE A Y K A ON I H
ENAl ON H niTAN H

15 nAC I N I H T OPIHCA OE
MHCEAAHCINAMY
NUN

YfiEnAP K E A f

20 O
Offenbar xwrî Grabscbriflen, eines Arstea, dessen Name verlo-

no» 2. 15—20 und seines vor ihm in jungen Jahren gestorbenen

Sohnes, Z. 1—19.

•1.

nâoij Koa/iiijS'êlç
I
cx^^, TtLvàviB ôeït,

\

k'yyove IlaiiSvoÇy vfj\ao> Ix^tç ^axcrçwv»
|

oaarie sUçà aeïo
|

TtSQinXvtôç aficpißt ßr]7iey
\

(DoïfioÇf lit iqMoii
I
tBifiia ndvta véfiœv'

\

'Ya%lv^(f) fièv
\
yovvoç n6Qiß(a\%og L^/ivxüi^fe

|

aoi dé Atnumfvii \ e^ôio» ^ nuan^*
|

2.

ina^Kéa(9)cn o[ç fi6]\vov o[v âwâfii^v]
\

0
A. K.

28*
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SUR UNË ll^SCaiPTlON ATTIQUË.

Rangabé (Ântiq. Hétléniques II p. 77) u publié le flngnieiit

suivant, qui est écrk araixrjâàv avec 29 on 30 letlrea à la ligne.

11 Uuil élrc restitué de la manière suivante:

^EttI BsfuatoxXéovç aqxovzoç' [IcJofo'

tfi ßovXfj mai %if dij^q), ^îylr/tç èngv-

tdvsvsvy ^vaifÀOxoç Stoaiôrjfiov l^x^Q^^iS èy^f^ifà-

dtsvev, Qe6q>tkoç "^àXifiovaiolç èneard"

5 %Bt9 Swiçavoç !di^tâ(aQW E[v(awfisvç

i3y JIftiflil^a/opy, nal 6 %afiiag [v^ iro^-

10 ¥ TMtï tijv avfinaxlütw ^nâçxuv \%(^ ô^fi-

(f)
Tt^ MvTi\Xi^val\(ûv TVQOÇ Tov â[rjiiiov to-

OfÇ, ?wç

Je signale ce fragment à cause de la lacune de In soptlt me ligne, que

Rangabé n'avait pas su remplir, et où il faut évidemment lire: ô

tafdaç ^o^aÀot/* Les deux trirèmes sacrées, la Paralos et la

Salaminia, étaient soOTent chargées de trAsmattre des nouvelles

Importentes, de porter des ordres et de recueUUr des tributs; la fonc-

tion de tafilaç t^ç nuqaXov était d*une certaine importance; Toyei

Demostiien. c liidiam p. 570; e*est la imsmière Ibis, je crois^ qu'on

la rencontre dans les inscriptions.

Thémistocle est l'archontp deTannée 347—46. A la troisième

ligne, le mol ^looiârjfiov, ouhiie d abord |>ar ie iapicide, a été Hj tuté

au-dessus de la ligue. 2té(paPoç Evtayi'/ievg est nomm* d a^l^ deux

autres inscriptions (C. I. Gr. 637, et Boeckh AtU Seewesen p. 250).

Phaedrus est sans doute le 0atâçoç KaXkiov S^ijmoç^ menlionné

par Aeschine (c. Timarch. eap. 43), et dans une insoriptiott du Pirée

(Boeciüi loc cit. p. 252).

Paris. W. H. WADDINGTON.
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zu DEN EPISTOLOORAPHEN 427
0

XV DEIS GUIECIIISCIIEN EPISTOLOGRAPHEN.

1. In dem Katalog der Münchener Handschriften theilt Hardt

fünf munefllote Bmfe dem Kaiser JuUan iedigUcfa «hb dem Grunde

m, weil sie eich in der Niàe Joliniieher Briefo befinden; aber to-

glekh iet er, weil aooh Briefe dee bidome Pehieieta in der Nike

üehen, ntdtf abgeneigt, wemgstene ein paw denelben dem bidor

ittzuwefsen. He^fler hat die fflnf, ofeechon er sie als nichtjnlianische

Quisquüien bezeühiict, m seine Sanimlnng aufgenommen, und hält

es so wenig als Hardt der Mühe werth sich nach dem Verfasser der«

selben umzusehen.

