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Seit der Herausgabe des Pausanias durch Schubart sind mehr ais

vierzig Jahre verflossen; in dieser langen Zeit sind zwar neue Handschriften,

durch die der Text eine wesentliche Fdrderung erfiihre, nicht gefunden worden,

bei der ungemeinen Wichtigkeit aber, welche die Periegese fiir alie hat, die

sich nach irgend einer Richtung mit dem Studium des griechischen Alter-

thums beschaftigen, haben sich Philologen, Archaologen, Mythologen, Topo-

graphen und Historiker um die Wette bemiiht, den Text an einzelneh Stellen

zu berichtigen, auch haben neu gefundene Inschriften dfter die Mdglichkeit

geschaffen, tiber den Schubartschen Text hinauszukommen.

Es scbien daher an der Zeit, die zerstreuten Funde zu sammeln und in

einer neuen Ausgabe zu verwerthen. Dabei ergab es sich, dass es angezeigt

sei, den kritischen Apparat von Schubart und Walz zu revidiren, narnent-

lich deshalb, weil die Pariser Handschriften in demselben keine ausreichende

Beriicksichtigung gefunden haben.

Die Verlagshandlung woHte aber weiter gehen. Ein noch viel dringen-

deres Bediirfniss, ais ein neuer Text, ist die Schaffung eines Kommentars, denn

seit in den zwanziger Jahren Siebelis den seinen schrieb, ist keiner mehr er-

schienen. Das hat freilich seine guten Griinde. Sie liegen in der Grosse der

Aufgabe. Wie solite es mdglich sein, bei der ungeheuren Menge des Mate-

rials, die zudem taglich zunimmt, bei der Zerstreutheit desselben, der Ver-

schiedenheit und Schwierigkeit der zu behandelnden Fragen, ein Buch zu

liefern, das einer strengen Kritik geniigte?

Wenn die Unterzeichneten nichtsdestoweniger sich der Aufgabe, einen

neuen Kommentar abzufassen, unterzogen haben, und zwar so, dass H. Bliimner

die archaeologischen und topographischen Fragen, H. Hitzig die historischen,

mythologischen, litterar-historischen, grammatischen und was sonst noch zur

Erklarung in Betracht kommt, iibernahm, sind sich dieselben freilich keinen

Augenblick zweifelhaft gewesen, dass das, was sie leisten kdnnen, was sie

zumal an einem Ort mit nur bescheidenen bibliothekarischen Hilfsmitteln

leisten kdnnen, nur Stiickwerk sein kann. Manche Frage muss ungeldst,

allerlei Material unerwahnt und unverwerthet bleiben, das herangezogen

werden solite, auch sonstige Mangel werden nicht fehlen. Andererseits gebot

die Riicksicht auf die Verlagshandlung, die mdglichste Knappheit des Kom-

mentars zur Pflicht gemacht hatte, eine starke Beschrankung des zumal im

ersten Buche so reichlich vorhandenen Materials. Bei der grossen Zahl von

Streitfragen und Problemen, die sich an die Topographie von Athen kntipfen,

bei der fast erdruckenden Ftille von Litteratur, die hieriiber handelt, konnten

wir nicht daran denken, uns auf eingehende Besprechung derselben, wodurch

unsere Anmerkungen zu Abhandlungen angeschwolleii waren, einzulassen; wir
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ruussten, unter Verzicht auf ausfllhrliche Polemik, uns damit begntlgen, die

bestehenden Probleme darzulegen, die verschiedenen Ansichten aufzaflihren

iind entweder die Entscheidung ftir die eine oder andere gaaz dem Leser an-

heimzuatellen, oder in KUrze den von uns dabei eingenommenen Standpunkt

zu pr^zisiren und zu begrtinden. Wenn im (ibrigen auch jeder der beiden

Bearbeiter fUr seinen Antbeil allein die Verantwortung trftgt, so sind doch

die darin vorgetragenen Ansichten, soweit sie schwebende Probleme betreflfen,

beiden gemeinschaftlich
;

so wird z. B. der Skeptizismus, mit dem im Kom-

mentar Ddrpfelds Enneakrunos nebst dem, was drum und dran h^ngt, bebandelt

ist, von beiden Verfassern getheilt. Dankbar mUssen wir sodann derjenigen

Miinner gedenken, dereu Arbeiten (Iber die Topographie Athens die Aufgabe

des Kommentators so ungemein erleichtert haben: um nur von Lebenden hier zu

reden, vor allem des greiseu Nestors E. Curtius, sodann A. Milchhdfers und

C. Wachsmuths; zuraal des letzteren umfassende und erschdpfende Behand-

lung der athenlschen Topographie darf ais eine Fundgrube bezeichnet werden,

in die man nie vergeblich hinabsteigt.

Zum Schlusse sprechen wir allen denjenigen Herren unseren besten Dank

aus, die, wie Dr. de Vries in Leiden, Dr. Rud. Mttnsterberg in Wien, Dr.

W. V. Wyss in ZUrich, durch Vergleichen einzelner Stelien in Handschriften

oder durch Mittheilung ihrer Meinung in einer speziellen Frage, wie die

Professoren V. Gardthausen in Leipzig, A. Schmid in Tdbingen, C. Robert

in Halle, A. Kdgi in ZUrich, oder endlich durch ihre Vermittlung bei Be-

httrden, wie Bundesrath Dr. Welti in Bern, unsere Arbeit gefbrdert haben.

Zu besonderem Dank aber sind wir verpflichtet gegenUber Herm Rektor

G. Finsler in Bern fUr die Liberalitlit, mit der er uns Einsicht gestattete in

seine Bemerkungen zu hLstorischen und mythologischen Partien des ersten

Buches, und nicht minder uns<*rem Heben Freunde Dr. Imhoof-Blumer in

Winterthur, dessen bewiihrter Hilfsbereitschaft wir die Herstellung der MUnz-

tafel verdanken. Endlich haben wir zu danken auch allen den Herren Verfassern,

sowie den betreffenden Herren Verlegern, die uns erlaubt haben, von ihnen

gefertigte resp. von ihnen publizirte Plline und Karten unserem Buche ein-

zuverleiben und dadurch, wie wir hoflfen, die Brauchbarkeit desselben zu er-

hUhen. Denn ein brauchbares und nUtzliches Buch hoffen wir, trotz aller

demselben noch anhaftenden Mlingel, doch zu liefem, vor allem ein Buch, das

nicht nur im einzelnen das Verstlindniss des Textes, sowie die Kenntniss der

Sprache des Pausanias fbrdert, sondem auch Uberall sich berallht, den gegens

wkrtigen Stand der Wissenschaft darzuthun, und den Leser und Benutzer

befUhigt, sich selbst ein Urtheil zu bilden und, wo es ihm darum zu thun

ist, weiter zu forschen und noch mehr in die Tiefe zu gehen, ais uns die

nothwendige Selbstbeschrlinkung gestattete.

Fdr den zweiten Halbband ist Buch II— IV in Aussicht genommen;

der zweite Band des Werkes soli dann im ersten Halbband Buch V und VI,

im zweiten Buch VII—X nebst den Registern bringen.

ZUrich, im Juni 1896.

H. Hitzig. H. Blttmner.



Von den Handschriften sind zum ersten Buche vollstandig verglichen

worden La Pacd Ma Mo Phral.; ferner wurden einige hundert Stellen in Vn
und eine kleinere Zahl in Vab Fab Pb nachverglichen. Alie ttbrigen An-

gaben des kritischen Apparats sind aus der Ausgabe von Schubart und Walz

heriibergenommen, denen also auch die Verantwortung fiir die Richtigkeit

derselben iiberlassen werden muss. — Wir geben zunScbst eine Beschreibung

der codd. und eine Beurtheilung derselben, welch letztere sich aber im Wesent-

lichen auf das vorliegende erste Buch beschrankt. Die Vorrede zum zweiten

Band wird auf diese Dinge zuriickkommen.

Der codex Leidensis Ms. Graec. N. 16 K (La) tragt folgende, in allen

Punkten richtige praescriptio: „Codex chartaceus XV et XVI seculi, 384

foliorum in folio. — Codex constans quinque partibus, scriptus ab quatuor

librariis f. 1 — 35 r. init.; f. 35 r. — 38 v.; 39 v. — 173 v.; fol. 174

vacuum; f. 175 r. — 282 v.; 283 r. — 384 v. — Harum partium quarta

pulcerrime scripta est, cum multis siglis: tertia et quinta ab eadem

sunt manu recentiore, quae complevit codicem cuius duae partes erant

non integrae.“ Genauer reicht der erste Theil von 1,1 — 37,4 d^aXiia (sic)

iv otc xal, der zweite von da — 42,1 iozla ftswv, der dritte von 42,1 xpoBojiscov

xaXoujiivojv bis IV am Ende, der vierte umfasst die folgenden vier Biicher bis

VIII 52,4 xatazauaav-£c; ’Exa|itvu)voa(; und der letzte mit Wiederholung der letzten

Zeile Aax£5a|jLovttuv xdi; (ppoupaQ xxk. bis ans Ende. — Was das erste Buch be-

triflft, so ist die Handschrift mit Pcd Ag am nachsten verwandt, ohne sich an

Gtite tiber sie zu erheben. Der Schreiber war ein ungebildeter Mann, daher

die ihr eigenthiimliche grosse Zahl sinnloser, auf mangelhafter Kenntniss des

Griechischen und auf MissverstSndniss beruhender Lesarten, s. z. B. 7,5

ocpiaiv daov, 19,5 exoyatco airapainai, 31,8 eaxrjXaiov, 32,6 tptjxvYj;, 60,4 'f^pav (p^vai

72,20 euoypooXo; 6; iriv&dpoy xat dvBs;. Haufiger als in den meisten andern Hss.

sind kleine Wbrtchen, wie Artikel, Prapositionen, Konjunktionen ausgelassen,

auch grbssere Lhcken kommen vor, wie 41,5. 56,19. 61,13. 67,14. 75,15.

98,1; im iibrigen hat der Schreiber, da er den Text nur sehr mangelhaft

verstand, im allgemeinen getreulich geschrieben, was er zu sehen glaubte,

und darum verdanken wir ihm die richtigen Lesarten Boid; 64,4, lysi 83,1

und Eyuncov 107,6; hochst selten nur wird einmal der Versuch gemacht, eine

Korrektur anzubringen, wie wenn 82,17 fiir das richtige ouBsva xto TuapairXey-

aovxa, wofiir Pd Ag Vb oyBsv dTcoirapaicX. haben, oyosv diro icapaicX., oder 108,10

xypdvoy statt Koipdvou geschrieben wird. Eine merkwiirdige Erscheinung

ist, dass La gegen Ende des Buches sich hHufig von Pcd Ag trennt und

mit Pa iibereinstimmt (s. 105,7. 107,7. 108,6. 109,5. 6. 14. 110,12. 111,3.

13. 112,2. 3. 13. 14. 15. 113,5), eine Uebereinstimmung, die namentlich

in den letzten Btichern sehr stark hervortritt. — Ich habe wegen der re-
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lativen Brauchbarkeit und des Ansehens, das die Hs. geniesst, nicht nur die

Varianten, sondern auch abweichende Scbreibungen, selbst wenn sie nur auf

dem Itacismus beruben, notirt.

Der codex Parisinus 1410 (Pc), ein chartaceus in quarto, bat nacb

der Paginirung 307 Blatter; dieselbe ist aber ungenau, von Bl. 232 wird so-

fort auf Bl. 234 tibergegangen, dagegen komrnen nocb drei Blatter binzu,

namlicb 175 a b c, sodass also 309 bescbriebene Blatter vorbanden sind.

Die Ueberscbrift lautet: bxopixou zauaavtou Tcspiri-p/jasax; kXkdZoc,, dann nacb einigen

Arabesken nocbmals: xaooaviou’ kXkdZo^ xspiyjiyjaso);. Die Scbrift ist klein, aber

zierlicb und ungemein regelmassig. In der zweiten Halfte sind eine Anzabl

Blatter am innern Rande durcb Feucbtigkeit unleserlicb geworden. Ge-

scbrieben wurde der Codex von Micbael Suliardos, der sicb selbst am Scblusse

nennt, nicbt wie Clavier I p. V bebauptet, im Jabr 1391, sondern a. 1491;

Bekker, der seinem Text Pc zu Grunde legte, spricbt sicb liber diese Frage

nicbt aus, was ibm SW Praef. I p. XXII zum Vorwurf macben. Der Irr-

tbum Claviers bat vielleicbt seinen Grund darin, dass er ein m in der Jabres-

zabl der tbeilweise — nicbt vdllig — unleserlicben Subscriptio ais Zablzeicben

fasste, wabrend es nur die Flexion bezeicbnet, bedingt dieselbe durcb den

vorausgebenden Dativ Ixsi. Die Zeit des M. Suliardos stebt anderweitig fest,

s. V. Gardtbausen Gr. Palaogr. S. 332.

Was den Wertb der Hs. betriflft, so bezeicbnet Clavier sie ais tres-pre-

cieux ayant ete copie d’apres un exemplaire dans lequel on avait conserve les

anciennes legons, lors meme qu’elles etaient inintelligibles. Nacb Bekker ist

der codex nulla magnopere aut vetustatis aut diligentiae specie commendatus,

immerbin aber nicbt scblecbter ais die andern. SW endlicb vermutben

Praef. I p. XXXIIl, Pc sei aus La abgescbrieben. Diese Vermutbung ist

grundlos; SW baben sicb durcb die nabe Verwandtscbaft zwiscben den beiden

Hss. tauscben lassen; dass Pc ganz unabbangig von La ist, gebt, von allem

andern abgeseben, aus der Tbatsacbe bervor, dass eine Reibe von aus meb-

reren Worten bestebenden Liicken sicb wobl in La, nicbt aber in Pc findet,

vgl. 22,14. 34,3. 41,5. 67,14. 75,15.92,24.98,1. 113,16. SW batten iibrigens

eine ungenugende Kenntniss von Pc; denn wenn scbon Bekker, dariiber

klagend Clavigerum quam in foro sanctissime coluit, fidem et religionem circa

literas minus necessariam duxisse, verspricbt, er wolle den Codex Pc so zum

Abdruck bringen, ut nullum ab eo vestigium nisi monito lectore recedat, so

bebaupten SW docb mit Recbt — vielleicbt mit grdsserem, ais sie nur dacbten

~ haud minus raro a Bekkero quam a Clavierio fidem et religionem fuisse neglectam.

Eine genaue Wiedergabe der Lesarten des Pc war somit geboten, dies um so

rnebr, ais er entscbieden wertbvoll ist
;
er stebt La sebr nabe, besonders aber

Pd Ag; dies zu belegen ist uberfliissig, da jede Seite davon Zeugniss ablegt;

wo die codd. sicb auf zwei Lesarten vertbeilen, geben in der Rei^el Pcd Ag,

zu denen sicb meist aucb La gesellt, die bessere Lesart und wenn sie von

einander abweicben, so sind die Abweicbungen gewdbnlicb bedeutungslos.

Gelegentlicb bat Pc aucb ganz allein das Ricbtige, wie 15,8 axpaxia, 49,19

xoBe xo o)|i6v.
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Der codex Parisinus 1411 (Pd), ein Papierquartband, geschrieben im

15 s., enthalt auf Bl. 1—427 die Periegese des Paus., (anf Bl. 429—50 die

Periegese des Dionysios, auf Bl. 453—566 uxopYjiia sic; x^v ccur/jv und

endlich auf Bl. 567—585 ixocpyica aaia?, supioxYiQ xai c?cppix^<;). Der Titel lautet:

xauaaviou kXka^oc, irspiyjy/jaic

:

o<;

dxxixa Xo^oi; a: —
Der Rand ist etwas beschnitten, sodass bfter ein paar Buchstaben einer Mar-

ginalnotiz verloren gegangen sind; diese Notizen sind ohne Belang, nur auf

p. 1 steht die in mehreren Hss. erhaltene Bemerkung iiber den Peiraieus, im

weitern sind einfach kurze Andeutungen des Inhaltes gegeben; auch diese sind

nur auf den ersten vier Blattern zablreich, dann hbren sie fast ganz auf. Die

Hs. ist wenig bekannt, Clavier hat sich widerspruchsvoll iiber sie ausge-

sprochen, SW, die nur das vierte Buch kollationirt haben, wissen nichts

Bestimmtes iiber sie zu sagen. Die Sache verhalt sich folgendermassen. Pd

ist ein Zwilling von Ag und beide sind nahe verwandt mit Pc. In un-

zahligen Fallen haben Pd und Ag allein dieselbe Lesart und zeigen sie die-

selben Liicken, ja V 21,1 dieselbe Blattumstellung; die Aehnlichkeit ist so

gross, dass sie den Gedanken nahe legt, die eine Hs. sei aus der andern ab-

geschrieben, doch ist dem nicht so, denn nicht selten kommt es vor, dass der

eine codex eine Liicke hat, die beim andern sich nicht findet, so stehen z. B.

in Pd die 52,11 in Ag fehlenden Worte xpovjxovxaQ - Saxupwv, umgekehrt fehlt

bei Pd manches, was Ag erhalten hat, vgl. 27,11. 36,7. 50,1. 72,5. 102,11.

105,2. Der Schreiber von Pd hat sich iiberhaupt durch Auslassungen stark

versiindigt; er war ungebildet, daher Fehler wie 31,11 vyjaov statt vdaov, 26,3

dxxixyjv statt ctxxyjv. Korrekturen finden sich haufig, die meisten von anderer

Hand, wie eine solche auch gelegentlich eine Lticke am Rande ausfiillte, s.

2,18. Ueber den Werth des Ag hat sich Schubart Z. f. A. 1853 S. 401

abfallig ausgesprochen, demnach wiirde sein Urtheil uber Pd ebenfalls ein un-

gunstiges sein mtissen; nach dem, was oben iiber die nahen Beziehungen von

Pd zu Pc und La gesagt ist, rechne ich Pd wie jene zu den besseren Hand-

schriften, ich habe Pd drum genau verglichen und seine Lesarten mitgetheilt.

Der codex Angelicus 2. C. H (Ag) ist nach SW, die ihn vollstandig

verglichen haben, zu Ende des 14. oder Anfang des 15. Jahrhunderts ge-

schrieben. Sie bemerken zu seiner Charakterisirung in der Praefatio nur:

multas habet lacunas per ojxoioxsXsuxa vel vocabula paria saepius ortas; v ephel-

cystici est amantissimus etiam ante consonantes. Vgl. das zu Pd uber diese

Hs. Gesagte.

Der Laurentianus Plut. LVI 10 ist ein schbn geschriebener Perga-

mentcodex von 294 Blattern, mit breitem Rand, jedes Buch beginnt mit

prachtvoll gemalter Initiale. Eine Unterschrift ist nicht vorhanden, die Ueber-

schrift lautet einfach Ilauaaviou 'EUczSoq irspr/jYyjaic;. Die Randglossen, die der

Codex enthalt, sind mitgetheilt von Spiro Hermes XXIX 143 fg. und aus-

fiihrlicher besprochen von Reitzenstein und v. Wilamowitz ebd. 231 ff. und

240 ff. SW standen nur einige von Francisco dei Furia Siebelis tibermittelte

und andere von Sebast. Ciampi veroffentlichte Lesarten des Fa zur Yerftigung.
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— Fa gehort zu der Gruppe Pcd Ag La, besonders haufig stimmt er mit Ag
tiberein, vgl. 4,14. 10,17. 12,8. 19,18. 27,15. 17. 29,4. 20. 23. 35,8. 42,6. 8.

12. 45,18. 50,4. 57,8. 62,9. 68,6. 80,18. 86,3. 90,22. 94,19. 95,18. 101,18.

Nach Spiro a. a. 0. 144 ist Fa erheblich alter ais der andere Lauren-

tianus (Fb).

Dieser (Plut. LVl 11), ebenfalls ein Pergamentcodex mit pr^chtigem

Titelblatt, ist nach der Subscriptio geschrieben Bid xepo; i^ioO »?(udvvou zpeapuxipou

poiaoy xoo xpyjxd;* 1x7] dico x^^ yD ysveosiu; yiX'.03X(f! xrrpaxoaioaxiJJ dy^oTjxoaxu) ri|ixx(p,

ivdixxudvo; xptx7]<;, |x.7jvo^ aexxsppiou ^exdxTf). Ueber die Randnotizen vgl. Spiro a.

a. 0. Der codex ist aufs nScbste verwandt mit Fa, nach Spiro ware er so-

gar vielleicht aus Fa abgeschrieben. (?)