Eine geringe Umschau bei Isidor konnte lehren, dass sie diesem

wirklich angehören und dass sie in den Ausgatien desselben unter

den Nummern V 70, V 69, iU 194, Ul 162, lU 155 stehen. Ans der

Vergkichung des gedmcklen Textee eitseben eieh Verlweeerangen

einiger FeUer der Mftnehener Uandscfarilt

% In anem Briefe an Ameria» {dl) condeiirt lolian dieeem

wegen dee Verhistee aeiner Fiaii und evxfthH ihm lom Troet die be-

kannte Verhandlung zwischen Demokrit ond Daritie Aber die clfth^

i}r^TOi, indessen verwirft er zum Schluss dies Tiostiiutttl und

äussert sicli il ihiii. dass das Verfahren Dcmokrits wol einem Bar-

baren gegenüber angcniesseii erscheine, dass aber sein Freund als

Grieche und cebildeler Mann nicht zu solchen Mitteln zu greifen

brauche, sundern seinen Trost in sich hnden werde: oè âè aréfa
"EXXrjpa xai ftaiâtiav àltjO^ij rtQsaßevinm» %ai «Ofà Movrov
tè eixo£ %e«y hif^* ^ûr sh^ég ist anoç zu leeen.

3. Die sogenannten aoeratiachen Briefe gehören ihrem

grAlbten Theile nach xa den aehwftehalen firxeqgniaaen der aophîs-»

tbohm Literatnr. Besonders unerfirenlich sind Brief 32 und die fol-

genden. Wie bei der Fabrication daraelben amn Theil wMren
worden ist, mögen folgende B^erkungen lehren.

In dem 33. llriclV klagt der Schreiher, seine Kräfte hätten ihn

in Folge von Krankh» it völlig verlassen, nur seine Zunge und t«

Ttê^i '/.Kpah'jV st il II iliin li ein besonderes Glück noch in Ordnung,

Û /ujj xai ôià %o Aexod^afiifoy xai àià vo x^ei&ratov ûmê
(vielmehr d ft^ %ai ôià to xs2«s^<4r/i^i' xai âià %ô ^€i6%a$u

slyari). Dann bittet er, dass der ungenannte Addreasat zu ilim kom-

men und seine Angelegenheiten in die Hand nehmen mOge.

Auf dieae Worte folgt in dem 34. Briefe als Antwort ein Ex-
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m MISGELLËN

cer|)L aus dem vierten pseudoplatonischen Briefe (p. 320 \) in fol-

gender Gestalt, olfiai tpavsgav elvai ôlci Ttavrog zov xçôvm} riijv

i/ni^ irQö&vuLav ^ Kai hi noih]v ngovoiav elxov TteQi vfitiv

ovx a/Àov Tivoç i'vcTcev fiâXlov r] tîjç èni toïç koIoÏç g>iXo^

tifiiag' xoaovtw yàq âixcuov sîvai fov£ ovtaç d3t;if^H^

iMiwuitç %ai rrgdtroyrag tou^û tvyx^^t» ô6^ç xrjç ^^ocrç-

xotSffi^g. Bei Plato heisst eB, ol/icri fth ^avsçàv ehoê âià nctv-

tàç fj^éunnt «i^ èii^ frço&vfdoif ^êçi règ avfifiêfiijitvimg

ft^Suç, itoi jTOÀl^y Afso» n^l aèrav »tm/9^ tI

ivfifttçai^^vcii, ovx aliov tirdç Sraxtt ftSXlo» Ç hd %oiç

iiiaXo7ç <piXoTi^uaç' vofii^o) yêç èintmw êlvat rovç oyraç %î

fCQOffrjKovatjç

Es folgen die Worte: oti êè toi yfvçifâraTa tov a(L>uaTt>ç

xal tiu orti (?iell(Mcht Tial nqo ftdvttûv) i^ xetpaXij xal %à èv

avTQ ftêi^Uatit 6v ex^i ' %fa¥ ôè loiTuh t^v nQoaijuovaav ifo^

liàXeiav rtotov, netd xw» {fiswé %é die Hds.) iOTQÔiv xai etè-

tàç inißlinam td fgfifiiiM» und darauf ein neues Exeerpt aus

jeaein platomselieii Briefe (p. 320 B), M^lq yè^ ital ftSfiff nud

rdxu èttnptm àé^ut» fir xaqUifKog dnu^ das in den Aiugaben

Pialos lautet M^da fièv yà(f ifôxu xal iéftff ôiWêytuS»