Der Parisinus 1409 (Phral.), ein chartaceus, geschrieben im .Jahr 1431

von einem gewissen Phralites, enthait Excerpte aus Strabon, Paus., Dion. u. a.

Es finden sich Ausztlge aus allen zehn BUchern des Paus., aber sie sind nicht

umfangreich, „ils ofifrent cependant quelques variantes assez importantes,

“

meint Clavier Pref. VI; das ist richtig, wenn auch — wenigstens im ersten

Buch — keine derart ist, dass sie sicher das Richtige wKre, s. 25,20. 54,3.

99,1. 104,11. Gelegentlich konjizirt der Schreiber, wie 42,8, nicht mitGltick;

er zieht den Text oft stark zusarnmen, wobei dann leicht der Sinn zu Schaden

kommt, s. 29,14. 53,2. Man wird dem cod. Phral. Beachtung schenken, aber

wenig aus ihm gewinnen.

Der codex Vaticanus (Vt), ein Papierfoliant aus dem 16. Jahrh., ist

nach S\V identisch mit dem Palatinus genannnten, s. Praef. XXIII sq. SW
haben nur wenig Seiten kollationirt, ihr Urtheil geht dahin, er sei zu den

interpolirten zu ziihlen. Was seine Stellung zu den Ubrigen Hss. betriflPt, so

scheint er zwischen M und Ag, jedoch mit sUirkerer Neigung zu letzterem,

in der Mitte zu stehen; mit M theilt er z. B. die sonderbare Lt^sart pr^ctda

8,7 (vgl. ferner 4,7. 13,7. 14,24. 57,10. 61,3), mit Ag Llsst er xat ev ^/o-;

aus 71,1 (vgl. 71,8. 14. 79,23. 92,5. 102,5. 9. 107,9. 110,13. 113,11). Am
Rande hat er sehr oft das Richtige nachgetragen.

Der Papiercodex der Bibliotheca Regia in Madrid, codd. gr. mss.

XXV (Ma) *) enthait zuerst auf 10 BIfitU‘rn 3-|ixXixtou ei; xa; xoxyj^opta; xou

) Wir machen hiermit aufmerksani aut dies nach der Angabe von SW
von Constantin Lascaris geschriebene Fra^ment des Paus. Da iiber dasselbe

gar nichts bekannt war und je schlechter es mit unserer Pausaniastiberliefe-

rung steht, desto dringender natUrlich der Wunsch ist, durch Auffindung und

Verwerthung bisher unbekannten Handschrittenmaterials einen Schritt vor-

wkrts zu kommen, suchten wir den Codex zur Einsicht zu erhalten
;
es gelang

dies endlich der Filrsprache des h. schweiz. Bundesraths und speziell den

eifrigen Bemllhungen des Herrn Bundesrath Dr. E. Welti, der den Herrn

Ministerprasidenten Canovas fUr unsere Sache zu interessiren wusste; leider

ergab sich ein sehr unerwiinschtes Resultat (s. o.). Da die Hs. zu spat

anlangte, um noch im Apparat Verwendung zu finden, bringen wir hier
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apiatoxaouc; TcpoXs-(6ti£va
;

es folgen zwei leere Blatter, dann auf Bl. 13 — 38

Haoaavtoy taxopio^pacpou taxoptca von Anfang bis Gap. 26,5 oucXoDv -(«p saxi; da das

letzte Blatt bis zu Ende beschrieben ist (38 b) und mitten im Satz aufgehort

wird, ist anzunehmen, dass eine Fortsetzung existirte. Von Bl. 39 an folgt

Appiani Alexandrini in Romanas historias praefatio bis Bl. 41, sodann von

zura Abdruck alles, was sie von unserem Text Abweichendes aufweist; wir

wollen so nach nns Kommenden die Mllhe sparen, sich weiter um die Hs. zu

kummern.

1.4. £<; sup. lin. 7. ux£icX£i. — 6 xou ‘kd']oo. 11. (oaXrjpov. 13. £i<;. 16. xou cpa-

Xyjpoi). 20. £[<;.

2,9. Tfi £v rifj. 11. dpyaioTspov. 14. (poXyjpip. 16. rjpuxov. xai. 17. (paXrjpoo et

cpaXyjpdv. 18. laaiuvo;. — xoXyout;. 19. v^pipo;;. 20. sixoai.

3.1. (p(ux£uai. 2. cpaXyjpoD. 3. rjpr]Q. 7. x£ipi'v9'ou. 8 . ^Ejuaxupav. 10. azpaisoaai xe.

— Kapa^ouvat X£ xd. 20. zpdrspov £3xi.

4.1. £?<;. 2. or]|Jioodxov. 5. £tosX9^dvxa)v. 13. irpd^ auxoiv. 14. daoic xi UKfjpy^sv d)v

xi; Xdyo(; i<; dd^av. 16. zapd xdv iv.

5
.4 . diovoatou. 5 . djxcpixxucDv. — daxiv u)v. 6 . xdv om. 8. £iy£v. 10 . ^u^fczxpio:^.

13. xou pro xrjv. 22. ^aaiXsiav. 23. axi£ipiuva.

6.2. cpa£8'0vxa‘ xat cpuXaxa. 4. 6 xuxpiiov. 17. >5pou|Ji£vo(;. 20. ixrjpiS^ji-YjoajtYjv.

22. por]9'

7jaavx£(;. 24. xd om. — ic£XoTidv7]aov.

7
. 1 . ixajuvidvda?. 4 . xaXajJiif;. 5 - xsXoicovrjaiiov. 6 . £'icai)0£ d£X(p<iiv. 10 . xaXXncovo^

dB-. 21 . v^auyaCdvxoDv p. 22 . Trpdx£pot.

8
.
4 . ds djuoc sup. lin. — £tc;. 6 . xouxcdv. 20. irczpvaaadv.

9.3. xoTi; jjlIv, 8 . xaXoujtsvYjv i; x. 9. jjlsv oov, oy] sup. ouv. — £iyov. 12. ^upav,

yj
sup. u atram, rubro script. — X£ om. 13. opot; xtjv dyoiOTiv. 14. |i.£v om.

15. xd om. ante xpdc;. 17. xtp djjiou. 20. ic; xci;.

10.1. xd vyjiov ax; ‘(fjv xrjv xp. — £t<;. 3. xoov cp''. 4. x£ om. — secundum xat

om. 6 . d<;xi dd. 9. x£pv]vovo<;. 16. Xspuaiv. — ydp sup. lin. 17. scjyjjxev uaxEpov.

xot d>) y£ ji. 20. -xuXd.

11.2. Xiysxai om. 3. d&rjvaic;. 4. ixpdXXovx£Q. 13. £i(;. 15. dxouaiov. 17. £7C£a-

xda|xrja£v. 18. ^ Biopsdt;. — 'iXKrqoi xs xa'ad£ : xat. 23. xap£ya>pr]3£v.

12,5. xot<; sup. lin. 6 . £tc;. 8 . auxdv. 15. £^£oj9-£i<;.

13,13. £7cavacpixdjJL£vo^. 18. yprjaaaB^ai. 19. sic;. 23. dzd)X£xo. 24. £uji.£v^.

14.4. ixd^ai; 5 p., 6 sec. m. ut videtur. 6 . d om. 8 . eiq. 10 .
pro ot

11. d7T£X£nc£v. 15. ^pys. 20. dd om. — xdx£ dd. 23. |jiap|j.apTdai. 24. irroXE^iatoi;.

15.8. XqaxoJiQ. — axpax£ta. 10. £i(;. 15. £xi pro dxi. 17. auxtp, corr. in auxov.

18. £uvouyo;. 20 . toxc, dd£X<pou cpiXExaipitj dd x. d. £U{jl£vou<;.

16.4. zXouxtova. 7. d'icpa^£v, 10 xijv om. 16. ixxEodvxa. 21. bxdaiv. 22. xaXddo;.

17.5. ^sp^T^v, ou sup. Y]. 6 . £7uayo|i£vou. 7. £taddou. 11. iaxi oo.

18,10. £ic;. — ux£ppdXX£0^ai. 14. ot om. 18. xoXaxtac;. — diti. 19. st;. 20. jia-

x£ddvojv. 21. xdx£. — £ic;. 22. r^dv] om. 23. £paatXsua£v. 24. £ty£v pro '^pysv.

19.9. xoXuv. — diEcpyyov. 12. do|uyatr/jv. 13. xdpa. — auvoixyjao?. 15. ox; dd Tcdv

16. £upidtxT]v. 18. £7caya')['d^£vor.

20,5 £xptt|>ai, 10. xouxout; om. — xs om. 15. x£povyjaou. 16. dppidaiou.

21
.
3 . £X^p^£ iaxirov xat. 5 . eti;. 6 . didpiEvsv. 16. ixt x<p pouXEuaai. 18. T^pYjjisvtp

tpiXov. 21. zouQ aux^Q. ot(;.

22.5. xdixov. 8 . £x om. 10. daxiv om. 14. dpdpou. 16. dXxdaxa;. 18. ivxauBa

om. 23. ojkp &uji.Ppiv.
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Bl. 42—53 Appiani Alexandrini de bellis Hyriacis liber. Am Schlnss heissl

es richtig: Liber hic de Bellis Syriacis posteriore sui parte mutilus est

(
4uippe cui X postremo capita desunt. — Das Pausaniasfragment ist nach

einer Hs. geschrieben, die der Gruppe Pcd Ag La nahe stand
;

leider hat der

Schreiber liederlich und gedankenlos gearbeitet, sodass man sagen muss,

28.1. ot xat vuv om. 4. xce* pro xou. 8. df^pu^ou. 13. oyv xazapyd^. —
otyxo<;. 18. dppu^ou. 20. cv ip.

24.2. Seotoxcv. 6. ^^p^sv o; ay&».c, d; sup. lin. 7. rfir^ jioi pr. m., .secunda dele-

vit prius Tj, scripsit ; pro i. 10. xs pro 11. zo^Xa om. 15. zipa. 19. xspxu-

pav. 20. Se pro xs. 21. inter xat et ou'/ est sup. 1. 23. xaOxa.

26,7. «pavepd; 3<pt3'. 9. zpoXixujv. 12. xd»v 'IvJiiv. 16. dao;. 18. eu>pcfxsi3av.

19. xat om. ante ^Op. 22. £jivrjp.dv«’j€v.

26.2. aupoxodaa;. 8. zoo. 11. e^oo3i. 14. dpayt. — xoOxov xpdrov. 16. dtsiCEpre.

— x£ om. 17. ot om. 19. ryajia7tav. 21. ext pro bxo.

27,6. xd xt om. 9. cxpepa3£. 12. aOxuiv sup. lin. 14. dt Zi zoz. 15. at os xat

sXXao*. 16. va«p. 17. psiaXau/rjxtLv xijs jioxcdovta;, sup. xrj; est TxoXa. 19. ixoipo xat.

28.1. dxoXsixdvxa. 4 . xXst3xdva^. 5. sxapiwojv^a. 8. xpso^uxoxo;. 11. xXstnvupo;.

OXO) Zi xp. 13. 3yvs7U)pei. — d'fthvt xtu. 14. xsXsiov. 18. xptxo;.

29.1 dXtjov. 2. 01 Z' — sxpsxiCovxo. 4. jioydixoxa usque ad ypdvov xat om.

6. icsXoxdvr^3ov, sic et postea. 7. xd om. 10. 3yvspxtrxsi. 14. xdv ryppov. 16. ei-

xa3pivr^. 17. Xsyxsa;. 22. xd i; xdv xdXipov oia xat dpp 24. uj;.

80.2. i; 3ypaxoy3at;. — xrjv diovyatoy. 6. st3iX8oy3'.v. 7. axu xci3. '8. adxf^. —
vad; ds d xpds x>jv (vad; corr. ex vaot). 10. xapit; d o3ov st; dr,drr,v. — ot om.

15. i; dp7o;. 17. o3ov. 19. tt sup. lin. — xauxa om. 21. xoy pro xt);.

31.2. by^oxipa;. — pa*pov. 7. xat om. — x'/«d33».o;, sic et postea. 9. xabstidovxa.

12. Zz om. 13. dxoxspo). 15. iv va'<() pro stxdCw. 17. U xoDxo. — xotr^3iv. — xpd

dpxsp'.3t'oy. 18. xpoxtbtv.

.32,1 dvdpstd;. — *yti xtp. 2. 3x. 5. t^oiv. 6. Xtjivr,v xp*.xo>vtdo; sivoi byj.

ttvai. 7. xoy^ ora. 13. pvTjpoxo;. — S3xiv pro Ixi. 14. xoptpypitov V sxi. 22. oivo^j.

38,1. Zi pro 7*. 13. dpviov xi, t deletura videtur. 16. post xoXsjiapystv erat

spatium, scripsit alia manus 18. xiojvattov. 19. txaXr^)a'.juva;, p sup. p.

20. xal d3a Xox. — iv om.

.34,2. oXquj. 4. o; «opp. 9. «tXt ds usque ad 'Avxqovov om. 14. ayrjj. 21. dva-

xopt3bsvxa;.

36.2 et 3. yxfXitxsxo. 10. o3ov ot xXsovxi. 11. dxir/ovxo. 12. xaxa3/Eya3pivoy.

17. xat >5 X.

.36,1. Ixi ora. 2. xstbopivo».;. 6. dxspv^iv.’— oy om. 7. 3p,oflqida, et sic postea.

12. xibovdxTjxa. 13. 3xpoxid; dxdXy3’.. 14. xstptvboy;. xsptvboy;. 16. e3xpdxsyE 3®d;,

hausit lamna >;Xio3av xal — bs3xp<oxido;. ioxt.

.37,3. dvoxoptabrjacabai. 4. Ss pro df,. 6. dvoybivxa. 12. 3tpi3’.v om. — eyiuv xd,

corr. in i^ovxa. 18. sic. 20. ptt|»oi.

38.1. xXsovxa; i;. 9. iaxiv om. — dpxaidxspov. 10- dxxiv. 11. XEiptvboyv.

15. tddtvo^. 16. xv(o33ta^. 17. xatda^. 21. oy ps^. 22. dpotio; dxodeixvyvxo’.

.39,2. ds ora. 3. xsxxaptov. 6. dxtabsv. 7. xspsvo; xi;v zz. 10. pt'$avxs;. 16. d

om. 17. 3Yjpfiia. 20. 61x031. 21. xot^oi xat otx/jpaxa. ivx.

40.1. 6t'; ayxd. 2. ddpiovoy. — xcbv Xtp. 4. ds om. 6. ioxi pro sx*. — xd3i dtpt-

xoixo d brja. 6. drj pro ds. 7. xsxXepiivov. — xdvrj;. — s^evsxo. — xaxd xdv dsX^., y

sup. V esse videtur. 10. xapfjv xdv dpotpov dvspp$t|)£v.
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das Gute, was sich findet, ist nicht neu und das Neue nicht gut, s. z. B.

5,8. 10. 6,17. 22. 9,9. 10,1. 13,23. 22,23. 31,15. 50,4. 58,19. — 29,23 ware

ota xat sprachlich' mdglich, 57,17 ist iv Aup'^ der Ueberlegung werth, da ein

Volk 'in Mysien Aujioi liiess, s. Dio 0. LXVTI 5, und 58,11 ist xoD Kopiv&tou

41.1. luxiou. 3. -spiLiXlsiQ ek. 5. Xuxiou. 6. vtaov, sic et postea. 9. viaatav.

11. ouv pro o5x(o. 12. siXiaao;, sic semper. 17. xsXoTCovrjoioi. 19. xaXotijisvoa.

23. xov om.

42.2. xoTi; tcsvxsXyjoiv. 4. Jipuxaviou. 6. d^ia. adXicxa adxupot; soxiv. 8. ot oz pro

oTot. — oiSdvai |JL£V xaxsixsTv oux. 9. cpatvsxo, oi sup. s. 11. sxntsoovxos.

43.1. dcpsTxca. 2. os. 3. Ixoir^^z. 4. Biovusoc;. 5. dXxajisvrjc;. 6. dpov. 7. yjpav.

10. iu3x6;. 12. £1?. — 0£0o)x6x£i;. 16. otiXa;.

44.4. Bs om. 6. cosu^ovxa dpicxiova. 9. sTrsxopajJiovxs;. 11. xfj om. 12. oxpaxrffov.

16. xo om. — xa^ os «8-. xoXiopx^aai.

45.2. aopov. 5. xd aOxd oi’ aixicoA 10. dxi asv ^dp. 15. £s om. 16. siti.

18. xat om.

46.2. jxsv ouv xd auxd s).. 8. 16. aux-^. 17. dXxiTcyjv. 18. xcli om.

47.1. otoaivac. — xpaviva. 2. oi’atva4. — xspipdXXovxs;. — oTcoaot xat xuyoisv.

5. cuadv, sed sup. v correctura esse videtur (i?). — jj.s|isptojj.svou(;. 13. Xtvot.

14. oitdai fdp xat.

48.2. i^puviatt}). 6. xr;v om. 7. sXXrjv o)v. — axpdcpou. 10. aOxui. 13. stBs. 14. spa-

cji7.suos. 15. s^ dpyyjt; Xsyouciv. 17. xdvxtjjiov. 18. auxov os a. 19. xa os sx sjxoO om.

21. aoxip.

49.1. siaooo;. 5. s; om. 15. xat ’Ooua3£u; om. 17. xou N. 19. TcoXu^sv^rj. —

jiiv om. — x't Bs o)jx6v.

50.1. o’ sjjLOt. 3. xat om. 4. vauct xaxaicXsouaat;. 8. stcI os x, yp. xapsvxa. 9. iza-

Xaiov pro xaXaiaxrjv. 12. st; Brjixrjxspa. — Xuxojxyjooi;. 13. s; om.

51.5. tTxapyov. 12. ouxpscpoD; et sic postea. 14. |ua8tp xou;. — (r]?).

52.1. xov corr. in xijv. 6. ou om. 8. ojziaQ, sed 1. 9. uyisia;. 11. aiXyjvov et asiXrj-

vou;. 13. ctvyjp om. 15. oux sivat pro otxstv. 16. dXXot; BL — xpoasysiv. 17. Tcpo-

aydvxa;.

53.2. xat TToppou;. 3. xaxaBpajxdvxs;. 8. xsptpavxyjpiov. 15. svoov sup. lin

19. st;.

54.6. irptv dvsxxiOTTj. 8. ipouXsiiovxo. 12. xat pro ydp. 18. s^^; om. 19. xdpp’

sto’ 0 xtp oyj.

55.2. £xt7rpoa8sv. 4. o xXsoixyjc. 5. xat ^om. 8. PsPoXsufisvyjv. 9. sXatva;, v ex-

punct. — xo3£iB<Lvo; xat B.

56,9. xpoxov7]Oto;. 10. ioy]odvo)v. 12, Xsyouaiv. 18. sxyj ysjpamisva pro sxsip‘(aa-

Hsvr]. 19. xs om. 21. stsoBov. 22. o’ saxi. 24. dxoaxpsc|)siv, sed postea dx£xp£c]>sv.

57.1. xpsi;. 4. xax xa.xaXy]tp8svxsc. 7. 6 ^dv8. 8. xou Bs xou 9. xt]v om.

ouv. 10. xoiy^aa;* dXXd xo ay. 11. to) rr^v s; dxav tvdyou. 15. xaXyjvy];. — xooxov.

17. Xoyia pro Muata.

58.1. sXXrjoi x^p^s. 9, xat xou; dlXou;. 10. at om. — xsXoxovyjatiov. 11. xopiv-

8tou. 12. i; xo sXXrjVixov. 13. i[]pr]pi£v(i>v. 16. y^pxo. 19. sXXrjva; d.vaa&aai, corr. ex

dvoixtaai. — st;. 21. xd spya.

59,5. xd B’ sx’. — xdvaxxo;. 7. xd xpo; Bd^av. 9. ydp sup. lin. esse videtur.

11. otxxsioujJLSvo;. — xupavviBo;. 13, Bidcpopa. 16. uxoxxsdsxo. 18. xdxs.

60.1. auxov. 8. stysv. 13. xpuxdpy^ou. 15. dXXtov. 21. s; aixojXtav dXu^xidBoopo;

22. |idXiaxo aixiov.

61,4. svBio;,;[et|lin. 7. 8. stadBou. 11. xou.
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tot^oy gesagt wie Gap. 27,10, aber das von den iibrigen codd. gegebene xoO

Kopiv^iwv to^ou ist tiblicher, vgl. Gap. 44,8. II 1,5. III 21,6. Eine zweite

Hand ist selten zu bemerken, sie hat 24,7 den Unsinn verschuldet,

33,16 eingesetzt. Wie sehr der Schreiber eilte, kann man kusserlich

daran erkennen, dass beim Wenden des Blattes nicht inimer gewartet wurde,

bis die Tinte trocken war, sodass ganz gewOhnlich die letzten 2^ilen mehr

oder weniger vervvischte Buchstaben und Tintenflecke zeigen.

Dtr codex Mosquensis (M), den in rneine Hiinde zu bekommen, ich

mich umsonst bemtlhte, wird von SW Praef. I XVllIsq. folgenderraassen

bescbrieben : chartaceus, fol. eleganter satis scriptus foliis 280 ab Feodoro

Andreew anno 1775 numeratis et signatis, quod ipse sua manu testatur. In

catalogo msto numerum gerit 195, egregie est conservatus circa magni incen-

dii tempus in loca haud dubie tutiora abductus. Scriptus videtur saeculo XIV
quod primo folio inscripsit nescimus quis; e Graecia Moscoviam translatam

esse ex alia concludimus inscriptione ex xJiv na^tjiou iiciaxorou xu^>jp(uv. Quod in

fronte praemittitur tpijpuiv quid sibi velit non eruimus. In 6ne codicis: xeXo;

Ilauaavtoy “epirj^rjaetu;; ctxxixwv. xop*v^.axd>v cet. ut in Vab. xeXo; xou rauviou

oo^a x»p becf). Lectionis varietatem ex hoc codice valde neglegenter excerptam

habuit Facius; multo uberiorem Siebelisius invenit marginibus editionis

Kuhnianae a C. F. Matthaei anno 1777 adscriptam quod exemplar in Biblio-

theca Dresdensi asservatur. Ex eodem codice varias lectiones accuratissime

enotatas continet exemplar Kuhnianum Bibliothecae senatoriae Lipsiensis.

Precibus nostris commotus laborem taedii plenum in se suscepit Godofr. Her-

mannus, vir summus, illamque collationem sua ipsius manu descriptam nobiscum

communicavit. Accuratiim praeterea codicis descriptionem debemus Hoflfmanno,

Phil. Doctori, paucis abhinc annis Moscoviae commoranti. — Codex v ephel-

cystici est amantissimus.“

Seinem Werthe nach gehdre M zum Mittelgut, sagt Schubart Z. f. A.

a. a. O., init Va dtirfe er nur ais eine Stimrne zlihlen (s. u. zu Va).

Codex Monacensis 404 (Mo) trJigt zu Anfang folgende Beschreibung:

Chartaceus, charta spissiore et corio albo circa dorsum tectus, in folio,

sine minio, literis minutis et nitidis, cum correctionibus marginalibus alterius

manus, cum inscriptione aurata IVo^ aayxov, mutilus, in foliis 60 saec. XVI
optime conservatus, signatus p. 68 n. 29 et inscriptus:

Ilayaovtoo iXKdlo' zepi x« axxixct Pausaniae descriptio Graeciae. Attica

Pip. a. xd dp^Gta p. 1. I Argia lib. II.

A. Tyj; r^Tsipoo xr^; sXXrjvixiJ;

T. xou xpioo YGjuCoyoTj xfj p. 94 v. 38.

Pausaniae Cappad. Caesariensis, qui sub impp. Hadriano, Antonino pio

et Antonino philosopho claruit, tantum libri duo primi hic continentur. — In

bibi. Vindob. apud Nessei P. V. p. 47 et apud Bandinium vol. 2 p. 306 in-

dicantur 1. X editi gr. et lat. Hanoviae 1613 f. et Lipsiae 1696 f. Ex cor-

rectionibus marginalibus apparet, hunc codicem ad illius editionem esse ad-

hibitam. Unrichtig ist, dass nur die beiden ersten Biicher vorhanden seien,

vom dritten enthiilt der C^odex Cap. 1— 13,3 x^ 9u. — Dass Mo,

wenn auch nicht unmittelbar, aus M oder einer mit dieser identischen Vor-
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lage geflossen ist, zeigt der erste Blick in den appar. erit.; es hatte also,

da die Lesarten des M nach SW mitgetheilt sind, die Kollationirung des Mo
unterbleiben kdnnen

;
sie ist vorgenommen worden, weil sicb auf diese Weise in-

direkt die Angaben aus dem nicht zur Stelle zu schaffenden M auf ihre Zuver-

lassigkeit kontrollieren liessen und in den zahlreichen Fallen, wo aus diesem

nichts notirt ist, nun Mo eintreten konnte. Fiir diesen selbst ergiebt sicb, dass die

Vorlage genau kopirt ist (S. 53 Z. 14 setzt er oq, die Korrektur von w; in

M, neben dieses in den Text), die Zahl der neuen Fehler ist verhaltnissmassig

klein, selten versucht der Sebreiber dem verdorbenen Text aufzubelfen, wie

wenn er 14,23 das Xixuwv seiner Vorlage in Xuxtouv, das ibm unverstandlicbe

X£Xct7a; 97,14 in das unmdglicbe verscblimmbessert oder 18,22 ricbtig

stellt dkXa und 22,16 6 Gapuxou sebreibt.

Die Handscbrift der S. Markusbibliotbek in Venedig (Vn), ein

Pergamentfoliant von 235 Blattern, ist nacb SW vielleicbt nocb im 14. Jabr-

bundert gesebrieben. Er entb^lt, wie die Aufscbrift sagt: xauaavtou kXKdZo<;

aTxixo : xopivb^iaxct u. S. w. (das letzte Bucb ist betitelt cpwxixa, Xoxpoiv

dCoXwv). EXI anJLTuXixtou cciXoadcpou xwv icspl apiaxoxeXout;. Sodann wird

auf Fol. 3 b der Codex bezeicbnet ais Eigentbum des Kardinals Bessarion

(pr^aaapiojvof; xapByjvaXsa); xou xoiv xouaxXuiv), der bekanntlicb seine reieben Biicber-

scbatze der Republik Venedig scbenkte. Am Rande befinden sicb ein paar

Sebolien zu den ersten Capiteln. Eine zweite Hand bat da und dort im Text

und am Rand kleine Verbesserungen angebraebt. Zwiscben Vn und Lb M
(Mo) bestebt enge Verwandtscbaft.

Der codex Le i den sis MS. Gr. N. 16 L. (Lb), ein scbbn gesebriebener

Pergamentfoliant von 213 Blattern, fiibrt den Titel: Ilauaavtou TOpiyj^yj-

aeco;. Auf einem vorgebefteten Blatt bernerkt (Domitius) Calderinus, er babe

sicb diese Handscbrift a. 1453 in Venedig berstellen lassen, um nacb ibr eine

Uebersetzung in’s Lateinisebe zu veranstalten. In der Z. f. A. a. a. 0. Anm.

vermutbet Seb, der Codex sei eine Kopie des Vn, wodurcb er also allen kri-

tiseben Wertb verlieren wiirde. Das ist nicbt ricbtig; zwar ist die Verwandt-

scbaft zwiscben Vn und Lb eine sebr enge, aber es bestebt kein Abbangig-

keitsverbaitniss, vgl. z. B. im ersten Bucb 39,11 eTcncovwxaxov VnPcLa cod.

Pbral. (Pd Ag), Eicuxovwxaxov LbMMoNRVa; 42,8 cpaoiv ot B’ ipaaxyjv BiBovca

jxEv xax. Vn La Pbcd Ag Fab, cpaal Bioovai ot Ipaaxyjv ovxa xax. LbRVab, PaMo
in marg.

;
s. ferner den App. erit, zu 7,2. 10,9. 17,1. 19,19. 20,16. 24,19.

27,17. 37,12. 57,8. 62,4. 73,16. 91,15. 93,1. 7. 96,6. 7. 104,13, d. b. lauter

Stellen, in denen Lb im Verein mit andern Hss. eine von Vn abweicbende

Lesart bietet. Von der Hs. ist I—III, 11 fin. a. 1738 kollationirt in einem

Ex. des Paus. ed. Joaeb. Kubn (Lips. 1696), jetzt in Leiden, durcb J. J.

Reiske. *) SW baben die Hs. sodann ganz verglieben.

Der codex Paris inus 1400 (Pb), 71 Papierblatter in Grossoktav um-

fassend, trSgt die Aufscbrift: Tuiva^ Tuauaaviou. ctxxixd xal xXeov ouBsv; er stammt

aus dem 16. Jabrb., ist fast obne Abkiirzungen, deutlicb und sebdn ge-

sebrieben, am Rande finden sicb durcb das ganze Bucb bin Lemmata, meist

*) Nacb giitiger Mittbeilung von Herm Dr. de Vries.
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uur aus einem VVorte, ileui iiu Text sich fintlenden Eigenaamea, bt«tehend.

Am Ende ist einfach bemerkt: xu>v xwjvxvwj draiuLv. D»?r Codex gehdrt

zu Vn Lb; wie diese schreibt er 27,8 6 jioaoo;, 41,15 libwt er (57,11 die

Worte Kailo xal o ’Ap«io; xcqo; und 84,3 wci^^axo aus u. 8. w.; init Vn theilt

er die Lttcke 83,18 zwbchen ij |uv iind oyv, iin llbrigen aber steht er in

engerer Verwaudtechaft init Lb aL mit Vn, wie er dcnn in ali den imten

an<<efUhrten Stellen, welche zeigen, dass Lb nicht aus Vn abgescbrieben urt,

sich aufSeite von Lb stellt, init Aiisnabine der Fftlle 42,7 und 57,8, in denen

er init Vn geht. 7,2, wo Pb rj^pdvo; hat, scbeint der Sehreiber auf

eigene Faust korri^firt zu haben, 37,12 vereinigt Pd die beiden Lesarten von

Lb und Vn l'/oiv und l'/ov, indein er ov Uber u>v setzt, 59,9 hat er xpo;. welches

bei Lb Uber der Linie steht, iin Text. Neues, das gut wkre, erflihrt man

durch die Hs. nicht

Der codex Riccardianus (R), ein Papierfoliant von 277 BUittern,

staiiimt aus dem 15. Jahrh. F> Ut mit Pa zusammen/uhalUm, einmal wegen

der weitgehenden Uebereinstimmung mit demselben, sodann weil er in dem-

selben Maas«»* wie dieser duix*hkorrigirt resp. mit einer V. L. vernehen Ut.

die freilich nur zu geben pUegt, was durch andere Handschriften, namentlich

die der ersten Cruppe, schon bekannt Ut. Zur Uebereinatimmung init Pa

und seinem Rand (wozu sich Ufter auch N cum inarg. gesellt) vgl. z. B.

15,15. 17,3. 18,20. 30,10. 47,10. 08,3. 0.72,19. 75,3.77,0. 11. 79,24. 80,11.

92,1. 94,19. 104,8. 107,10. 118,14. Zur Uebereinstimmung mit Pa und den

ihm ualiestehenden codd. Uberliaupt vgl. 11,15 ir/crrotc 14,15. 10,10. 21,3. 10.

27.17. 34,10. 30,11. 39,11. 42,8. 51,11.20. 21. 53,7. 55,15. 70,1.70,12.

77,10. KMl. 10. 80,14. 87,8. 89,14. 91,15. 90,11. 100,2. 100,10. Es Ut

klar: im allgemeinen gehUrt R zu Pa und seiner Sip|K*, doch sind die Fiille,

wo er sich von dieser trennt, uin 8ich der erst»»n Klasst* anzuschliesstm, nicht

selten, s. 8,0. 11,15 moojiov. 17,1. 22,17. 29,19. 43,15. 49,9. 5(J,10. 70,1. 10.

75.17. 97,10. 101,18. Mit N hat R 3,10, mit Ag 23,4 und 54,8 allein das

Richtige. R Ut eine werthvolle Handschrifl.

Der co<lex ParUinus 1399 (Pa) Ut ein Papierfoliant von 238 BlUttem.

Er beginnt mit den Worten: xiva^ xa>aavt'o«. xauoavioo i>.Kd^; xtptjjp;»; : otxao

xopiv8u(d (sic) /.oxouvixd ^33r,vierxd : xa* td >.Mxd xd itiptsxdfuvo ravsoWou : xat xktov o-^tv.

.Am Schluss (p. 288 b) steht: xausoviou xipir|X/,3<(i>; ^xutd : xttpo;

6

ayxox«ip« Ixti ttxpoxosiorari cwcvaorciii xtvxt ixi Wxa

xoy ^oyvy^ui)v<>; dxo fiwiutu-

:

— }uSto>.ovdlh. Im Anfang scheint

beabsichtigt gew»'sen zu sein, eine Capiteleintheilung durvhzufUhren: bei

lUp^opyjvoi!; U lax» (Cap. 4,0) steht am Rande Tov mit rother Tinte geschrieben,

bei Ilip^txxa; W (Cap. 0,3) bei Md]a; XI (Gap. 7,3) E, bei Mrcd XI xd; stxd-

va; (Cap. 8,2) 'Zf bei oc Xi 'A/axovXpcTc mpyir,3av (Cap. 9,2) Z, endiich vor xat djia

opAv ctoxov x*puX8ovxa (Cap. 10,1) B. Der Beginn des zweiten Capitiis Ut am

Riinde nicht bemerkt, vielleicht aber ist ein vor Xi7£xoi juv Xtj (Cap. 3.3) mit

rother Tinte gezogener Kreis ais Anfangszeichen zu betrachten. Die Hs. ist

von Anfang bU Ende mit einer V. L. am Rande versehen, doch schnimpft die-

selbe im letzten Buch auf ein Minimum zusammen; geschrieben Ut sie von
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mehreren Handen, einer kraftigen, die weitaus am haufigsten erscheint und

auch Summarien mit rother Tinte anmerkt, und zwei, drei anderen. Auch
anderweitige Bemerkungen finden sich, wie 26,11 ojiyjpo; h oZooada aXXa>;, wozu
der Korrektor die V. L. Bioap fiigt. Meist giebt der Rand die durch andere

Hss., namentlich Pcd Ag La, bekannte Lesart oder triigt Ausgelassenes nach,

auch Konjekturen komraen vor, wie 36,11. 45,2, die zum Theil brauchbar

sind, s. die Bemerkung zu 66,10. Gelegentlich hat der Rand auch allein

oder mit R marg. das Richtige, wie 18,20. 49,5. Mit Recht sagt Clavier

preface V : C’est sur un manuscrit a peu pres pareil, que Tedition d’Alde a

ete faite.

Was das Verhaitniss von Pa zu den iibrigen Handschriften betrifft, so

ist zunachst die auflfallend enge Verwandtschaft mit N zu konstatiren. In

einer ausserordentlich grossen Zahl von Fallen stimmen diese beiden allein

iiberein in Varianten aller Art, Auslassungen, ZusStzen, Schreibfehlern, in

der Wortstellung u. s. w., vgl. z. B. 15,1. 3. 8. 10. 20. 18,24. 20,14. 24,20.

38,10. 41,4. 9. 44,1. 51,14. 54,1. 58,1. 65,14. 78,1. 81,14. 16. 82,19. 86,2.

10. 93,12. 18. 97,10. Dazu muss wohl auch 59,13 gerechnet werden, wo
Pa otacpopa hat, der Schreiber von N aber, nicht wissend, was das Richtige

sei, es vorzog, iiberhaupt keihen Accent zu setzen. Hie und da findet die

Uebereinstimmung statt zwischen Pa marg. und N, s. z. B. 52,2. 59,11. 60,4.

77,4 u. s. w. Selten nur folgt N im Gegensatz zu Pa und seinem Rand der

Klasse Pcd Ag La, wie z. B. 20,16. 77,4 (cpaai). 81,19. — An Pa schliessen

sich im weiteren enger an Vb und Va, s. z. B. 82,5. 84,3. 86,2. 99,19, so-

^
dann M (Mo), mit welchen Pa namentlich Auslassungen theilt, s. 2,3. 4,18.

42,8. 66,5; vgl. ferner 10,1. 17,1. 49,9. 51,9. 77.4. 98,18. Auch mit R
kommt Pa bfter in auffallender Weise iiberein, s. z. B. 11,15 loyaxoiQ fiir

ixdoTo.;, 17,3 Izapi ov, vgl. 77,16. 84,3. 87,3. 89,14. 98,10. 110,12. 112,2. —
18,20 haben die beiden allein am Rande das richtige MaxsBwv

;
iiberhaupt geben Pa

marg. und R marg. oft dasselbe; 21,16 zeigen Pa R mit N VaM Mo die ge-

glftttete Lesart exipouXeuaai. — Ueber die Erscheinung, dass La gegen Ende

des Buches bfter mit Pa zusammengeht, s. o.

Im Allgemeinen ist Pa also ein Vertreter der schlechteren Klasse und

wo daher kein innerer Grund zu Gunsten seiner abweichenden Lesarten

spricht, miissen sie unberucksichtigt bleiben; Nichtbeachtung verdient er des-

halb aber keineswegs, an mancher Stelle, auch in den spfiteren Biichern, hat

er allein oder in Verbindung mit anderen seiner Klasse oder auch mit La

das Richtige. — SW haben ihn nicht gesehen, daher die zum Theil fehler-

haften Angaben.

„Codex Neapolitanus (N) III A. 16 chartaceus fol., saeculi XV“
8\V, die das erste Buch kollationirt haben; vgl. das zu Pa Bemerkte.

Der codex Vindobensis Histor. Graec. XXIII (Va) ist ein Papierfoliant

von 236 Blattern. Auf dem ersten steht: Tcauaavta; xaxa xou^ xpdvoui; dopiavou

paaiXetu; m\ dvxcuvtvou xoD Es sind drei Hande zu unterscheiden, die

Hauptsache aber haben zwei Leute (a und b) geschrieben. b schreibt die

vier ersten Zeilen, dann macht c die Seite fertig, hierauf a die folgende



XVI

S«iU3 und die dritte, dana b 4—7, a 8, b 9—18, o 19, b voa da bii Bl. 13a

io die Mitte, dano eia Stdckchea e but Blatt 14 a a. a. w.; c betheili^ sich

aur ia dea Atlika, voa da aa ttberUbwt er b uad aaaieotUcb a daa Keld; voa

dieaea «cbreibt a aieht Mcb^a, aber deutlich uad nutcb, b malt die Hurb)«tabeB

ordratlicb. Aio l!lade Mtebt: Twyxr»ivj eiutja^ ; drcuuanr.

vjuir», (Auccuuvuulr» a. sec. mauu) u. a. w. bia ^luuuv, Xoxf«uv Die Ha. bat

allerlei HiKratbdmlicbkeitea : aie l&aat ttbalicb wie La kleiae Worte wie Ar-

tikel, KoQjoaktioaea, Proaomiaa io Meoge aua, aeUt aucb, aber aeltea, welcbe

biazu, iadert auf eigeae Fauat die SUlluog, korrigirt aber aucb deo Text

aacb «igeaem Krmeaaeo, aoda.*» die Variaateo loit Vor<irbt xu beautxeo aiad

vgl. «,IO. 7,18. 19,22. 2U,17. 24,16. 3U,7. 19. 36,1. II. 37,11. 48,1. 49,4.

60,13. 71,22. — 18,14. 87,7. — 3,8. 18,1. 28,6. 66,IVI. 67,1. 14. 58,8. 60,22.

62,2. 8. 63,14. 67,8. H8,3. — 1,7. 9,21. 14,12. 21. 16,14. 16,21. 41,16. 46,6.

49,15. tJ6,14). Dic Aeoderuagea dci» TexU*« ataadea meiat acboa io der Vor-

lage, deon die Scbreiber voa Va icbeloea weoig Griecbiacb vemtaodeo xu

baNo, tgl. 19,10. 61,21. 52,7. 66,8. 68,9. 88,1.