êéSeiOf xtA itéQm êlval THimv. Zmn Scbluss heisst es xal

yàç l(fiXoa6(fovVy onug ificwzov n log olàv %e xat ttôv

dU.ù)v ttv&QiüJiiüv 0Lag)OQos yivtofiai. del oiy q)aveçov ysvia&at

Slot I dful oïdç TTsç (prjfiiy alXtjg re èfrsl ye, 01 v ^e^J eiitely,

q(jcÖL6v èazLv, Auch für diese Worte liefert jener ürief das Proto-

typ, vvv ovv äijlov fi&f èattv S Xàyw, ôvoyu/iyi^oxaiy Ôê opimç

ttv&Qwrrtûv âuxféçêtp taùç f^ad-a âijfBOP, ^pa>fi^€vç ov9 âû
^ftag yti^éa^m,^ iofdy «oeovvo» oloifcêf ipa^^ oJJmç %%

xal imiâif, ^4tp ànébf, ^dio» ürrai. Ffir die Vetbeaie-

rung des Sxoerpts ist unter andern äHtog te %al braucUiar.

Die eben erwähnten Worte oVt nQo<njx€i nXéov ij Ttaidtav twv

aXkwv dv^qwniov âiarpéçeiv sind zum zweiten Male verwendet in

dem 32. Briefe , wo es am Ende heisst, rrQnoiy/.Bi ôè rjuâç iv tov-

toiç troXv tùv dv^^ntêv ôiatpêQUK Âuf diesen Satz folgt av

*} Au der Vcrgieidiniif mit den pUtositebea Test ergibt sieb eia Beispiel

der beillesen Comptien , «n denen die secratiseheo Briefe reieb «ed. Für to*

«eirn», woßrBretti vot^o, AUetiva o7/eiM veneitbeten, ist yeyi/ih» beneMlee.

1
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àé xoi àoxeiç tûàop (lies fiéîoy) %ov nçoavjxovtog ànt^êki^

diwif m» nach p. 321 B èp^fiw âè xai 8ti ôimtïg nah h-
êmov^lfitS woiv fiçoatjnovTog ^^«tfg€»r0tég elvai gebildet ist,

und vor m^ctfijKM êé wiederua àVùA tfo^a yè^ â^i^ç Ufw'
b hâktug fêfiMiénfç «0» nim^ C» Ordii für dis hamâr

acbriftiicbe Mtauiç ßeßagdviig ko» niméf^j^ mu fiii p. 95S C

Tijv àli^&injv ipiXoatMpiav geflossen sein mag. Der Schlnss des

35. liiiefcs Ta ôè rra^ i^fiiy é/c/ naganli^almg, (on.i^g ytai

vf4wv hftôtjftovvttttv stimmt wieder mil p. 321 X là à è^^çLÔâ,

R.H.

ZU TÀUTUS ANN. XV 18.

In der eingehenden Untersuchung von 0. Hirschfeld „über

die Gctreideyerwaltung der römischen Kaiserzeit'* (l'iiilul. 29, 1—dÖ)

glaube ich einige Einzelheiten berichtigen zu können.