Die Ha. tat am oAchateo verwaadt niU M (.Mo) — die beideo habeo IX

18,10 diecelbt* grOaaere Lflrke — wie acboo SW aabea, Schubart will M V'a

aogar aur ala eioe »Stimme gelteo laaaea Z. f. d. AlL Wiac. 1868, 401, wo*

bei maa daaa freilicb aicbt wdMte, waa tait dea F&llea aozufaogeo aei, ia

deoeo Va mit aadereo Haa. gegeo M (Mo) gemeiaaame Sacbe macbt, wie

x. B. 28,18 tpfrov N l*a Va, die Qbrigeo, 34,9 N Pa Va,

mr:pw9uj«ivta die Qbrigea, 67,1 Pa N U Vab, M Mo Pcd Ag
Va Lab, 82,6 N l*a Vab, M Mo Pcd Ag VoKIad> o. s. w.

Dieac Fftile k6oD«o 6brig»*aa xtHgeo, rait welcbt^o Hm. — ahgeceheo voa M
Mo — Va bceoadera h&uftg Oberriastimmt, d. b. io oAbenT Beziebuog atebt;

.ao habeo 21,16 Va M Mo Pa .N H die gegUttetc Lesart 34,16 die-

a«'lb4«o uad Va Lb statt kMiv, 86,16 M Mo Pa V'a rrcotipai gegeoflber

dem falicben «rtwijTa der Qbrigeo, 39,18 xn toDia Va M N Pa atall vi io«W.

48,16 fal.acb Pa Vab M .Mo fUr »rr,vij;, vgl. feroer 46,17. 61,20. 62,6.

92,12. 97,10. 98,18. 106,4. Sowobl diece VerwaodtacbaAeo alf die be-

aprocbeoeo EigeotbOmlicbkeiteo cbarakterisireo Va ais eiae weoig xuverlAnige

HOlfc zur Herstelloag d*« Textca.

Codex Viodobooeosis Hist. Gr. LI (Vb) hQbacb uad deuUicb voa

e in er Haad ohne .\bktlrxuBgeo gescbrieliene Papierhaadscbrift voa 421 BlUttem,

beglnot mlt Cap. 19,6 » to Am Scblu.aa xovoovnVj iXXd)^ npir^Ti^ota»;.

drcuiuv u. s. w. wie ia Va. Ihutu die .Tabreszabl was SW mit Recbt,

wie V. Gardthauscn uns mittbeilt, 1604 leo**n. Der Codex berflhrt sich eog

mlt Va und Pa. I>aw er vieifach lotcrpolationeo eothlilt, ist von Scbubart

a. a. O. 89fi fg. nacbgewicfl«*n.

Un«»'r Urthell flber den VVertb der H». im Allgemeioea gebt dahin,

da.ss eber Wllamowiti Recbt habe, wenn er sagt fPhil. Unters. I 123), Pausa-

nias sel ganx erbUrmlich flberliefert, a)s Robert, nacb dtm die Ueberlieferung

vortrefflich wltrt' (ebd. X 112). DieSache liegt eben docb so, dass wir einen

Text habeo, der nebeo eioer grosaeo Zahl voa meist unbeilbareo LQckeo eioe
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schwere- Menge von Fehiern enthSlt, tlie nicht der Verfasser verschuldet hat.

Pausanias ist nicht den besten Kopisten in die HSnde gefallen, und unsere

Hss. sind alie jungen Datuius. Schubart hat nachgewiesen, dass sie siimint-

lich auf einen Archetypus zuriickgehen (Praef. I p. XXIV sqq,, Z. f. A.

1853 S. 385 ff.). Seinen Ausfiihrungen Uber Werth und Verwandtschaft der

Hss. kUnnen wir nicht tiberall folgeu, wie aus der vorstehenden Besprechung

der einzelnen ersichtlich ist. Zusammenfassend bemerken wir hier noch Fol-

gendes: was das erste Buch betriflft, so gehCren niiher zusammen La Pcd Ag
Fab, d. h. diejenigen Hss., denen wir im Allgemeinen die bessere Ueber-

lieferung verdanken. Diese Klasse steht ineist in deutlichem Gegensatz zu

Pa N, an welche sich anzuschliessen pflegen Vab; die iibrigen Hss. gruppiren

sich in der Weise, dass Vt Ma, M Mo Vn Lb Pb R in der Mitte zwischen

jenen beiden Klassen stehen, die ersten beiden mehr zur ersten, die letzteren

mehr zur zweiten neigend. Freilich wird diese Eintheilung fortwJihreud

durchbrochen, sodass z. B. Lb mit Klasse l, Vn mit Klasse ll geht und um-

gekehrt. Dieses Schwanken rtihrt dalier, dass schon im Archetypus eine

Varia Lectio Uber den Zinlen und am Kande angebracht war, den Abschrcibern

somit zwei Rezensionen vorlagen, die sie nun eklektisch verwendeten, indem

sie bald die Fassung des Textes, bald die Uber der Zeile oder am Rande

stehende vorzogen, bald auch beide aufiiahmen, sei es, dass sie die Ab -

weichung am Rand anmerkten, sei es, dass sie beide Fassungen im Text mit-

einander vereinigten.

. Aus ali dem Gesagten ergiebt sich, dass fUr den Herausgeber ein auf

Abwkgen der einzelnen LesarUm beruhender Kklektizismus zu beobachten ist

und dass der Koniektunilkritik ein weites Feld offen steht; eben deshalb ist

&s .seine Pflicht, den Sprachgebrauch bis in’s kleinsU^ Detail zu studiren.

BezUglich der im Apparat aus den einzelnen Hss. mitgetheilten Lesarten

Ist zu bemerken, dass im Allgemeinen der Grundsatz befolgt ist, die Schrei-

bungen der besseren Hss. genau mitzutheilen auch da, wo es sich nicht urn

eigentliche Varianten handelt. Mancher wird finden, es sei in dieser Bezie-

hung des Guten zu viel geschehen. Bei der Ungewissheit aber, wo im ein-

zelnen Fall die Grenze zu ziehen sei zwischen dem, was mitgetheilt werden

musste, und dem, w*as ohne Schaden weggelassen werden konnte, wollte ich

lieber zu viel ais zu wenig geben. Wird dadurch die MOglichkeit der Ver-

besserung des Textes nicht gesteigert, so wird doch die Einsicht in das Ver-

hUltniss der Hss. zu einander erleichtert.

Was die Orthographie betrifft, so habe ich mich, wo es anging, an die

Handschriften gehalten und wo diese selbst schwankten, die Schreibweise der

besseren vorgezogen. Darait wurde freilich ausnahmslose RegelmJlssigkeit

unmOglich; so schreibe ich neben ivexa neben eivsxa, auvievai u. s.

w., aber auch veu>; neben dem regelmassig wiederkehrenden vadt; u.

s. w., da ich der Meinung bin, nichts hindere anzunehmen, diese Verschieden-

heiten kUnnten auf Pausanias selbst zurUckgehen. Schwierig aber und viel

unsicherer war die Entscheidung in den Fallen, wo das Schwanken in Ufter

wiederkehrenden Eigennamen, wie z. B. Tlapvaad;, Kvoxjd; u. ii. vorkommt;

denn hier wechseln dieselben Handschriften, auch wenn das betreffende Wort
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io zwvi auftrinjuul*?r folg**Qd«D Zeilm willkQrlich zwi^cht^o der Poru

mit eioem uod der mit zwei 9; hier habe ich mieh der MajonUt der Zeu^Uae

gf^ftlgt uod «^ioe Kortn feotgehaluii, wobei ich alierdio^ deio cod. La inehr

ab eine Stimme eioriomte, da er im Alli;eineineo wenijpiteiu die Buchstaben

deA Ori|(inaU ifetreulich wiederzugebeo ttchieo. Dage^^en habe ich mich oicht

eDtachliemien kOnoeo, die un^^ehenerliche Schreibung K(>a99o; Paiuaoias «elbet

zuzutraueo, ubwohl sie allein ttberliefert bt. Io aoderen Dioireo habe ich

inir bei Herodiao Aoleituo^ gehoit, wie io der Schreibuog aBpooi. Daii NO

if€kM09u6v habe ich oach Ma^tngabe der Haod^chrilteo gelegeotlich auch vor

Koo^oaoteo zugelaMeo.



Abweichungen von der Schubarfschen Ausgabe.
(^Der Schubart’sche Text steht in Klammern).

1.1. IlToXspLotou (Sch. setzt das Wort ebenfalls ein, aber in Klammern)

3. Aa^iiov (Aajitctv). 4. ijptotov, xal (r^puxuv xat).

2,4. 6 jiObo; 0 (o jiyllo;). 5. iv 'EXsuotvi CEXeuaivi). — ’Air6XXtov ts, ('AitoXXiov

xe). — Ttj; xotX4> (Totytp).

3.1. Sxiptuva (ilxEipujva). 3. Hr^osa’ o; (Hy;3sa u>;).

4.1. i;ivtxr,36 (l;2vtxr,36v). 5. * i; (t;). — XeiXr,voD (XiXr;vou). 6. t; dp^rj (apyij).

5.2. Kepxvdvo; (Kepxyovo;). 3. tays, xal uoTEpo; o; fE f (sayxEv yoxspov xai ^
fs). — d ts ’EpiyHovtou (6 xou *Epiyboviou). 4. — sivExa (ivexa). 5. xal

JtopEal 5; (?, dtopsd;).

6.1. EivExd Jioi (EvExd |ioi). 4. 5' aOtixo (is aoTixo). 5. iiaflf^vai (xa-caprjvai.)

. 7,2. uxsp^vsv (sxejisvsv).

8.3. v:{kiuvr^J^ (sxE>ayTr,3sv). — xo ev H. (iv 8 .). — Etiicsadvxa (Exxeodvxo).

4. tepdv (updv,).

9.1. Etxd)v, 9,1. d is (E'xtov. IX. '0 is). — xpeaftuxEpov (xpEOpuxaxov). 3. ctve^rj-

xav (sbtjxov). 5. dbpdou; (ctbpdou;). 7. ira^djiEvo; (Exoyaydjisvo;).

10.1. dzi XI (x\). 2 U. 3. Etvsxa (ivsxa).

11.2. d<p* auxoy (ch:’ ayxoD).

12.1. EtvExa (Evixa). 4. yslpa; (yjaeta;). — XE7:y3|tevo; (xat x£xy3|i£vo;).

13.1. (d); sxavr,x(uv ix iluEXta; r^xxrJllT)! (Sch. ohne Klamm.). — eXe^ev (eXe^e).

2. xa’ xfi dvaxE^vxa dxXa x<i»v KsXxiiv e^ (xd dvaxEllEvxa dicXa xoiv KeXxixo)v e^ xe).

3. Ndu» (vadi). 4. yEp3t (y£p3tv). 5. xaxs3 xr,3av (xaxsaxr^). — KXEO)vy|i.o;, * dxip (KXe-

(J)vy|io; dxip). — xfj; £v Afiyxxpot; jidyrj!; (xoy ev AEyxxpoi;). 6. xptxov (xpixo<;). 9. xpiat

(ayxoT;). — e; 5!ypaxoy3a; (ev Xypoxoyaai;).

14.2. ol }ia7.i3xa (dt p.a7.i3xa). — odipa d rapd (idipa xapd). — xapd xotixotc toaai *

(zapd xoyxot; **T3a3i). 5. zpd; 'Apxsjuaep (xpd ’ApXEiu3toy).

15.1. Ayxr^ (A-Jxr,). 2. xauxai; xat; (. (xat; (.). — yj^poiaiuvot (>;1>poi3|i£vot).

3. Hoio>xtT)v orj (Boituxdiv [is]). — ha xd irap’ (i3a xap’).

17.1. ovxi (ocpEXtiKo (op. difih[ioi). 2. Aaxt&o)v jwtyr^ ([rj] XaxSwv |i.dyjj).

18,6. d^ 'A^vatov xaXou3 '.v dxoixoy^ icoXei!; nach aizo xoXsto^ sxdaxyj^ gesetzt

(nach xpo xdiv xidv(ov). 9. Opypou Xi^oy. XEXoirjvxai is xal (Opyjtoy Xi'9c»y TCETCotrjvxai

xal). — oixrjiiaxa (oixr,p.a). — x£xo3}ir^|uvo (x£xo3p.rjji£vov). — e; auxd (i; auxo).

19.1. E^ivEXo (syEVEXo). — xap^yE xov dpocpov, dvippi-^Ev e; ytj^YjXdxspov (irap-^v, ic

xov dpocpov dvsppe^Ev ucj^rjXdxEpov). 2. xf^<; ’Acppoiixyj; (’Acppoitxr];). 5. ’IXtod; (ErA.iaad;)

et sic in sequentibus.

20.3. dvyjya^E (rj«yE).
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21.2. ToXXif u (xoXXtf Ti). — xai |p. ([xai] ]p.). 3. [tij; «ntpoxoXtt»;)

(x^}^ capctoXuu^), 5. xpovttvo (xpovtva). — Jitpmi (setp^). — exitOx^uv (»at vjxciuv),

6. 8ij (ttx; ^). — ^ ^odiv (xai ^owv). 7. (*atj pkaCofUvo^ (»ot pkaCofUvoi).

22.1. i0o« (loOoiv). 2. ervcxa (evcxa). — xotautrp» (owrfp>). 6. 6 ii Aio^ijir^ tijv
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1,1- (Facius, Siebelis.) Ty;; r^::s(poi> tt;; 'E/iXr^vtxr^c; xatd vVjaouc; xdc; 1

KoxXd^a; xal rJlayjc; to Aqalov dxpa llouviov -pcJxsixat t^c; ’ATttx7j(;*

xai Xi|xyjv TS zotpazXsyaavT'. xr,v dxpav £ax'. xai vao; ’Ad^r^vd(; ilouvtd^oc; stii

xopL>'^-jj dxpa;. -xXsovti s; to Kpoaco Aauptdv X£ eaxiv, svl^a Tioxe

5 ’At)-r,va(oi; y;v dp ('jpo'j |i£xaXXa, xal v^ao; spretio; oO iJLS^dXrj llaxpdxXoo xa-

Xo'j|i£vr,- XcTyo; *(dp tuxodojiTjaaxo sv aoxTjj xal ydpaxa sjUdXsxo FldxpoxXo;, d;

xpir^psaiv izsxXii vaoapyo; Alyjzxla»;, d; llxoX£}).aTo; 6 llxoX£|j.alo'j xoo Ad][OL>

xijuopilv saxEtXsv ^AD-Ajvalot;, oxs acpbiv ’Avx(-(ovo; 6 Ar^iir^xplou oxpaxtd x£

a-jxd; £j,33jiXr,xcu; £'^l>£ip£ xr,v ytdpav xal vaualv djia £x b-aXdaari; xax£ip-(£v.

10 2. '0 $£ ll£tpai£'j; dy;}j.o; jiEv y;v £x ::aXaiou, Kpo'x£pov di Tiplv yj 0£jitaxoxX-^; 2

’A^r,valoi; Tjp;£v, izlvEtov oux y;v <I)dXrjpov di, xa6x'(i 7«p iXdytaxov aTiiyEt

xr^; “oXeoi; r^ l^dXaaaa, xoOxo' a'.p'.atv etcIveiov y;v, xal MEvEaD-ia cpaalv auxdO-Ev

xal; vaoalv e; Tpolav dvayO^yjvat xal xooxoo Kpdxspov Br^aEa dcdaovxa Mlvcp

dlxa; xy;; ’Avdpd*(Eo) teXeott^;. BEiitaxoxXy;; di cd; yjp$£, xol; xe ydp tiXegooiv

16 E7:ixr,d£idxEpo; d llEipatEo; E'pa(vExd ol -poxEiaB^a» xal Xi|i£va; xpsl; dv^ ivd;

syEiv xod <I>aXrjpol, xoOxo' acptaiv e::Iveiov Eivai xaxEaxEodaaxo. xal vEcd; xal e;

Ejii yjaav olxot xal ~pd; xco jiE*|'lax(p Xtjj.£vt xd^po; BEiitaxoxXEoo;* faol "(dp

ji.Exajx£Xf^aai xwv e; Be|iiaxoxXEa ’Adrjva(ot;, xal td; ol iipoayjxovxE; xd oaxd

xojxlaaiEv ex Ma^vr^ala; dvEXdvxE;. cpalvovxat di ol raldE; ol 0£jitaxoxX£Oo; xal

20 xaxEXddvxE; xal *|'pa'.pr|V e; xdv IIap9-£vwva dvab^EvXE;, £v 0£|xtaxoxX:^; iaxi

*(E7pajni.£vo;. 3. Bia; di djiov xwv ev IIsipatEl |idXtaxa ’A3'r|Vd; saxt xal Aid; 3

2. dxpov 30'jv'ov Pd. 4. Aaupsiov D in-

vitis codicibus, v. de nominis scriptura

Boeckh, kl. Schr. V, p. 2, adn. 6. 5. dpfuptou

Pc. — margo Lb. '(p. ‘Xpd/Xou. 6. i^cT/d.sto

Mo. 7. liziTzXzi Va edd. inde a C, dxixXsi.

cett. codd. edd., cf. IV, 23, 5. 7. Herod.

V, 86. — II"o>.£pLatou om. edd., excidisse F

primus censuit, uncis inclusum inseruerunt

C B SW D Sch, riToXcjiato; o xo?3 |jL£(dXoo

La, in marg. „Ald. toy Xet^ou." 9.

xdj; Va Pa, in hoc X sup. pYj. 10. ixiv

om. MMo. — xplv Va M Mo om., in-

venitur xpdxspov vj 31, 5, sed saepissime

Pausanias I.

izpoxBpov rplv yj, cf, 28, 10. III, 1, 6. V,

24, 2. 25, 11. VII, 16, 2. VIII, 42, 8. IX,

6, 6. 29, 2. X. 34, 8. 36, 2. 11. OaXr]pdv

edd. edd. ante S constanter per omnes casus.

12. xdxs pro xouxo cod. Oporin., unde

Loescherus vertit: navale ea aetate fuit;

epanalepsis similiter comparata post pa-

renthesin saepius invenitur, cf. 25, 7

Kdaaavopo; ds, dsivdv ‘(«p xi ux‘^v ol ixlao;

i; xou; ’A97]vatou(;, 6 ds xxX. VII, 26, 3.

16. xoo Ag Fa om., in Pd sup. lin.

addit., ceoiXyjpou Fa Va Mo Lb, Pd cpaXyjpop.

— v£o)v N et ad marg. Lb. 19. xo-

1



2 ATTI K A.

xe|i8vor yaKnf/j |iev xd d*fdXjiaxa, iyv. i |av axr^rxfAv xo‘.