Was zunäcljst die Siflle üiin. 15, Ib betrifft und die dort anfrc-

führten Worte Neros se annmim sexcetitieë sestertium rei publicaß

Uargiri^ so bin ich durch U/s insetnandersetzung S. 68 nicht über-

iflugt worden, dass diese Snaum ^blofe auf die Auflgaben Dur die

FnunenCatieiieifr und die lUeeten fdr die Anneaa, uM Kuhnfver-

nmtfaet, za beaehen aeî.'^ Dnrch dleee AnOhmuig würde die Stefle*

oyitandig ans dem ZaMinieidiang mit den mhergebenden Worten

heraofigeriBsen, der doch nnlSngbar vorhanden iat ISa heiest dort:*

Tri$ dein eonsulares — vettigalibm pubh'eù'ë proepomit cwn nuecta-

tione priorum prmciinuH , qui yruvüalt sumpluuin^) jtistos redilus an-

teiaent: se u. s. w. Mit jmti redilus, von denen hier gesprochen wird,

können \v<der ein Aul wünd fur dieFrumentationen noch die I nkosten

der Annona gemeint sein ; es sind vielmehr, wie Nipperdey richtig

sieht, „die ihnen geiiûbrenden Einkönfle**, welche Von ihnen über-

schritten werden ; diese puH rtdim mitten« wie^ die Worte cum im,

fr» fr. lehren, mit den TOf)iergehenden »ee%. fM. in irgend welcher

Betiehong stehen nnd wieder darf das von ffero gegenfibergestellte

') Cebrigeos v^l. mit dieser Anklage die übereiostimmeudu i\utiz des Suet.

Nero 16 tiiUküu* sun^täms modu*.
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•îgBne Verfahren kein »ndem Objeoi baben wie äiese hâàm foiiier-

gehendcD Punkte.

Was süid nun jene>Mft ftéitm u. s» w.? Ichdenkefolgendes. Die

EinkOnft« dea Aertrs floMen, udo bekannt» ans den Slaattprofinien,

Denainen« Wassarldtnngen, hmtdämMiarum und aadMen; wihrend

ersten immer vnbedevtender worden nnd deshalb nie ein Objeel

kniserlieber Begehrlichkeit werden kmniten, audi hier die Tradition

SM Ii bald festgteDtP, war dies für alle übrigen Kinnahmequellen nirht

der Fall. Für D'tmainm und Wasserkitungen kenne ich für diese

Zeit keine lielAL:^. (Uf riup sirhfrr- Atinahme über Usurpation recht-

fertigten
;
dagegen giebt es für die hcuien letzten Categorieen nntwr

Tiberius, Gaius und Giaudius einige Beweise, welche wenigstens dar-

thun, dass das Einziigsrecfat schwankte (Marquardt R. A. 3, 2, 222

A. 62). Gains hatte verschiedene neue GeßUe eingeführt

(Suet Gaius 40). Alle diese FSIle wird man unter den von Nero ge-

rügten Ueberschreitungen seiner Vorginger lu verstehen haben. Fer-

ner kftnnte hier auch an Beiträge des Aerars zu den Resten der An-

nona gedacht werden, welche von den Mhenm Kaiaem in htteren

Beträgen, als dies durch Cäsar oder August festgesetzt war, gefordert

wurden. Doch lassen sich bestiinmte Anhaltspunkte hierfür nicht

angehen; Arn Vifortß jmli redttus u. w. s. Nsürden nicht widersprechen.

Zu diesem Sachrerbältniss passi der Ausdruck Inrgiri ganz gut

£a beieiflhnet derselbe jedenlrila dnen rein freiwilligen Act und dies

kann wohl von der Aufgebung einet von den Voigfingero geübten,

selbst nur uanrpktcn Rechtes gesagt werden» aber so klar lag dem
doch die Sache nicht nnd wie gut der Ansdrask anf slrailige AbQsbcn

pasat, braucht dicht weiter dargelegt zu wwikn. fiends dieser Ba-

griff des freiwilligen Handains, der m Im^ liegt. Usât mich auch

durehaiis nicht an eine unabwdsbare, weS ein für aliénai festge-

setzte Gabe denken und hierin scheint mir Uirschfeld mit «cfa ira

Widerspruch zu sein. Hirschfeld nimiiii ebenfalls a», dassNero nicht

der erste war, der die Frumentationen und die Unkosten der Amiona

ganz oder theilweise aus dem Fiscus bestritt; abgesehen von der fur

diese Zwecke nicht hinreichenden Summe wäre eine soldic bedeu-

tende Veränderung uns unzweifelhaft überliefeiii War er es aber

nichts dann ist der Ausdruck namantlioh bei der ausdrücklieben An-

gabe cum dMMlolMMie frittnam prme^mm mofar als leere PnUsrei

und Tacitus hätte ihn sicher nicht ungerûgt gelassen , da er fikr die

humane Malsregel, die er vorher berichtet, frumaUmn ffebi$ vetutUâe
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zu TAUTUS 131

cûrruptum in Txbtrim xtdt die gebütiäige Ueulung mtmüüim
mmonae oitetUam beifügt.