N'xy|V, y, ie *At^y,vd idf»o. *EvxaOI>a Aeojai^svyjV, o; *Al^y,va‘o»; xa* xw; zdotv

'EXXyjOtv yjoojitvf<; Maxs^v^; tv X£ B</'t«xr/'; £x(>dxy,3e 1^0/^ *«'• £;«j

H»pnorjXuiv, xa* ^ea3d;i£vo; i; Adjitav xax£x>«£t?£ xy,v dxavxtxfo xy,; 0*xy,;,

xoOxov xiv A£(o 3d£vy^v xa* xvj; xai^a; £)(>«'}»£> *Apx£TXao;. £axi ^£ xi;; 3xod; 6

xi^^ {laxpd;, ivba xabejTr^xz^ dyjpd xw; iz* bakdjjr^z, xa* 7 df» xw; d::uiX£fMu

xoo Xi|i.£vo; £3xiv £X£pa, xij; ^£ ir» tKiAda^y,; axod; dx!at>£v iaxdy. Z£*j; xa*

A>;jio;, Aituydfyyjz ipp'^. ::f*; xtq ba>.d3TQ cjjxo^djiy,3£v *A^jy>^txy,;

*£p<iv, xp!T;p£i; Aax£^a!(u»v*a>v xax£p7a3d*irA; z£pi xy;v £v xtq KapixiJ

}(£pfi<»vrj34p. |dp X!|itt>3tv *A^^d(xy,v |idXi3xa, xcr. 3‘:p!3!v £3Xtv *£pd xf,; lo

t>£oO* xo |i£v ^dp dpyatoxaxov AwfxxtV»;, |i£xd xo Wxpcra;, v£(uxaxf<v ii

4 fjv kvt^iav 0? xoXXw, Kv»iw ii auxo? xaXv>3!v tyjxXv.av. 4. 'E3Xt ii

xa* dXXo; *Ath;va*o*; 6 |iiv ir. Moo'/^y*^ Xijiy^v, xa* Mo*jv*jy*a; vao;

*ApX£|i:io;, 6 ii iw <^a>.y^p<p, xabd xa* xpo^ipov rpy,xa» jiot, xai xpo;

aOxip AV;jiy,xp6; iipov. ivxaOda xo* llxipai^^; *At^y,vd; vad; £3Xt xa* A?o; I6

dzoixipo), ^>|io* ii fttujv x£ d'»|ia!Cofi£viijv dj^itr:vi'^ xa* Vjp<(Ki)v, xa*. roditov

xmv Hy,3iui; xa*. ^aKr^pvy xvjxov ^dp xdv <l>d/.y,pov *.Afty,W.o* zAtifOat juxd

’ld30'^>; rpa3*.v i; KdXyoo;. i3Xi ii xa* ’.AvipdY£m ^id; xvj Mivto, xaXrxat

ii y^p<iy/;* *.\'^pd7£« ii dvxa i3a3r/ «; iaxr^ iiqifXi; xd i^ympta 3a^f3X£pov

Ti dXXoiv £Tr!3xa3i>a*. *.\sty£i ii 3xai*>/>; £*xo3iv dxpa KcuXtd;* i; xa*jxy|V ^tkipiv- »j

xo^ xo*j va*jx*.xoO xoO .Mr^icov xaxyivc^xfv d xX*jio>v xd '^ud'if{a. Ko>X*.dio; ii

£ 3Xiv ivxaOIKi *.A^poi*xy,; d^aXiia xa* l'£v£x*jXXii£; d'X>|iatCd{Uva* *>£o*. ioxd>

^toai MMo. 2. AcmstHvr, A X K Pc, 3.

Moxxidva; om. Pc., Mcntidva; usque ad

sd^vo; om. .M, in Mo Pa alta manus vert>a

omissa in margine addidit. — Ad}uav A i

X K D codd., Aa^itetv cett edd. Ag. alibi
|

quoque codicum fere omnium consensu

Ad^tov commendatur. 6. et 7. ixt

R edd. ante S. 10. yspovV^sqt I^i, ycpov-

Pd, ytpp^W^otf cett. codd. edd.

praeter X K SW, in quibus est itppovW^otf.

— Kvtiiov M Vn. — Pro fdp R Ag Fab

Pd ii, in R supra lin. ]dp. — *at

j’ irztv VVachsmuth, Stadt Athen II, p.

121, adn. 1. 11. 'fdp expelli iussit Cor.,

expulerunt SW D. — opyorotoxov Spengel,

recep. Sch, dpyatdtspov codd. edd. cett, cf.

1, 18, 6 xp«3^jxoTo; codd., III, 10, 6 xps3^
Toxov VbLa, IV. 8, 7 xapaio^~tpa codd., V,

16. 2 vsiixipoi VaMLb, VII, 18. 12 uqaXoxps-

xxsxiperv Pcd Ag La, VIII, 6. 1 dpyouitipo

.M Va. 12. ovxi;v Va La. 18. xoi om. N
Va ante oX).o;. — et povwyte; Mo,

hoc etiam La. Ib. xpd; autoii Va, xp.

oOtd .M Mo. — xot om. La. ante i!nf. 16.

post d^poMiiv cum Pd virgulam posui. r^puMiv

(xu^pvr,tiiiv) Leake, Topographie Athens,

ubers. V. Baiter und Sauppe, p. 264, coli.

Plut Thes. 17, rjpoMMv [xai] xotimvf Sch,

xiuv (juxd) Hr,3io»; Robert, Herm. XX, p.

864. 18. Ma*3«uvf>x codd. — —
\\vipd|Sdi Ag Fa Pd om., in hoc addidit

alia manus in marg. 18. (o) I|p<i)o; vult

S, non dbpiicet SW^ — oi c3t\v La.

20. ii xor 3tai. edd. ante SW cum

codd. plerisque
, in Va La xat om.,

in Mo alia manus addidit xai sup.

lin. 21. -auv M Mo Va, ab N

Pa 70^ abest. — vayjdjia La. —



I, 1,4 — 2,3. 3

0£ xai ^toxasoai toT; £v ’Itov*!a tlsct; a; xaXooat Tsvvat^a; sivat xalc; iizi

KtoXiao' Tct; aOxd;. ’'Eax! xaxd xr,v o^ov xr^v iz ’A8-T^va; £x ^aX-j^pou vaot;

"Hpa; o'jx£ 3'jpa; £ytov o5x£ opocpov Map^dvidv cpaaiv aOxov £|i7Tp^aat xov

l\o,Sp6o'j. xo 0 £ dYa>w|ia xo vOv xai>d Xrjouaiv, ’A>wxa|i£voL»; saxlv sp][ov.

5 o'jx dv xoOxo' fi e\r^ >.c>ao,3r,ii£vo;.

2,1. ‘EasX^vxiov Zk s; xr,v ~o7wtv saxlv 'Avxtoxr,; jivyjpia ’Ajj.aCovo(;. 1

xa6xr,v xr,v ’Avxtoxr,v IKvoapo; |isv cpr^aiv -jxo ll£tp(t)oij xal Br^asto; dp^a-

Gtlr^vai. Tpot!^rj'Ap Si "Hpa xoidSs i; a'jxr,v xsxoir^xa»' 'HpaxXia Bcjifaxupav

ro),'opxoOvxa xr,v BipjjLojSovx». i>w£iv |ir, Suvaad-ai, Br^aiio; Si ipaa^siaav

10 ’Avx{OTrr^v, axpaxsOaat -(dp djia 'HpaxXsi xa*. Hr,aia, zapaSoiivat xS yiopiov.

xdSs jiiv -sxoir^xEv* 'AOr^valoi Si cpaatv, ixs( xs 9jX3ov ’A|j.aS^o'v£c;,

’Avxioxr,v jxiv 'jtjj Mo/.7:aS(a; xo^suilr^vai, MoXxaSiav Si dxo3av£iv dxo Br^aiioQ.

xc£' |ivyj|id £3X! xa* MoXxaSia; *Ailr,va(ot;. 2. ’Avio'vxtov Si ix IhipauoQ 2

£p£'!x'.a xiov x£ty(ov iaxtv, d Kovcov Sax£pov x:^t; TipS; KviSto vaujiayiaQ

iB dviaxrja£* xd ^dp Hijiiaxox/wioy; }t£xd xyjv dvaycopr^aiv oixoSojXT|3£vxa xr^v

'Mr^Soiv £X' xyj; dpyf^; y.abl^^^i^r^ xwv xptdxovxa ovo|iaCoiiivcov. £iai Si

xd^oi xaxd xf,v oSSv fv(opi|i.(oxoxoi AUvdvSpou xoO Ato7:£(iloL»; xai ji.v:^|xa

EOpiziSou x£vdv. xitktxxai Si ESpixiSr^; iv Max£Sov(a xapd xov paatXia £>w3u)v

’ApyiXaov o Si o* xoO tlavdxou xpoxo;, xoXXoI; ^^p iaxiv £'.prj|iivo;, iyixco xa3d

20 Kiyyj'zi. 3. ilvvyjaav Si dpa xa*. xox£ xol; paa*X£Oa* Tioir^xai, xa* 7:po'x£pov 3

£x*. xai lIoX'jxpdx£*. —djiO'j xvpavvoijvx* ’Avaxpitov -xapr^v xa*. £<; i^upa-

xouaa; xpo; 'lipujva AbyoXo; xai ll*juov(Sr^; iaxd/^r^aav Aiovuaitp Si, oq

o3X£pov £X’jpdvvr,a£v iv i2*.x£X»a, 0tXo^£voQ xapf^v, xai ’Avxr(dv(p Max£-

Sdvcov dpyovxi 'Avxa^opa; 'FdSio; xai XoX£oq ''A paxo;;. 'HoioSo; Si xai "OjiYjpoQ

25 r^ 3'JiY£via3‘ai paa*.X£'ja*.v 7jX*jyr,aav rj xai £xdvx£<; oV/.*Y(opTjaav, 6 jiiv dfpoixia

xai oxvip ~>wdvr^;, ''Ojir^po; Si dxoSr^jir^aac iri jiaxpoxaxov xai xr^v d>cpiX£tav

1. 4)(oxcV3i Pcd Vt M Mo Lab Fab Ag. —

J ..
xt;; iv Pc, xd; £v Ag Fa. — FEvvafSa;

~u

xctX&j>3'.v Va. 2, ix’ dB-. La. 3. avxdv

^03iv Va, <pct3'.v om. La. 4. st ins.

Camerar. post Xi^ou^tv, post orj SW
D, hoc probat Foerster, Rh. Mus. XXXV'^111,

p. 423.

8. TpotCTjviojv M Mo. — fl£|u3y.upav M
N Vt Lab Pd. 9. B-spixcooovxtv La, B^spjxo-

oovx* Ag Pc. 10. *(dp N R edd., xs S

codd. cett. — X£ xo Ag Pcd M Va Mo

I Lb Vt. 14. eiViv M et supra isxtv.

— Kvioov X K F C Va Mo, KvtSojv

A La Pd, in hoc v expunctum, Kvtoa

cett. edd, codd. 16. otxovojxrjfrivxa Vn M
Mo. 17. xdcppot Mo N Va. — Siorsi-

Ag Pd M N R Mo, in R oiorst-

B-ou; per correct., otaxsiBou; Pc Vt. 20.

X£You3'.v B SW Sch Ag N R, Xsiou-

01 cett. edd. .Va Vn Pc
,

Xqouotv

etiam in Pd, sed sequitur iv^oav. 21.

xai ante HoXuxpdxsi om. cod. Phral.

— iv Xupaxoupa; Va. 22. oj; Mo. 25.

0 jxiv usque ad jiaxpoxaxov om, M Mo.

1 *



4 AITIKA.

TTjv e; ypr^iiata T,a^a tu>v ^'j’/axu)v oaxepav xr^; za^d xw; roXXw;

izzi xal reicotrjir/a eoxlv *AX.x'-ajj xaf»etv<tt Ar^jio^oxov, xa* lo;

*AYa|i-£|Avu>v mazaKiKTjA xtvd xapd xtq yj*^»xi ztAr^xr^w. 'Eax*. xd^^; ou zopfHu

xujv x'jA.u>v, eT?!t>r,|ia eytuv axpaxtojXTjV «rxoj ::apeaxr,xoxa* ovxtva }iev oOx v.^a,

l Ilpa^txeAYj; hi xo» xov txi:ov xa‘. x'r/ 3X|>axtojxrjV exotr^aEv. 4. 'EosX^vvxcov 6

hi i; xYjV zoXiv 0'xo^o^irjjia e; xaf»aaxE'jr,v eax*. xojv xo|it:ujv, a; re}ixou3!

xci; jiiv dvd rdv exo;, xci; xa* ypvxjv ^»a>.£(rovxe;* xa» rXr,a*ov vad;

saxt Ay^n.r,xfx>;, d^^d/iiaxa a*jxr^ xe xa* r, ren; xa* eyiov Maxyo;*

•jqpazxo' er» xtjj *'!<<y.tp 7f»d|i|ia3:v *Axxtxw; £^”10 £»*/ai IIpa'tx£>»vj;.

xoO 'Aif/j ^e vj rdpfKu llosr.^iV^ eaxtv e^* Irro*j, ^of»u d^*.£i; er» -ji^avxa lo

1 Io‘A.'j^(«xt,v, e; ov KtjV/.; o *ivdf#; o ref»? xf,; dxf»a; eyet xf^; XsXwvTi;*

xo crq(/a{i|ia xo e^* r,|nuv xr,v r.xv^ d).Xtp xa* oO llo3£*.^u>v*.

iixoa* £*3*v dro xtov rAtuv e; xov Ki(>a{i.£txov, xai £*xd*/e; rpo auxcljv yaX-

o xai xai yjvatxojv xa* dv^f»ti)v, ooo*; xi *jrf,pyev [wv xt; /.070;) e; ^o*av. r^ hi

ixipa xo>v axouiv eyii jitv *xpd deujv, eytt hi ^jjivdatov 'KpjioO xaXoujievov. i&

I3X*. iv aOxTQ IIooX*jx*Wx^; v.xta, xa&* y,v rapd xt,v ev *E/.£*ja?vt ^pdsa*. xeXe-

X7;v *Afty,'^*u>v ^ay.v o*j xov; d^vjsxdxov;* er* £|iov ^e dve^xo A*.o'/va«i. Aio-

V030V xo*jxov xaXoOst McXrofirAv ir*. Xd^tp xo!ip?£ e^* oroiu) rep *AroX/.tova

1. tv;v c; D Sch, articulum om. codd. edd.

celt. — iovor:it»v Va. 2, *AXxtv«p Mo R

Vn Lab, in hoc 6 supra vers., edd. inJe

a B, dXxtpip M Vl, d)jurv«p Pc, *AX»vd«p

edd. rell. Ag Pd N Va. — Ar,udioxov Pc

Ag Vn M K Va edd. inde a B. Ar,uo^xov

N Lab. edd. rell. — xat om. Ag Pd, a>; xal

cod. PhraL, Idem xoxaX.^o*.. 4. Us>r,pa

D Sch, Mo, ut videtur, tvtl^tpa codd. edd.

rell., cf. D praef. moi. p. XI et cap. 43

ex. II. 2. 4. 7. 2. IV, 16, 7. V, B. B. 11,

9. 2B, 9. eodem errore I, 27, 10 Pa M
N dvdHj«ui habent, VII, 2»), 8 La t»xo4«-

paxa. B. tt 3i>.Bdvxiuv N edd. ante B,

S3CA.B. cett. codd. edd. 6. hi xol t; ri;v Va.

ht i; i; tJ;v Lo, ^ i; x»;v Ped Vn R Mo
edd. inde a S, W it'; ri;v cett, edd. 7.

xdv om. R Pac M Mo Vt, in R Pac Mo addit,

ad marg. — ypovov S\aX«ixovt»>; edd. ante

S Va, sed in hoc ov super et «; super

Ov )^vov ^taXxtxovxs; cett. edd. codd., in

Pd 0 super s, in R ov super ov et o; super

Pc SiaXxixovto; correct. in ?taX.sfxovxs;.

10. atpcl; Va. 11. puBo; 6 xspl arti-

culum ego addidi. 14. mv ti; X070;

volente Kaysero Z. f. A. 1848. p. 494, cir-

cumscribit Sch, relinet B probante Prellero

Ind. schol. Dorp. 1840, p. 4, xal ante wv

i
inser. AXKFC, osot; |i irtcf,pyrv iv

I
Wcsterm. in Act- Soc. Gr. voL I, p. 170

I
S\V D ,

030*.; *a vxf,pyiv iv S, o3o*.;

XI .Mo (xi M Vt, I supra vers.), o3o*.; xi

cett. cod., iv Ag Pd .M Mo Fa, iv ctt codd.

(iv La), Pb habet i; in morg. 16.

xal ante IIovXvx. ins. SW duce La, qui

habet 8t xol iv ovxiq. IlovXvxiivo; edd. inde

a B Pc Ag V'a Lab, in Pd v prius expunct,

soXixicuvo; Va, IloXvxtiuvo; cett edd. — xo8'

y^vxip xr.v vult. Cor., xo8’ ?^v om. La, xa8'

f^v xapo?o>.ij3a’. xijv 'Kk. x. Modvig, Advers.

erit I, p. 706, ,per tmesin poetis familiarem

xapa a 5pdv separatum est* F; cum tolis

tmesis exempla apud Pausaniam non ex-

stent, xa8' ijv rfp* &. ’E).. rapa4pd3a». xs)..

e coni. Sch scribere malim. — iv 'E)av3.

Pabd Vn Mo Vt .Ag Lab V^a Fab edd.

ante B. SW D., om. iv Pc N R B

Sch, utrumque apud Pausaniam invenitur.

17. hi ante dvstto om. Pd, supra av«xo

in Pc xal iSiSoxo. — Wxo/Atova usque ad xal



I, 2,4 -3,1. 5

MouaTjYETTjV. ^EvtaO&d iaiiv ^AB-r^vd; d-faXjj.a Ilato)v(a; xa*. Aio; xal Mvr^jio-

aovr,; xai Mooawv ’A::d/w)aov te, dvd9-r^ji.a xal Eppv EOpooXi^oo, xal ^«(jicov

Twv d|jLCpi Aidvoaov ^'AxpaTo;' TpoaioTOv eotiv oi jiovov EV(pxo^o|i.r|iJ.Evov icp loiyop.

|j.ETd ^E To ToO Atov’jao'j TE'|iEvo; E3TIV oixT,|ia «"(dXiiaia syov ex xy]Xo5, pa-

5 ai^Ei); ’A»3-r,va((ov ’AjiipixT’j(ov dXXou; te i^eoo; E3Tkov xai Aidvoaov. svTaoB^a

xai ri^*(a3d; e3tiv 'E/^Eo^^EpEo;, o; ’A^r,va(oi; tov O-eov e31^y°^T*’ at^vETrEXd^ETo

Be 0'. TO £v AEXipoT; jiavTEiov dva|ivy;aav tt^v et* ’Ixap(oo tote STi^r^ixiav to5

d^EoO. o. TtjV oe |Sa3iXE'!av ’A|iipixT'jo)v 33*/ev out(o;. ’Axt«iov Xsyjoaiv ev ti^ 6

vov ’ATT*x-jj 3a3i)wEi>3ai Tpd)Tov dzo&avdvTo; ^e ’AxTa(oo KE'xpoc|> Ex^sysTai

10 tTjV dpyr,v ’AxTa(o'j, xa*! o* ^'''-'OvTai d^o^aTEpE; jxEv ‘'Epar^

xrz*. ''AY^oiopo; xal IIdv5po3o;, olo; ^e ’Ep'ja(y9^(ov. ooto; oux E^ttaiXEoaEv

’A^va(o)v, aUA o* toO TaTpo; Co)vto; TEXEOTrjaa* aovEpr^, xal tt^v dpyr^v

TT,v KsxpoTo; Kpavao; E;E$£;aTo, ’Ai>r,va'!(ov ^'jvd|iE* Tpouyiov. Kpavacili hk

’AT^!^a Y-vE38^a* \iyyjjvr drJj TauTr^c ovojidC^ooaiv

15’ATTixYjv TT,v yo)pav, TpOTEpov xa),o’jjXE'vr,v ’AxTa(av. Kpavaip ’A|icptxTiKov

ETavaaTd;, ^7/*^''' auToii, TaoEi Tr^; «pyyjc;- xal a-JTo; ooTEpov

'jTO ’Epiy^j'/!o'j xal tiov aovETavaaTdvTiov ex7?!tt£i. TaTspa Be ’Ep*y9'0v{tu

XsYouaiv dvB^p(0T0)v jXEv ou^Eva eT'J^i, Y^vsa; ^e "HipaiOTov xal Fr^v.

3,1. To ^E yoiplov 6 KspajiEtxo; to jxsv rVjjia syEi dxo yjpioo; K£pd|xoo, 1

20 Aiov'jao’j TE Eiva* xaFApidovr^; xal toutoo 7£yo|1£voi>* TpioTTj ^e eotiv ev ^£;ta xa-

7o'j|ievTj 3Tod paaOvEio;, EvO-a xa8^!!^£* paaiXEi); sviauaiav dpycov dpyyjv, xaXou-

jiEvr,v paai/.Eiav. TaoTT,; STEaTi Ttp xEpd|up t^; OTod; aYd^ixaTa ott-^c; y^^,

dipiEl; Hr, 3Eu; e; ^dXaaaav ilxlpiova xal cpspouaa 'H|i£pa KscpaXov, ov xdXXi-

Mo'j 3tov om. Mo Vt, sed manus rec. adiecit

ad marg. 2. ’ATo>daov zz Sch Mo Vt

Vn Lab Pbc Fab, 'AtoX/uovo; ts edd.

rell., ’At:oXX(ovo; ts Va, in Vt manus

rec. adiecit o;, in Pd ’AtoXXojv et o; supra

vers. eadem manu, in M Mo»jar;Y£Tr,v —
’A::oXX(ovo; om., Pa s'F «toXXov

Ti «vd^ipia, verba ctroXXojv ts expuncta, in

margine manus secunda verba omissa ad-

didit, sed scripsit ’AzoXXo>vo; -cs. 3. t<o

addidit Herwerden. 4. xo om. La. — syojv

Mo Pcd Ag, 0 super o) in Ag Pd. — i/

zoXXou Ag. 5. saxiv ojv Pc Ag, sof.v mv

La, bxitov Pd, sed fuisse videtur ioxiv d)v,

Pa iaxvojv, in marg. d).X(o; • otXXou; xs

£3X'.v d)v /at Aidvu3o;. 6. xdv om. codd.,

inserere voluit Loescher., habent edd. inde

a S, inter uncos C. 9. dxxaiojv Va. 10.

Ytvovxaiedd. inde aSW AgVtRVaMoLabPd,

YtYvovxctt edd. cett. Pc Vn N. 11. ipaatXsosv

La. 12. xou om. Va. 13. xf^v Ke/poiro;

codd. edd. inde a S, xou Ki/poxo; cett. edd.

— ios^axo Mo Vt A X K F, i^s^s^axo cett.

(in Lb supra vers.) 14. /at aXXa; om.

Ag, in marg. habet Pd. —
’Ax&ioa S M Mo. 16. djxoj; M Mo.

19. KspajMxd; Smin. Va. 20. d’ icxiv

AgPd. 21. PaoiXsu; om. La. — sviauataictv

S M Mo. 22. paotXsiav R M Mo Ag Pd Va

Lab, in R correctum. 23. Xxsipova Pcd

Ag Fab B SW D Sch, Xxtpojva cett. codd.

edd., alias i om. in codd. et edd.

praeter D
,

qui tamen et ipse II, 29,

9 in Aeaci soceri nomine solo i utitur.



6 ATTIK A.

atov Ysvdjicvdv cpaa'v otzo 'H|i.£pa<; spaaB-davjc; apTraad-^vott, xai ol Tiaida *(£v£a^ai

^asO-ovxa ** xai cpdXctxa STtoivjas xo5 vaou. xauxa dXXoi ze xal 'HafodoQ

sipyjXiV £v Ixsai xoTq £c; xd<; pvdixaQ. nXyjaiov ds x'^c; axodq Kdvo^v iaxvjxs

xal Ti(xdd’£0 (; uIoq Kdvojvo(; xal flaa'X£dc KuTCplojv EuaYdpaq, 6q xal xdt; xpiyj-

p£i(; xoQ ^oivlaaaQ i^Kpa^e Trapd paaiX£03(; ’Apxa$£pSoa doO-^vai Kdvo^vi* £xpa^£ 5

d£ MQ ’Ad'r|vdlo(; xal xd dv£xa^£v £x SaXajxTvoc, £7U£l xal ye\/zaXo'(d)v £c Tipo-

•(dvouQ dv£paiv£ T£uxpov xal K'v6poa O-u^axipa. ’Evxa5d'a £ax‘/]X£ Zzhc, dvo-

jia2^d[X£voc; ’EX£u9-£piO(; xal ^aoiXzoQ ’Adpiavdc; ic, dXXooc, x£ dyj vjpysv £U£pY£-

2 alae; xal £<; xr^v toXiv jidXtaxa dTOd£t^d|i£voc; XTjV ^AO-yjvalwv. 2. Sxod d£

d'j:ia9’£v apxoddjiTjXai '{pa^s^dc, £youaa D'£odc xooq dwd£xa xaXoy|X£vouc. £7ul d£ xql lo

xoly({) xq) 7C£pav 0-/;a£6c; £axt Ar^pxpaxla x£ xal A-^|xoe;- dyjXoT di yj

YpacpY^ 0'yjaia £ivat xdv xaxaaxvjaavxa ^Advjval&te; laou 'Xo}iix£6£aQ'a'. x£yd)-

pvjX£ di xal dXkoK iQ tooq 'koXXooq mq 0vja£uc; Tiapadolv] xd TTpdYjiaxa

xo) dyj{i.q), xal wc £$ £X£lvou dr|iioxpaxo6|X£voi d'.a(X£lvat£v, Tcplv Tj Il£ialaxpaxo(;

£xupdvvyja£v ixavaaxdt;. Ai^^xai |xiv h'q xal dXka oux dXyjd-'^ xapd xoTe; xoX-

>.oT(; ola laxoplac; dvTjXdotc ouat xal dxdaa :^xouov £uO-dc; ix xaldo)v i'v X£ yopolc;

xal xpaYq)dlaic; xiaxd YjYOUjxivoK;, Xi^exat di xal ic; xdv 0yja£a- 6<; adxdc; x£

£^aalX£ua£ xal uax£pov M£v£a9-£coc; x£X£UX7jaavxo(; xal £<; X£xdpxT|V ol 0yja£lda'

Y£v£dv dt£{X£ivav dpyovx£q. £i di |xot Y2'«'£aXoY£lv -^p£ax£, xal xod<; dxd M£Xdv0'OO

paaiX£6aavxac; zq KX£ldtxov xdv Alaqxldou xal xodxout; dv dxyjptd-fxrjadixrjv. 20

3 3. ’EvxauO'd iaxt Mavxlv£tav ’A0'7jvalo)v ipYov,

Ol PorjO’rjaovx£c; Aax£dai|xovloi(; ixiixcpO-r^aav. aov£Ypac[>av di dXXoi x£ xal

3£vo(pu)v xdv xdvxa xdX£|xov, xaxdXrjcjilv x£ TYjQ Kad[X£lac; xal xd xxaia|xa

AaxEdaijxovloov xd iv A£6xxpoi<;, xal ojq ic; n£Xoxdvvrjaov iaipaXov Boicoxol xal

XY^v au|X[xaylav Aax£dai[xovloic; xv]v xap’ ’A9'r|valo)v iXO-oOaav. iv di x-^

xd)v IxxicDv iaxl |J.dyYj, iv ^ TpuXoc; x£ d S£vocpd)vxoQ iv xoic;

2. lacunam alii aliter explent, C ins.

ov, Otfr. Mulier, Kunstarch. Werk. V,

p. 166 scribit xal (ov yj
’AcppodiTYj viov

ovza ed^pz'}^), — ov xal (>] ’Acppodi'-yj)

cpdXaxa SW, Fr. A. Wolfium secuti,

— (ov usxspov yj
’Acppo5ixyj ^pTzccas) Ur-

lichs,Skopas p. 1(K), lacunam indicant DSch.

— xal dXXoi Va, dXXoi xou^ La. 7. lacuna

est post 9-ofaxspa in Vn. — ssiyjxc (xal)

Zsd;?, iaxYjxsv Ag, eaxrj (sic) xal Va. 9.

aTCods^dp-Svoc; Lb. — xd)v ’A97jvaiojv M. 10.

xol»<; add. Sch, cf. 40, 3. VIII, 25, 3. —
iirl xw xsiyoj xspav Va. — di om. M. 14.

diajxstvaisv, sed v sup. ji et p. sup. v Va.

17. 07jaia’ o; Robert in Herm. XIV p.

313 sq., 0Y]aia ooc; cdd. edd. 18. i^aoiXsua

La. 19. p.£ Vn Lb, p.^ Vt M Mo R, p.oi R

ad marg. 20. i<; ijXaioixov M Mo Vt Lb,

T^Xsidixov Va— aiaiXioou MMoNLb, iaip.i'dou,

ai sup. £, Ag Pd. — dv 7cy]pi0^pyjadp.y]v A,

dvsxYjpi&p. AgPd, dv iiCYjpiO^p.' RMMoN
Vt Pc Va La. 24. Aax£oaip.ov'oic N. — xd

e Va recep. SW D Sch. 25. uap’ ’A&y]v.

M Mo Lab Pd et hos secutus Sch, Tzapd

’A9'Y]v. cett. edd. cum libris quibusdam, nec

librorum nec editionum hac in re con-

stans est usus. 26. M Mo R Vt Vn

Va Lab Sch, Ypu^oQ Pc Ag SW, jpulloQ cett.



I, 3,2 - 4,1. 7

'AO-yjvaiotc; xai xaict tt^v ititcov t*^v Boiojxiav ’ETra|x£tvtt)vSa(; 6 ©yjpaioc;. xauxac;

xccQ YpacpdQ E6cppdvo)p ’A0’7jvaiotc;, xal x>i-4ja(ov STroivjasv sv xw vaq)

xov ’A7ro'X>iojva Ilaxpcpov £7u(xXyjatv. irpo §£ xou vsw xov piiv Aswydpvjt;, 6v

xa>iouatv ’A>i£5’-xa>tov, Kd>ia|xic; sTuoiTjas. x6 hi dvojia xo) Y^veaO-oct )i£YOf><3tv,

5 ox' XTjV Xot|ia)^7j acpiai vdaov 6|xo5 xcp IlsXoitovvyjaiojv 'xoXsjxo) 'xisSlouaav xaxd

jxdvx£U|Jia Exauasv sx AeXcpwv. 4. ’^itxo§d|iYjxai ds xoc» Mvjxpdt; dewv ispdv, 4

T^v OetBiaq £ipYdoaxo, xal TrXrjalov xd)v 7t£vxaxoa(wv xa>^ou|j.£V(i)v pouX£ox^ptov,

dl pou>i£6oaatv £vtauxdv ’AQ’yjvaloi(;' BooXaloo ^£ £v a6x(|> x£lxat ^davov Atdc;,

xal ’A7udXX«)v X£yv7j Ihtalou, xal A^[xoc; IpYov Aoawvoc;. xo6<; 0-£a|xoO’£xac;

10 £Ypa({)£ ripwxoYSvTjc; KauvioQ, ’0>iptdB7]c; hi KdXXtxTOv, qq 'A^r^miooq, iz 0£p|xo-

TokaQ %aY£ cpoXdSovxac; xv]v bq xtjv 'EXldBa FaXaxwv iapoXVjv.

4,1. Oi B£ FaXdxat ouxot v£[xovxat x'/j<; Eupcd^TYji; xd layaxa ettI daXdaaiQ 1

TTO^i^Yj xal £Q xd Ti£paxa o6 'xXcoiixcp- Tiap£y£xai B£ dfXTUwxtv xal paylav xal

O-yjpla ooBiv ioixoroc toiq iv da^daa^j x'^ Xonnjj' xal acpiat Btd xyj(; ywpat; p£l

15 7toxap.de; ’HpiBavde;, £cp’ o} tccq d-uyaripaQ xdc 'HXloo 6B6p£a^at vop.lS;ooai xd

7t£pl XQv ^aidovxa xdv dB£)icpdv Ttddoc;. dcj>£ Bi 7tox£ adxouc; xaXsia&ou FaXdxag

i^evixriGS' K£>ixol Ydp xaxd x£ acpdc; xd dpyalov xal Ttapd xoT(; dXXoiQ ojvo-

|xdS^ovxo. E^jXXeyeioa hi acptai axpaxtd xpfexai xi^v £ 7tl ’Iov(ou, xal xo' x£

’l>i>iupid)v Idvoc xal Ttdv daov dypi Max£Bdva)v cpxsi xal Max£BdvaQ auxode; dva-

20 axdxoot; £7tolyja£, 0£aaaXlav x£ £7t£Bpajx£. xal mq iyyoQ 0£pp.o7to>itt)v iymvTo^

£vxa50-a ol TtoXXol xwv 'EXXrj\>o)\> ic, x'^v IcpoBov /jadyaS^ov xd)v pappdpwv, dx£

UTtd ’A>i£5dvBpou p.£YdXcog xal ^tXiTtTtoo xaxo)0'£vx£c; 7tpo'x£pov xaO’£i>.£ hi xal

edd. Pd. 1. iTcajju.vu)voa(; codd. edd. ante

SW. 2. sucppdvoL» 0 £YP«^£v Lab (in Lb corr.),

£ucppdvo)p 0 £'fpatj>£v Vn. — d&yjvalo'.^, oq

sup. 01?, Va, unde Porsonius coni. ’A9-r^vaTo?,

sed Plinio XXXV, 40, 128 teste Euphrano-

rem Isthmium fuisse recte dicunt SW.
3. sexcenties votou legitur, nusquam v£o>,

quod hic est in codd. edd.; VI, 6, 8 vadv

La Va Ag Lb Ped Vn, v£ojv all., X, 24, 7

vadv Va La, vccwv Vb, £ sup. a, veojv rell., 37,

8 v£u)? La, vao? cett., cf. D praef. XII. 4.

xaXajil? M Mo Pc Va Lab. 5. XijicbO^v] A,

Pd, 01 sup. i. — aeptaw daov La.

— •!r£Xo7tovv7]atijj MN Vt Pa edd. ante B, iC£Xo-

irovvyjaiojv cett. edd. codd., utrumque invenitur

cf. 40, 4. III, 9, 2. IV, 6, 1. 6. £7raua£

A£Xcpwv codd. edd. ante S. 9. adXtovo?

Ag. 10. ’0XpidSr]? d£ KdX.Xixov d? ’A9^yj-

vatoo? edd. inde a C, dXpiadyj? 0£ xaXXixovo?

d&7]vatou? Ag Lab Vn Vt Pabe (in Pa xaXXi-

xovo?, vo expunctis, inmarg.’0XpidB7j? hhxaX-

Xixxoo '?^v oc), Pc’A9'Y]vatoi?, Pd xdXXixoao?,

^v supra 0 ?, erat primo xaXXixovo?, falsa refert

C,o’XpidByj?d£xaXXtxou(xaXXixovN) (^v inR

sup. vers.) o? ’A9-y]vatou? N R edd. ante C,

xdXXixo? dO^yjvaiou? M Mo. 11. (puXd^avxagVa.

15. xoD '‘HXtou A X K F C, xd? ^HX. codd.

edd. cett.. xd? xou "HX. coni. C. 17.

£^£vtxY]a£v B SchPacAgNR VaMo, £^£vt'xy]a£

La Pb Vn Fa edd. cett. 18. ’I(oviou Lab

M Ped Ag Mo. — sequens xal om. Va.

20. i^ivovxo codd. edd. praeter C S (in calce

vol.V imperfectum hic restituit in corrigendis)

SW D, qui cum Ag qivovxo scribunt, cf.

19. 1. II, 26, 5. III, 8. 7. 15, 4. IV. 4. 7,

8, 2,ubi aut omnes aut plurimi 11. imperfectum

praebent. 21. yjauyaCdvxcov papp. M Vn Lb

Pd Mo. 22. uxo dX£^. xal cpiX. jx£i^dXa)? Va.



8 ArriKA.

*AvT*!^aTfVj; xa» Kdooav^ifXi; oot£[>ov to 'E/^Xr^vixov, coots ixaoiot do^evctav

o’j^£v a'.oyp'v^ i'/6\v.^fj'^ dzclva» lo xctid [ioy,^c'a;. 2 . ’A^r^vaVy.

HdXt^JTa juv io>v 'E/.Xy^vojv drstjirjXcoav |iV;x£t tvj Max£^(<v{xo?> -oX£|to'j xa*

rpoarTa'ovi£; td tjjUA iv Tai; jidyai;, sviva» ^£ ojuo; o>pjir^vTo £; Ta;

HcpiujTrOXa; ai>v toI; £^£Xo’jo'. kov 'EXXr^voiv, £>.dji£w. a^*T. tov KdX/t-rov 6

xooTov Yj^£T^f>a'. KaxaXa^dvxE; ^£ tq OT£vd>Taxov f,v, xy;; ijrZoj xr;; £; xr,v

'tlKKd^ct xo'j; dv£'jf»ovx£; ^£ o». KeXxo* xTjV dx(>a::'^^ r,v xal

zox£ ’E'f!dXxr,' yj*,r,aaxo T(>ay'v'o;, xal fl»aad|i£vf*'. <I)(*>x£o)v xol>;

x£xa'(|i£'^/j; £•’ «'jttq Xavbrr^yjji xov>; "E/j/ziva; 'j::£p,VAdvx£; xyjv OlxyjV.

3 3. ”Ev^>a ^7; zKsijTOJ tm(jzt/o'^zo aGxoo; *A^y,valo». xr<l; "E/vXyjT.v dji.^>- 10

X£p(*)^>£v, <0; £X'jxXd)f>y,tjav, d|i’jvd|i£’Xii xo-j; i^apfldfx/j;. ol ^£ a^piT.v £rl xo>v

v£(V^ |id>wtoxa £xaXa!rd>(y/jv, dx£ xoO xoKZfyj xoO Aa|itaxoO x£X|iaxo; rpo; xaT;

Hipjio::'yA.a'; ovxo;- olxiov ^£, £jiol ^jX£»v, xo u^o)0 xa6x^ xo t>sf>jiov £X(>£ov £;

xy;v baKajzav. ji£l!^ova oiv £iyov 00x0» Z'y^yy dvaXa^dvxE; ^d(> £:d xd xaxa-

oxp(o|iaxa XO'!); "E/Ayjva; vaualv uro X£ o::Xo)v ^apila!; xal dv^ptov £^td!^ovxo 15

4 xaxd XOO zr^Kf/j zXeIv. 4. Ooxo». |i£v ^r; xo'j; 'E>j.y,va; x(>drov xov £lpy^jt£vov

£ 3o)!;ov, ol ^£ lV/*dxa' Il'j>vO)v x£ £vxo; y;oav, xal xd roXiojiaxo sXeIv ev

o'!)^evI xd Kfy.zd ::otyjad|ievot AeX^/j; xal xd yj>yjiaxa xoo ^£0'j ^tap-daat

jtdXtaxa £iyov aro'j^y^v. Kal aoxo* X£ AeX^poI xal <I>o)X£tov dvx£xdy^y,aav

ol xd; zoIlLEt; -£pl xov Ilapvaav^ olxo*jvx£;. d^plxEXo ^£ xal ^jva|ii; Alxo>>»o)v. ao

xo -ifdp Alxo)Xtxov i:po£r/£v dx|nQ v£oxy,xo; xov ypvx»v xo'jxov. '12; ^e e; y£’pa;

1. o>Xi «xa3xo» La, xal ixcrsxo*. N. 2. ovix

atV/p^iv coni. S, ov?iva xotpov \'a. 3.

piv om. Pc, WlK piv. jia*).. Tmv Mo. 4.

xxatovxx; R N Vt Pa, in R xpo; add. in marg.,

rxataovxx; Vt secundum S, unde Smai.

zpoaxxatoovtx;. — v^iva*. l^a. — iT»p^iovto

M Mo. — 8t; Lab edd. ante S. B, xHiXovoi

D Sch, quod voluerunt C et Lobeck. Phryn.

p. 7, qui laudat II. 2. II, 13, 2. B.

xooToiv codd., in M. super ou circumflexus

et ov super <uv. — 0 pro coni. Sylb. —

x^poSou edd. ante C Vn Lb N Pa M, iooSov

cett. edd. La Ped Ag Va Vt R Viet. — s; xf^v

pTjd^a M Mo Vt, in hoc ad marg. i)Xd^.

8. 0 om. N. — xpa'^/,vtr); M Ped Ag Vt Va,

tpayn^viov La. 0. oxsp3d).).ovxs; S, orsp-

paXXovTs; La M Mo. 10. ropxtyovxo M,

rapr/ovTo La, xapxbyovxo Vt Mo. — xot;

om. La. 11. (pr, 3'.v La. 12. MaXiaxov

coni. E. I. Kiehl in Mnemos. 1862, p. 1B6
|

et est X, 21, 1, sed Aapioxo; etiam '

' vn, 16, 2 . X. 1 , 2. — CS tE>.}iatiliiso;,

Lob. ad Phryn. p. 7 xxXjiotujVjv;, idem vult

Palmer. .MS, cf. II, 30, 7 xxl ba).d33^ xxX-

poxilioc'., sed similiter baViOoa pro 6ai.d33'.o;

I, 38, 1. 13. xat; Hipno ^vxo; La. —
SoxxT A X K F, SoxxTv codd. edd. cctL

— xxpstov La. 14. ovxoi xtyov edd. ante

B Pa, Etyov ovxoi cett. edd. Ped Ag M Mo

N R Vn Va Lab. — afXa Xaflo'/tx; A X K,

dvaXa^ovxs; coni. K, est in Ped Ag M Mo N

R VH Vn Va, — yap om. M .Mo. 16. jiivxoi

Mo pro jiiv of,. — £;py,jiiv«)v La.