Al»flr«Ufirdi]igB wfiWI«B diese Abtreluigeii i^ahrsehemlich noch

kim6fir«ss die genamit» Suame «atmacbeD ; imd ich denkeeiii Theü

der Iflitstflreb wd adMings fir Gelteide mrwnic weidfln riën.

]>ie8 tridenpridit don ZmuDnieiiiiaHB dudmiie nielriL Anstatt mm
die Smnine tu neunei, welebe jene Abtfetvngett' iusmachlen «nd

welelie bettlmint nidit angegeimn werden konnte , nennt Nero

eine riiudc Summe, welche neben den Abtretun{;en auch noch

seinen Mehrau^and für den Staat enthält, imi sc» sein loyales und

freigebiges Vt rlahren jio< h mehr hervorzjiheben. Aber wollen wir

zu der richtigen Verwendung der unbestimmbaren Summe ge-

langen, 80 dürfen wir nicht die Freiwilligkeit der Leistung ausser

Augen setzen und den Umstand, dass Nero sein Verfahren als etwas

gans eigenâiûmliehes, yom der. Gewohnheit der Yargftoger ahwei-

dwados hioitolR. fiie Fromentitieaen kflöwen das nicht sein, weder

dlo^eiHlhnficlieaa noch etwa wmehrte; denn hitle Nero dieedboa

regelmäfsig erhftht ' — «od eine sokke Annahme vectongte dos

Wert oMHNOii ttothwendig — so würden wir bei' Saston oder

Tacitus sicherlich etwas darüber linden. £s erftbrigt also blofs ein

abweichendes Verfahren für die Herstellung uiidi iger Marktpreise.

Diese AufTassung empfi«*hU »k€h ai)er auch durch den Zusammenhang,

in dem die Notia sich limlct. Ks werdi-ii dort ^'r(if>(: >j;iss«n von Ge-

treide theils durcii Verderben unbraudüjar, theils duich Sturm und

Brand vernichtet; dieselben waren lAr die Aunona bestinunt, wie der

Zusatz und die Verbindung von eirntt j»r6lio nätü oddiNon est lehrt;

that «lso>Jicro bei dieser Gel^geoheil aoeh fttmm Anfmdcs hierfür

firwähnnng» so Ist dk VeranfaMamig dordi die obigen VorOMe hiB-

lingtidi gegeben. Dass aber unter Nero die Znftihr tcd Getreido auf

Staatsrechnung sehr geordnet war, teigt ausser der obigen Stdie

nodi 1 5, 39, wo nach dem grofsen Brande der Preis bis auf 3 Sesterz

ennäfsigt werden konnte. Und tla^s ferner gerade eine solche Für-

sorge als besonderes Vt idienst von dem Kaiser angeführt werden

durfte, ergiebt sich zur Genüge aus den Berichten über V(u I dle

unter den früheren Uegierungen des Augustus (Suet. Oct. 42), Tiberius

(Tac. ann, 2, 87. 6, 13), Claudius (Suet. €1. 18). Beiläufig will ich

nur bemerken, dass die Anmerkung Nipperdey's z. d. St. ,,Ygl. 13,

31" entschieden auf einem Irrthum iieniht. Dort ist ?on einem ein-

maligen Gekl-Geschenk oder »Darlehen des Kaisers an das Aerarium
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die Rede ad retinendam poptdi fiimk £s genügt hierfür auf cüe gam
ähnlichen Fälle unter Augiulus zu verweisen (Monum. Aacyr. Lat.