19. ^xX®ov; M. 20. xa; X£pl xov? —
Ilapvaaov et mox Ilapvaoou A X K F SW
Sch .\g, Ilapva33ov (in La 3 alterum sup.

lin.) et IIapva33ou C S B D Pade N R Mo
Va Lab, KOpva3ov et xapva33oy M, etiam

alibi codd. plerique 3 geminant, I, 27,

9 codd. edd. Ilapvay.o; exhibent (Vb D

I

IIapva33*.o;). 21. a>j(^ .M Vn Lb Smai.

I Pa, hic in marg. ctxpf;. — xoyxtov La.



I, 4,2 — 4,6. 9

3'JVY,c3av, svxau^a Xcpa-jvo» i£ £'^£povxo it; xou; ra)idxa; xai duoppaYSiaat

xixpa» xoO IlapvaaoO, 0 £(jiaxd X£ dv^p£; icpiaxavxo o-xXTxai xoic; ^ap^dpot;;.

xouxojv xoyc; jiiv i^ 'Yz£ppop£03v Xiyyjaiv £X9-£iv, T-ipoyov xai ’A|i.d§oxov, xov

^£ xp(xov lluppov £lvai "AyjXkioK' iva^p-^oua». oi «to xa6xr|t; A£Xcpoi x:^q

5 aD|i|xcr/(a; Huppw, 'Xpdx£pov iyovx£; dx£ dvopo; koX£|i.io'j xal x6 jj.vyj|icc iv

dx'}i.(a. 5. FaXaxwv ^£ o\ tjAXA va'j3iv it; xr,v ’Aa'!av §iapdvx£Q xct 'irapaS^a- 5

Xd33ta auxvj; iX£r,Xdxo^v. /pdvop uax£pov o» llip*(aiiov iyovx£t;, 'xdXai

T£'j&pav(otv xaXo'j|iivr,v, * i; xa6xr,v FaXdxa; iXaavooaiv diio daXdaar^c;.

oi)Xot jiiv xr^v ixxo; llaY^apiou yd)pav iayov, ’'A‘|'xi>pav toXiv £Xdvx£t; Opu-

10 -(d)v, y;v iMida; 6 FopSiou zpdx£pov o)xia£v — d][X'jpa ^i, f^v d Midat; dv£up£v,

y;v £x» xa>. i; i|i£ iv '.£po> Aidx, xai xpVjvTj Midoo xaXoo|j.£vT|* xaoxr^v oivto

X£pdoai M(dav cpaaiv i::', xr^v ^y;pav xoii ^£iXr,vo'j — xauxv X£ xr,v ’'Apu-

pav £iXov xal IkaivoOvxa 'j-d xd dpo; xr^v ’'A*(diax'.v, iv^a xal xdv ’'Axxr^v

x£^dcp^a». Xi-fODa». 6 . ll£pfa|xr,voi; di iaxt |iiv axOXa drJj FaXax(ov, iaxi di

15 -fpacpTi xd ip-(ov xd -pd; FaXdxa; iyooaa. r^v di viiiovxai ol Il£pYa|j.Yivo(,

Kafl£(po)v i£pdv cpaaiv £lvai xd dpyaiov adxol di ’Apxdd£t; idiXouatv avat

xd)v djioO Tr,Xicpop d'.a|5dvxoiv i; xr,v ’Aa(av. zoXijuov di xd)v |iiv dX-

Xo)v, £l dy; xtva; i-oXijJLTiaav, odx it; dravxat; x£y(dpr|X£v yj cpyj|iyi* 6

xp(a di Yv(opiiid)xaxa i^apYaaxal acptat, xyj; x£ ’Aalac; (r^) dpy^ x^t;

20 xdxo), xal y;
FaXaxcov drS adxy;t; dvaycdp*/;ait;, xal xd ic; xodc; adv

’AYaix£jivovi Tr/Xicpo-j xdX|rAjjxa, d'x£ "EXXr|V£t; d|j.apxdvx£c; ’IX(ou xd Tt£dlov

3. Touxojv om. Mo. — uxspdyov Pa.

— ’AjJLddo/ov S SW D Sch, 'A|iddo/ov

A X K F C Pa, djJLddixov Lb, ’Aaaodxov

B, Aaoddxov Valck. coli. X. 23, 2, utro-

que loco Aaodixo; vult O. Mueller,

Dor. I, p. 268 propter Laodicen Hy-

perboream, quae est apud Herodo-

tum IV, 33 et 35. 4. xa ante dxd B, di

edd. codd. 8. lacunam indicavi, edd.

ante SW Sch intactam relinquunt men-

dosam codd. scriptun^m, SW D coniec-

turam Siebelisii quamvis violentam ic

ZYjv vuv FaXaxtiKv otdxod; iXauvouaiv in

textum recipiunt. Excidisse puto is^dX-

Xovxa; vel tale quid. 9. jiivxoi pro

^iv d^ Mo. — «‘fppav et 'npwzzpoy

«oxYjaav La. 11. xcd i; aa jxav iapcjj La.

12. xapdaat. Lab. — aTcl x^ Q-yjpa

coni. S. — SaiXrjVou hoc loco codd.,

cum aliis locis XiXvjvou scribere soleant,

hoc habent S SW Sch^, illud cett.

edd. — xotdxyjv da xrjv Va. 13. Ilaoi-

vouvxa codd. edd. Tceaipouvxa, VII, 17,

10 Pcd Ag B Sch a geminant, Ilaaai-

vouvxo: utroque loco D. — de lacuna v.

comment. — ’'AYdiaxiv, qui accentus est apud

Hesych. Phavorin. Strab., edd. inde a Smai.

Ag Vn, ’A(dt3X'.v cett. edd. R Vt M Va Lab

Pd, djmo-r^v N Pc. — avxauO^a xal

Mo. — ’'Axxyjv B SW D Sch Ag Vn

Lab, dxxiv N Fab Va Pd, dxiv R Vt

Mo, ’'Axuv cett. edd. M, in quo dxiv

correctum videtur, in Pc dxourjv est vel

tale quid. 14. Xapuaiv Pa Mo. —
axuXa Mo Va Pcd, aaxiv pav axuXXa

Ag- — P-sv om. N. 15. xd xpd;

articulum ins. C, receperunt edd., se-

cundum SW esse videtur in N R.

18. -juavxa; M. 19. (yj) inserui, sequens

/j et 20 xd om. A X K F invitis

libris. 21. apapxyjaavxe; Va
,

ajiap-

xd)vxa; M Mo Pcd, ap.apxojv xi; Ag.

/



10 ArriKA.

TO M'iayiv w; (fjv 5rdvet|i'. e; ty,v «p/v olltv

i^eplTjV Too X-iy/i.

l 5,1. ToO ^vjXiuTTjjy/yj toiv revToxoTwv rXr,Tov H'Ao; «t* xoAvj^iivr^, xa*

T* evTaOda o» rpoTdv!*; xa» x»va xal dp^opoo rsw.yjitva 83t»v d^dA>

|iaia vj |U'(dA.a. dv<»Tep<*> ^8 «'/^(y.dvts; eoxTjxarv r,p4uojv, d:p* wv *Aflr,'/<r.o*; 6

•j^Ttpov Tct v/ofiaTa 8’r/ov «• yjkv^ 'Ooxt; ^8 xax80Tr^ 3aTo ^8'xa dvT* T8aad(><t»v

yjkd“ v.'**v. xa* |i8T8>l8To zy.ZK xd d-^^iaxa dvx*. xoiv dpyaiojv, *Hpo^dxt|» x<r.

‘2 xaOxd 8*ax'.v 8*pr^}i8va. 2. To>v ^8 8*ur/jjio>v, xaXyVr. ^dp vjxm 83Xt |Uv

'lrxoH<i«*iv I lc»?8*Ao)'Xi; xa* tlo^arpo; K8px’»v<»;, 83X! ^8 *.\vx*o/o; xuiv

xo*Ao»v xmv *Hpax>.tV/>;, •j8'/d|i8'x>; £x MT;^a; 'HpaxXst xf;; 4K»Xavxoc. x«*- i”

xp*!xo; A*a; i TfXa|imv<#;, tx ^8 *.Adr,*/a*o»v Aid»;* Ki iv. a<nxr,p*^

ki'^iza\ xo'vTQ xd; fb7axi*pa; xoo flioO ypy^oo^^xc»;. *Epi/^fi; xi eaxrv £v xo».;

iici»»v'jjio»;, ^ iv*xy,^iv *K/i*j3rw»//>; jidyTQ xa* xov t,*jvjjiivov dT8'xxetv8v *l|i|id-

pa^ov xov K'j»idXsvj. Ai^rj; xi iax? xa* 0*vi*>; llov^iovo; *j*o; -/odo; xo* xd»v

3 Hy^-sio»; xa*W/ ‘Axdjia;. 3. Kixpaza xa* llo^^.ova, r.Viv ]fdp xa* xvixaiv i»

iv xo<; ixmvjjio*.; i*xv^;, vix v.^a v>; d^fVjTv iv x?|iiq- xpdxipO'; xi ^dp y,p*8

Ke‘xpo'{», o; xt;v * Axxo*vj d»j]faxipa ir/i, xo* *>axip^r;, 5^ ^y, |i *j* |uxcj»xy,38v e*;

E'j3r»».av, ’Epr/3tw; y/i; xvj Ilcr^to»; xvj *Kp^ydf,>.vj. xo* ^t; xa* Ilavi*o>v

i^tXiusiv 0 XI *Kp*ydov».vj xa* o Ktxpf»r*>; xvi ^rjxipvj. xvixov .My,xtov!^a!

xi^,; dpy/,; i;iXo*Wjt xo* v' -po-jdvx*. i; Mqapa, do^axipa *jdp r.*/i 116Xa w>

1. S B SW D Sch. Mv»9ov cett. edd.

V« M Mo N Pa. in hoc duo puncta nup. u,

qutbua Ubrariu.*! ac d« acriptura dubitare tn*

dicat, ad marg. Vn Vt, >lvo«7»v coni. K,

»ij\ov Pc Ag Vt La Viet. marg. N, ^r^ lov Vn

Lb Pd. — xi;v post cum Va deL SW. —
Tpq«Aa B SW 0 Sch Ag Vn R. Tp«.rfaA« edd

rrll M Mo ^Paed Va Ub. ‘2. i^?r, U.

8. tiiiv l^b Pcd. 4. pro fhvjy C

coni. t3lh'o</3».. — dpf^oo Va, dppbvj

Lb. 5. Tj pro U Mo. 6. dvxiTr»‘3<ix»> M
Mo Pa R, in hoc tixa inter dv et ttr: supra

vers., a^tmx^sri^yr:^ A X K F. 7. ijpo-

^dxip. 3'pd; l3X*. piv ^ohoorv xo3ct^iv«>; *o?

Tovxa La. expunctis 3fd; — x»>3s*i. — »at

om. A X K K C, 8. vSxn»; lidem. 9.

jupxvopo^ Vn Vt R, in R V supra p, *aprj>op*>;

Lb, K*px‘jovf>; D, K«px>ovo; cett. edd., alibi

cum D consentit Sch. 10. Mi^*a; C S e

coni. Hartungi et K coli. X, 10, 1. Mt^;

B, M»5^; codd. edd. cett., cf. schol. Soph.

Trach. 4»0. ll. Pd xx^.o^uMy^o; correct in

xsLcquiivoi;. — Ninr* A X K N Pa, )j«v

Va, Aid»; cett edd. codd. ('tim;. v super

R). 12. IU pro XI Ag. 18. txtxxxtvfv

La. — i^po4ov »«» fvri; Va. 14. x»iv (o

super d») fjfu>lx. lui. — IlovVovo; yJo; v<ibo;

om. Mo 15. xat II. D Sch e conL S,

II. codd. edd. cett — 4i pro -pp Va.

16. iipoy.v A X K codd., dpoy.v cett. edd.

e coni. Loescheri. 17. l3yi *at >mpot
4f, *<r jux. coni Kays., «37r,xiv (i3yuuv

Iui), ‘Soxipov xat jt jux. Sch Lab Pabe

Vn R, in hoc correxit man. rec. i3>7,w'*

>3xxpav* xer xxX. et hoc habent M Mo Vt

(tT/r,tt M). ly/y,«'» 'Ssxspsv . m; ?»* p
jux. Ag Fab Pd aT^r.xt, *«t Ssxtpov

fkkf>^ JUX. Va. Pa in marg.. edd.

cett 18. *0! ^ — *l*^/-./8ev!‘oy om. M
Mo. 19. 4 X* quod B verum esse su-

spicatur sine dubio a Paus. scriptum erat,

0 xvj codd. edd. 2*>. xij; om. Va.



I, 64 - 6,2. 11

ToO Paai).c'j3ar:o; 3v Ms^dpot;, a-jvsxrizTOustv o* zw.ot^. xai llav^iova |iiv

Gt’jT(<0 X£"(£Tat '^jOTj^avTa d“odav£iv, xa( oi ::po£ ^aXd3ai(j |iv:^}j.d £aiiv £v

M£"japi^t £v Ai^j'.ct£ xaXo'jjJL£vo) 3xoz£Xtp' 4. 01 hk ~ai5£^ xotTia^i i£ 4

£X T(0V M£Ydpiov £XjSaXdvT£; Mr^Ttov($a;, xai tt,v dpyr,v twv ’A{>rjva(iov Aq£i)£

5 ::p£a^’JTaTo; wv S3'/£. B'j*ja':£pa; $£ oO tjv d*|ado) 5a(|iovt £^ps'j»cv o Ilav^uov,

ou^£ 0' Tt|uopoi zaIo£; dr' aOttov £X£(cpd-r,3av xaiTot ^'jvd|i£(o; *jc £iv£xa ^p6;

TOv Hpdxa to xi^oo; £7:o'.r|3ato. dX)J o'j^£i; ::opo£ £3tiv dv5^pd)::(i) Trapa^i^vat

To xaf>y;xov ix toO ^£oO. Kzyyjy.'^ (o; Tr,p£'j; zyjfy.y.m'^ Ilpoxv(j ^^!>wO|lyjXav

ija‘/'jv£v, o'j xaToi vdjtov $pdaa; tov 'EXXVjvojv, xai to ad)|ia £it Xo),3r^3dii£vo;

10 -aioi T4aY£v £; dvd-(xr,v oixr,; t<z; pvaTxa;. Ilav^iovt U xai dXXo; dv^pid;

E3TIV £v dxpoT:o7^£i ^£a; d^to;. 5. Oi^£ jisv £i3iv ’AO^r,va(ot; £Z(ov’jjioi T(ov 5

dpyauDV. u3T£pov 0£ xai dro tiov^e ipu/.d; £yoo3tv, WiTdXoij toO iM33oi> xai

llTo>.£|ta(o'j ToO A'Y’j::t(o'j xai xat’ £|i£ r,^r, Pa3iX£o); 'A^ptavoO, tt;; t£ e; to

H^eiov Ttjtyj; En ::/vEi3Tov eX^^ovto; xai T(ov dpyo|iEvojv e; EO^aijioviav Ta |ie-

16 Yi3Ta Exd3T0i^ ::apa3yojiE'/ou. xai e; |t£v zo7wE}iov oO^Eva Exouaioc xaTE3Tr|,

'E^pa-z/j; ^E Tou; ursp ^'jp(ov Ey£ipd)3aT0 dn/3TdvTa;* o^ooa $e f>Eo)v lEpd Td

|iEv o>xo5d}iT,3Ev eJ op*//4- OE xai E::Exd3jxr,3Ev dva^>r^(i.a3i xai xaTa3X£3ai(;,

xai ^(DpEai d; tjSlzzvj e^cdxev 'EX>vr,vi3u Td; 5s xai T(ov |5appdpo)v toT; hzr^-

^>E*3iv, E3TIV 0 ' rdvTa ysyP®!^!^^'-'® ’Ai^V-'i{j3tv ev to) xoivo) t«>v ^ecov ispo).

2u 64. Td ^E e; *ATTaXov xai IlTo>.E|iaiov VjXixia te t;v dpyatoTSpa, (o; (i.r| 1

jiEvEiv £Ti TT,v ipV;|ir,v a'jTo)v, xai 01 3’jy7£vo}ievoi toT; pa3r/.£'j3tv sri 03YYpa'f^

T(ov EpYtov xai zpOTEpov et» Y;}jLE>.V;ffr,3av. to6t(ov EivExd |ioi xai Td tcovSe

ETTTjX^E Zr^Kona•. EpYa te orjy.a STpa;av, xai d>; e; to'j; ::aT£'pa; a’JT(ov xspt-

£yiopr,3Ev Aiy^-toj xai r^ M'j3(ov xai to)v zpoaoixtov dpyV;. 2. IlTO>.£|i.aTov 2

— £•*/£ om. M. — IltiXa Vn N La edd.

recentt., IloXd Pac Ag M Mo R VtVa Lb edd.

A X K F C. 3. iisYaptVy. Pc Vt. — iv

WB^rjva'.; A codd. — M Mo Pa Lb, in

Va 01 est per correct., in marg. Pa iv

dlhjvd;. cf. V. L. 41, 6. 4. ixpid/vXovTs;

N R, ix^aXXdvTs; Pac, ix^d>v.XovT£; M Vn Lab

Vt Pd Ag (in Ag X alterum supra vers. po-

situm), ixpaXovTs; edd. 5. iays Pab

Vn Mo edd. ante B, D, iaysv Pc Ag N R Va

B SW Sch. 6. a-jTa)v edd. inde a F Pbcd

Ag M, correxit iam Loescher. et Palm. M S,

a'j-00 N R Va edd. vett. — iXrjcpbrjOav

Ag. — sivsxa S B SW Ag Pacd N R Va Vn

La Mo, cf. 10, 2, ivsxa A X K F C D Sch 7.

xai xo B Pc. — Pc in marg.

y. xov coni. B, rec. D Sch, xojv codd. edd.

cett. lO. £i; A X K F C N Pa. — otxrjv

La. 14. iXlldvxs; Va. 16. iaydxou;

Pa N R, in hoc ixdaxoi; ad marg., Pd sxaaxr;.

16. £xo'j3'.ov B Ag Ped R Lab Vn (in Vn

; super v), ixouoiu); Va, ixotiaio; N Vt cett.

edd. — xaxiaxr; Ag Pc R Viet. B SW D Sch,

xaxeprj N Vn Vt Pa (in hoc ax sup. p) Va

Lab Mo edd. cett. 17. «pyj^; xd oi

/at ixsxdajxyjasv om. in Pd. 18. xai oojpsal

d; scripsi, possis etiam xai d; ooipsa'!;, t)

oojpsd; z6X. edd. codd. (irj Pc).

20. XI Ag. — dirjLkfi'^ Pc. 22. XOJV om.

La. — zivim codd.* edd. praeter K F

C D Sch, qui scribunt ivsxa. 23. auxojv

om. Va. — Tcsptsydjpyjaav M Mo Pa

Lab. 24. XOJV Muaojv S Va. — xai

>5 XOJV Va A X K F C, xai xuiv cett.
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xa*^a slva? toO *A|ovtoo, /vO'y«> Adyyj if^v

(d(j hK |ir,TSpa 8y//joav £v '(a^Tp' Vj&r^vct'. yjvatxa Oxo <!>'>w(xxo'j Ad^tiJ. I1 to>*£-

|iaiov ^£ 'ki'{u>jz\y dXXa ts sv ’Aa(<f >.a|ixpd dxo^£*'aot^a'., xai \\>.£^d'/^p«»

xi'/^'Wj ''jjifidvTo^ £v T)J'j^pdxa'; jid/.toxd o* xo>v £Ta’piov d|iOvai.

'3'ivTo; ^£ \K\i'd'^ifyyj xo»; £; *Ap»^a'ov xov <P'X(xxo*j xf,v xdoov d-jouTv dpyr,v 6

dvxtaxct; aOxo; |id>»toxa i^EvEXo £; xd; flaoiXcla; a*xto; xd £^^r, v£|irj^f/i/<i'..