3, 34. 35 11. Sb 43 MonuMi). Ich steift» mûr also die Angabe der

Commisaoïi nngellhr so tot: feiudaMl wahncfaeiidkb dvroh die

GeMiioth de§ Aenn faal aie deasen Bmfcaofte einer Bensieii la on-

terwerfeD und Mine VeiWtni«e in- ordnen. Bcrediligfe Ani|iraclM

gegenüber dem Fiscus werden geltend gemacht Auch dae Getreide-

wesen ßllt in den Bereich ihres Geschäflskreises ; und es werden

hier möglicherweise be^tiuimte Abgreuzuugen zwischen den Leistun-

gen des Senats imd der kaiserlichen Kasse frelrofTen. Endlich ^^ erden

ihr die finanziellen Mafsregein des J. ô8 (ann. 13, 50) zur Berück-

siohtigong anempfohlen werden «ein; vielee, was dert beschiossen

werden war, konnte in Vergessenlieit gerathen oder gv niebt ana^e*

Mrt worden sein.

Die Thüiglteit der Commisaion fAhrl mioh in Omn Mitgiie-

dem, anter denen Pompeius Fanfiane ersdienit HindifBld folgt

der gewöhnlichen Annahme^), indem er denselben imt den von

Seneca in der Schrift de brevü. vit. anreredeten Paulinio identifieirL

Die Annahme ist ilcbälialh so vrrlührerisch, weil der frühere prae-

fectus unnouae bei Malsfegeln ni BetrelT des Getreides ja die besten

Dienste zu leisten vermochte und seine Wahl sich gerade hierdurch

dem Kaiser empfahl. Dies ist aber nocii kein Beweis. Will man an

der Identitôt der beiden PersönUchkeiten festhalten, wia mir durdip

aua noststthaft erechdnt, so mtlaste man die Frage beantworten, ob

ea wahmbeinlieh iat, dam ein Bfann, dem Seneoa bereits 47 oder 49

rtth, sich wegen seina Toigtfttckten Altera ins Privatleben snrflck-

sniieben, ihat 10 labre apMer ala Legat in einer der acbwierigaton

Previnsen erscheint (Tac ann 13, 73) und wieder 4 Jabre apiter ein

ausserordentliches Commissariat erhälL

«) Lekuuin, CMxaê und Nero 1 iat achwaidwad (S. 13 „VieUaiebt« S. 321

^vemrathlici'* Schwi«fervtter des Seoeca). Daraof ist wcli woU die irrigv

Auffassung, Paulinas sei Vorstand des RechnangswesenK df r Annona** gewesen,

enstanden. Die ndione^! geborten nUerdfn^ so gnt wie Anfepeidifrn und Her-

beischaffeD zu den Obliegenheiten der ftaeftdi nwMfiee; an ein getrennlet

Reekmtogfwesea iat niclit so denken«

Karlsruhe. HERMAISN SCHILLER.
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IN SCHOLIA AE^^HYLEA 433

IN SCHOLIA AESCHYLEA.

In scholio recentiore io Aeschyli Prom. t. 793 haec leguntur, <^

oi àxQoyùç nvPêQy rjyovv oi yQ^^^Çf ot dfi x^a^oiTés Uar, Ç
n^Çoifw^* ntçl 'Haiodoç nç^oç H^attévaro, que

pirtim rampta sont ex Bcbolio Medioea în t. 80S, qaod hoc est,

na$\ n^meç 'Balodoç ht^mSaato toèç yffina^, fidem bis

habttenmt qui HesîodioruiD earmiiNiin reliquÎM coHegerant, yeluti

Marcksrhcffelius p. 307. merilo diffisus est Heizius. is in vacua libri

cuiusdain quem posgideo pagina adscripsit ad scholion illud legend.

'Hqèôotoç. non facit momentum quod Herodotus quae de grjphibus

narrât et gumpsit ab Aristea et multis annis post aclam Ae^chyli fa-

balam seripsit: iieque «uim a adioliaBti» adeuratiMna eniditio exi-

genda est

M. HAUPT.
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Saturnioufl 8. Taccius * .

Savoyen, Inschrift aus 2^4

Scholia Acscbylea 433; (za Aristopb.

Fröschen V 93) 337^ (zu Kuripides

Andromache V 17) 29^ (zu Hesiod.

Theog. V »40) 330; (la Peraius 3,

50) all ; (7-u Statius Theb. V 163

338

Scriptores hist. Aug. : (Japitolinus (Gor-

dian, c. 25j Maxim, et Balbin. c. 2)

152; Trcbellius Pollio (trig. tyr. c.

26) 331 ; Vopiscus (Carinus c. 19)

331 ; (Firmus c. 3) 332
Secuodus s. Valerius

Selene, Hymnos an ü3

Seneca (ep. 53^ 12^ 123, L iXat. quaest.

Ill 26, 8)31; (ep. US, 16i de bcncf.

1 9, 3) 146

Servius (zu A en. Ill 113) :{33

Sextus bei Rufiiius >*A

Sicilien, Provinz 218

Silius Italicus 345

Siaduner 112

Socrotische Briefe 427

Soranos M2
Sosipatra 1 93

Sospes s. Caeseonius

Spanieu, lat. cbriütl. Inschrift aus 2M
Statias (silv. 4, 1^ U If.) 212. ^iiii

L. Statins Eu . . . 20^

Stil des Kaisers Claudius Üil

Stobacus (eclog. phys. I 8) 232 ; (eclog.

phys. II 8, 3j 6) 243
SuetoDs Vcrhültniss zu Cluvius Kufus

324

M. luuius Silanus, Q. Sulpicins Came-
rinus (Consuln des J. 46) \M.

mspicio m
Syumachns 358 ; (laud, in Valentin. 11

^ 15. 21L laud, in Grat. 5. Oral.

pro patrc 9) 33, 3i
OwiÔQiov ID Kpheso» 22i
Syrische Uebersrtzuugcu cUssisch-

griechischer, nicht aristotelischer

Lilteratur Od Ü

Tflcitus a. Cora^liuB

Tacitus (Agric. 22. dial. 26 32) 3J 32;

(dial c. 31) lôôj (aon. 15, 18> 42fl

Uvrmeit IV.

Tatianus (c 46) 2^
jükirov, kretisch für T^fh/niov^ 9ia^io%>t

274 ,

'

Tempel des capitolinischeu Jupiter io

Rom 2.'>4 ; des Portuuus 258; au
cHvtis t'apiloUnus 259

Triv Tliâârrtç Zeus auf Kreta 212
Terentius (Eunuchus) liâ

Thargelion, ephesiscber Monat 2ü2
Theocritus (XXVII 23) 33S

Theodoretus (Graec. adf. cur. p. 42
Sylb.) 334

Thconis 1Ü3

Thenn s. Aurelius

Theopbilu.s s. (Haudius

tholus IM
Thucydidcs i2iï

Konon und Tiniothcos, Basis 38â

Topographie, römische 22â

Trebellius Pollio s. Script, bist. Aug.

Trideotuui 1 10

TQvqmv 213

C. Tuccius Alexander Quir. Saturninus

206

Tulliasser U2
tumuUim indicendî formula 3fiii

Wk et L Uiterae sunu* médius 'Ah.

Valerius Antias î 13

Valerius Flaccus (VII 355) lî3

Valerius Mnximus über Coriolan 4 Ü 14
T. Valerius T. f. Secundus, Praetoria-

iier 21Ä

Varus s. Vibius

Varro (bei Aug. de eiv. dei VU 24)

332

Vasconea in Spanien 266

P. Vedius Antoninus 1S2

Veliaeanisches Senatusconsult lilâ

Veneria sive Veneriota s. Sallostia

\ enu8ta s. Claudia

Venustus s. Claudius

L. Verns s. L. Aelius Aurelins Commo-
dus

Vettiiu Agorius BwiUus (Stibseription)

352 358

vkUor Mbunùsius 21Â

2Ü



440 REGISTER

C. Vibiu» C. f. Ouf. Salulari», Procura- Wortbildong, UUiaisehe 2M
torm

C. lulius Lapus T. Vibius Varus Lae- Soticus 8. Flavias

villus m
Victor s. AHrelioD /riiaffruç in Bphesos 212

ulbim = quicquam IM ^o?«? ^ioâontctvôç 214

Vopiscus 8. Script, hist. Aug.

Verlag der Wei<)nann»cheà BnckhaDdluog (J. Keimer) n Berlio.

I)ru«k TOB W. Fermettec ia BediHf Uraactr. M.
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