3 3 . aOxo; ^£ e; Ai^fuxxov ^tajidx KX£on£vr,v x£ dx£xx£».v£v, ov aaxpaxEOstv

Ai'(0xxo'j xax£oxr,3£v W/E^av^po;, ll£p^(xxff 'y7{i(^o)v eOwjv xa* aOxo oO

xioxov aOx«p, xal Max£^0'/<Mv xoO; xay^Evxa; xov \\>.£'d’^po'j vcxpov e; Ai^d;

xh\iK^zvj dv£XE!0£v aOxm xapa^oOvat. xa* xov jiEv '/djitp xip Max£^o‘v<i>v £^- lo

xx£v £v Me|i:p£!, f/.a ^£ £Xiaxd|UVi; x^AejiTjyjvxa lUp^ixxav, Atpxxov sV/ev

£v 'puXaxTQ. lUp^itxxa; i; |i£v xo EjxpExi; xf^; axpax£*a; sxrjExo 'AptW.ov

xov <!>'.>.(xxo'j y.a\ zfv^a \\>.8;o'^pov sx 'P(u-dvr,; xf,; ’0;*jdpxo’j ^E^^ovdxa

xal \A>.£;dv^po*j, xo> 8p'|0> IlxoXe|ia'ov ex£3oOX8‘j8v d^^zkizbw. xr;v ev Ai^Oxxo»

fla3»>.E(av. ^8 AiyOxxou xa* xd e; xo>»£*iov Ixt oOy ojiouo; t>a*j|ta!^d- 16

^ia^eJJ>»T,|i£'Xj; Kt xa* d>.Xo>; £; xoO; Max£^v/a;, dx£^av£v Oxo xojv

l ao)|i<2Xo:poXdxo>v. 4. llxoX£|ia»ov aOx(xa e; xd xpd^fjiaxa o llep^ixxou &d-

vaxo; £X€axT,3s- xal xoOxo |i£v lIOpoo; xa* <1>o'v*xt,v £t>.e, xoOxo ^£ ixxEaovxa

Oxo \\vxqo'X/j xa* ^pfiOyjvxa Oxe^e^axo ileXfi-jxov xov *Avxioyo'j, xa* aOxo; xap-

£ 3X£'jd!^£Xo (»>; dji'j'^/0ji£'^i; Wvxi^ow, xa* Kd^aav^pov xov *Avxtxdxpo*j xa* ao

A'jX|iayov fla3*A£0ovxa ev Hp/j^xTj |i£xaoy£iv £xe*ae xoO xoX£|iO'j, ilvqoiv

2. nr,Ttpav l4i. 3. ^ om. Vt. 4.

5y^iJkf/xo; edd. codd., ov^ifkrvxo; Va, cf.

Dind. praef. mai. IX. 5 . dpp*.?a!ov Va. —
dpyi;v dfo^jy.v A X K F C, dfovrv dpy»;v cctt.,

in R transponuntur litteris impositis. 6.

aOxoe; L4i. — i?x codd. cdd., ix SW D Sch.

7. KX«o^4vTj a X k, K)ao}i5vT,v codd. cdd.

cett. — 3arp«rxT,v xov, ad marg. 3oxp«-‘

x«6*iv, Pn N, ov xpdxoxov (Jov ambig.) N!,

ov xpa XS 30V Mo. 8. xspStxa Pc Va con-

stanter, Pd Mo, in Ag X alterum supra vers.

— ^raOxo B Sch Pabc Ag Vn M Mo N R Lab,

Fa Pd crjxov. ^id xoOxo cdd. rell. Va

(o'j super o), marg R. 9. aOx«j» Phcd \^n Fa

M Mo Lab, aOx»j> B Sch Ag Vt R, aaux»|»

cett. edd. N Va Pa. — ’AXi;av^pov A X

K, dXs^ovopovaxpov La. — cn^ct; Pc. 10. aOxi«

Pad Ag Va Vn Vt B SW D Sch, oOxnl edd.

cett. N Pc Mo. — xij» malit B, scripserunt

DSch, xtov codd. edd. cett. — il^crtxov Pd Ag.

1 1. xsp^txov Pd N, in La Pa X alterum supra

lin., in Lb puncto notatum est. 12. rcp*

%tcr; A Lb. — «Oxprsi; Va manu prima,

tum r:pax*.d; La, rcperr.d; codd. A X K F,

rrpaxiw; cett. e coni. Sylb. Vn. 14. xr;v

a;vi][Oxxij» La. 16. t^sios^s»; Pc, E^ssoislh';

Viet., E^.tulit';, e sup. cr., Pd, i^6o»6st; l.a

R Ag, in R sup. vers. 3, t^obst; M Mo Lb.

— xae xd xoxd A X K F, in Pa xerxd in

p
I marg., xa; xd U xov xdX£)iov 2xi ov liov|ta-

a

Cd^uvo; oOy ojiomo;. d».a^?XT;v^v«t»; Va. —
dxi pro Ix*. .M. 17. o’ B Ped Ag Vn VH N

Lab, R Va Pa edd. cett. — i; xd xpeq^o

d XEpd'Xov(x alterum sup. vers.) I.a, drtp-

hervaxo;, in marg. duotet, Pa. 18. £X£ 3xr^3sv

R. — Oo-.vtxct; Va, OotVxa; SW, Oo^vtxr^v

cett edd. codd. 19. xai ®«0y. ux£d£5Ctxo

om. Va. 20. dujvdjuvo; idem, Pa, v sup.

0 . — xape3X£^Cs"o La. — xdoavdpov
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TTjV I!£Xc’jxo'j xai Tov ’Avi(*(ovov cpopspdv acptatv sTvat xdaiv a'j$r^3£via.

5. WvTqovo; hk T£to; ji£v t;v £v ::apaax£uyj t:oX£|xo’j xai xdv xivBuvov ou 5

::avTdxaa'v £^dpp£i. £Z£i di i; Ai^ur^v £7:’j3£To aTpax£6£tv nxoX£|i.aiov

d'.p£axrjxdx(«v K’jpr,va(cov, aOxixa ^6po'j; xai Oo(vixa; £il£v £$ iKidpojx'^;,

o -apadod; di Ar^jxr,xp'!(p xcp ::aid(, Vj/wixlav jxiv viop, cppov£lv di fjdyj doxoOvxi,

xaxa3a(v£i izi xdv 'EXXi^azovxov* -xplv di 9; dtap^vai -dXiv rj£v d::(aco xyjv

sxpaxtdv, Ar,ix7jXptov dxo6oiv 6::d rixo>w£|xa(o'j jxdyjj x£xpaxyja3at. Ar^|xif;xptoc; di

o'jx£ xavxdzaatv £j£taxy;x£i nxoX£jxa(t|) xrj; '/(dpa;, xai xiva; xiov AquTixuov

Xoyj^aax di£cp9-£ip£v od zoXXou;. xo’x£ di v^xovxa ’Avxqovov ouy 6x:o|X£*vaQ llxo-

10 X£|xcdo; dv£yojpTja£v i; Aiyj::xov. G. Ai£/.b‘dvxo; di xoO y£i|xcovoc; Ar^|xyjxpt0 (; 6

zX£’j3a; i; K'j::pov M£v£/.aov aaxpdxr,v lIxoX£jxa(oL» va-jjxotyicf xai aij3tc; auxdv

llxoX£}xctiov i-idta^dvxa £v(xr,a£. '^'jyy^za di auxov i; Aipxxov ’Avx(yovo'c X£

xaxd -(Tjv xai va’jalv djxa i::oXtdpx£i xai Ar,jxV;xpio;. llxo/.£jxaiO!; di i; Tidv

d'ptxdjX£vo; xtvd'jvo'j dt£a(oa£v djxoj; xr,v apyr^v axpaxid X£ dvxtx«3i^|X£voQ £7tI

16 IIr^/.o'ja(o) xdi xp»yjp£aiv djx'jvd|X£vo; d|xa ix xoO ”oxa]xoij. ’Avxqovo(; di ATp-

::xov |xiv aiprj3£tv ix xdjv rapovxcov o'jd£jx(av ixt £lyev iX^rida, Ayj|xr^xpiov di

ix» 'Pod(o'j; axpaxid xoXXi^ xa* va'ja».v £ax£».X£v, co;, zX (A xpoa^ivoixo v^aoQ,

dpjxr^xrjp(o) ypr^a£a3a». xpo; xo'!>; Ai*pjxx»o'j; iXx(?!l(ov. ’AXXd a'jxo» x£ o'i'Pddioi

xo>.jxrjjxaxa xai ixtx£yvy;a£»; xapiayovxo i; xo»j; xoXtopxoi>vxa(;, xai rixoX£jxaTo'(;

90 3'ptaiv i; oaov d’jvd|x£0); r,x£ 3'jvVjpaxo i; xdv xdX£jxov. 7. ’Avxiyovoc di 7

Tddoo X£ djxapxiov xai Ai*(»jxxo'j xpdx£pov, oo xoXXo> xooxcov »jax£pov dvxi-

xdjaa3a» Aoaqxdyto xoXjxyjaa; xai Kaaadvdpio x£ xai xtJ ^£X£6xoo axpaxtd.

d'jv]xd£10 ; dX(oX£a£ xd xoXi) xai

xo> jxyjX£» xou xpd; Edixivyj xoX£iiO’j

Va La. 1. xy;v xoO 0£X. Va. — £lvai

acpiai xdoiv Va. 3. illdp3£i D, £Hdpp£l

codd,. edd.. s. D
,

praef. IX. — £X£i'9-£X0

M Mo. 5. y^Xixia Va. 6. ixt 'EXX. ar-

ticulo omisso D libris invitis. — otap:^vo:i

scripsi, xaxap^vai codd. edd.. 7. ccxotito M
Mo. — xpax^a9^at M Mo Vt. 8, i^saxyjxsi

M Va, ifiaxr^xsi Pc. 9. Xo*p/r)aa; Lb. —
xoXou; La. — :^'xovxa; M Mo. 10. £»?;; edd.

codd., i; SW D Sch. — In fine § 5 de-

scriptionem rerum ab ol. 117,2 usque ad

ol. 118,2 a Ptolemaeo gestarum excidisse

putat Westermannus Act. Soc. Graec. T. I. p.

172. 11. IIxoXe|xai'ou, xai vaujxayta otj9^i<; coni.

Sch. Z. f. A. 1846, p. 195. 12. Bia^dyxa

M Mo. — ivixyjas Vn Lb Pc D Sch, ivtxyjasv

ai>xd; dxi3av£ xaXaixmpyjaac jxdXtaxa

Tcov di paai)i£ojv xiov xaO^EXdvxcov

cett. 13. 6 Arjtx. pro xai Arj|x. coni. Sch^

1. 1. —- ixavatpixdjisvog Pcd Ag Vn Pa, hic

habet i; xdv dipixd|i.cvo; xivduvou in marg.,

idem est in Vn per corr., ixaipixdjj.£vo(; La.

14. xoD xivduvou edd. ante C, N, in Pa R

Tou supra vers., om. articulum cett. edd.

codd. — Verba ojjioj; — djxa omissa in

Pa adduntur in marg. — ts xai dvxix.

Va. 16. dyjjxyjxpio; M Va. 17. iaxyjXsv

La. — xporfivrjxai A X K R, o sup. ai in

R, xpoaysvrixo, oi sup. yj, N. 18. 6p|xrjxy^piov

yp-^a^ai Va, ypyjaaab^ai cett., in R Pa £

sup. a. — dXX’ Va. 19. ic Mo SW D Sch.,

£tg cett. edd. codd. 21. xpdx£pov (w sup.

0 priore) M. — xouxov M Mo. 22.

Xeuxou m, xy] X£6xou Mo. 24. Edasv^ R N
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!Avt(](ovov dvoaeojraTov xp«voj Kdaaav^pov, ^ ‘AviqoWj tt,v Ma-

8 xsVjvoiv dp/T|V d’/ao4i>3d|irxj; zo>.e|ir, 3iMv f,XIf£v tr’ dv^f/a eOjp^ysTTiV. H.’ 'Aro-

^8 * \vTtyry/j llToXeiioio; zi alAk‘ xai K*jzpov rXe, xaT/ja^e

M xal ll'jf»f»ov i; tt,v H’o::f»iuT*^a r,z5tfAv. K*jpr,vr,; d‘ZfJ'3zdrr^^, .Md^a;

Bsfiev^xy,; u*d; llToX2|i.aiu> toxj rrxy.xvjor,; ST£t r:2|irToi |i8Td zr^y drdoTaatv ft

liXe k'jprjVY,v. Kt o llToX.e;icito; outo; dXy,l>£^ Xd^joi tou 'AjvivToo

ra»; yjv, »otu) to ir!*iavs; i; tu; yr^ixa; xaid tov ::aTefKi xexTr,|ir^i;, o;

K'jo'j^*x^ TTQ 'AvTtzdTvyj 3*jvo»xoiv ovTojv ot ::a!^oiv, Btpr/txr,; t; epoiTa f,'/*-

I>8v, y^v *AvTi::aTf>o; KOpu^txiQ Tjveriii-fjfv i; A^^urrov. za^Jzr^z Tij; 7*jva».xd;

rat^a; aOtt,; ezoty^oaio, xa* u»; y,v o* rXy,i*ov y, ziKVJzr^^ lo

llToXcjiatov dze>.!::iv Aiprroo d^’ ov xcr. 'At^y.vaio!; iativ y, ^j>.y,,

^rfovoTa tx Bi^cv^xy,;^ dXV vjx tx xf,; ‘Avxixdxfxyj fb^axfKr;.

1 7,1. 0'jto; d llToX£|iav>; *Aporx>,; dd<>.^Y;; d|i^iT:fKu(hv ef^aodeU

e^yjiiiv adry^v, Maxcddstv odda|iiu; x^iuov Aipxxtot; |i^Tot tiiv

y;f»yiv. ^idxipa ddiX-fdv dxtxxiivtv Wp^cdov cxi^/Acuoviet, w; Xqexa!. 16

xa* xdv *A>.t'd'^f»ou vexpdv odxo; d xaxa^cqinv yjv cx Wxexxerwe

di xa* dXXov ddtXr^jv ^i^ovdxa ij Edf»’.id'xy,i, k’jX{xi!Xi; d-f-taxdvxa «r.oddjirx^;.

.Md'
1
'a; di ddiA^^i; djio«iyjXp!<i; 1 1 xoA.t;iatou xaf»d Btpr/'xy,; xt^^; |iy,T|>d;

djui>l>f»; cr!XfXiXid£tv kupV;vy,v, c^qdvtt di tx 0*.>.ixxvj xiq Bij>£v»xt(; Maxjddvo;

|itv, aKKinz di d|W>3xo'j xa* ivd; xoO dy,|ir»*j, xdxi dy, odxo; d Md^a; dxo- so

*J 3xV;3a; lixoXttiaiov» k*jpy|'^*>io; f,Xcu»vtv tx* Atpxxov. 2. ked IIxo>.8;iedoQ |iiv

xi;v s3^At;v ^fxt^djirxi; dxtiuvtv tx!d*/xa; k'jpy,va*>/>^ dxa77t>.Aexat

xa^>’ dddv d^t3xy,xiva! Mapjiap^da;* v.T. di At^6<uv w Map|iaf»*dat xcov

vo|iddo>v. xa* xdxt |iiv t^ k'.»(>y|Vy|V dxy/A.Xd33cxo* llxoXt|iodov di (up|iy,|ievov

dtioxttv a‘xia xotddt txc3ytv. y,v»xa xapt3xrjd!^£Xo txidvxa d[i’jv£3lkii Md^av, 96

*Ag HacVa Vn M Mo Lab A X K F,

cett, edd., cf. 8,1. 1. xd33dvdp<|i. ov sup,

o>, Pd. 2. dio3*uxt^ivo; A X K F Va. 4.

bxjXfxuTutv M. — pip; N Vn Lab, in Vn

hoc loco et bis c. 7 a super t. 5 l*n Ag

Pc. 8. C!*; codd. edd. ante SVV. 10. ot

om. Ag. 11. tmXitxiv Pc La. 12. ^s^ovuta

Va.

14. Mctxidoa». jiiv Herw. — pivti .\g

La. — u»c ® ^

R Vn, ntv Pa Ag edd. cett. 16. d<*jxxpo

S B SW D Sch Ped Ag N U Viet. Vn. in Vn

ov sup. a, dc’jxspov cett. edd. M R Va Lb

Pa, in Pa a sup. ov. 16. vsxpdv M om.

— xcrtaq[i*jv M Mo Lb. 17. di om. La,

xai om. N. 18. ftip; Vn Vt (in utrov]ue d

super t) et constanter in Lab, in Lb per

corr. o*. 20. di; edd. praeter B, Va, d< B

Pacd Ag Vn M .Mo N R (in R di expunct et

di; supra vers.) Lab. 21. Kvpijvrp» Va,

kupr^vatV.» Pd. — ^jcrjiv A X K F R Pa, hic

j

f^lAwtv in marg., f,Xxr/vsv cett. 22. urtjuvrv

C S e coni. Cor., idem vnilt Hcrwerd., cf.

I

6,5. II. 81,7, ixt}uvcv codd. edd. cett, N

j

Pa .M Mo ixi}U\vtv. — M* — sxoq-

I
|iXXxxcR La, dxajYtXsxai et dcr^).d33sxo

Ag Va. axr,X>xt3cxo A X K. 23. di

om. N. — 'Aixytuv M Lb, ^.yxttuv Mo. —
^apfiaptdo'. La. 24 pova^d. p. corr. vofidd. Lb,

|iovddtuv. ad marg. vo^iddoiv, R Vt M, voiddtuv

N. — jiiv om. Mo. 26. aizia xwadi Ag. —
chnovxa Smin. M Mo N Lb, in N s super d.
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c£'^yj; szrjYd^STo xal dXXou; /ai PaXaTa; s; TSTpaxiayi/wioL»;' to-jtol»;; Xaftiov

£~'jSouX£6ovTa; xaTaayslv Aq-jZTOv, dvrja-(' 2; v^aov £py;|iov ^td loO

”OTa|io0 . xal o». {jlsv sviaub-a d::(oXovTO 6 ::o ts d/wXVj/aov xa*. tou /itjioO. 0. Md*(ac 3

0 £ 7’jvaixa iXtov ’A::d|jLr,v Wvttdyoi» too — eXsuxoi» 3-oYaispa STieiasv

6 ’AvTioyov zapa^dvta d; 6 ::aTr^p 01 ^f/.£'JXOc; szotTjaaio o'jv(ly;xa; ::pd;

llToXijidlov sXaovciv iz"* Ai*('j::tov. 'lipjir,|i.£'.^i» ds ’AvTidyoo aipaTsdsiv,

IlTo/.cjialo; dt£Z£ji']>£v £; d-ovTa; (ov y;py£v ’Avt(o'/o;, toi; |jl£v da3-£v£aT£pot;

//(jatd; xaTaTp£y£iv ttjv -c^v,
0" Zk yjaav d’jvaT(oT£poi aTpaiid xaT£ipf£v,

(o3T£ ’AvTidyip |iV;::oT£ ii(-(svh&ai aTpaT£6£iv £::’ Ai^j-tov. outo; 0 IItoX£-

10 {laio; xal zpoTEpov £iprjTa( |iot (o; vaoTixdv £at£iX£v £<; tt,v ’A3r^va((ov a'jjj.jxa-

y(av £::’ ’Avt(yo'./ov xa». Max£do'va;‘ dXXd *|dp dz’ adtoo oddiv |i£ia i‘(ivszo i;

3(0TT^p(av ’Ab-r,va(o»;. o» d£ 0* -aid£; £*(£'./ovto £^ ’Apa»voV,; ou lyj; dd£Xcp^(;,

A'ja*iidyo'j 0£ d-’j-,aTpd;* zr^v $£ o» 3’j'/oixr^aaaav dd£X(pr,v xax£Xap£v £t»

::pdt£pov d::ot>av£»v d::a»da, xa» iattv dz’ aOxr^; ’ApaivcxTr^!; AiYtiTiTioi;.

16 8
,
1 . Wzaiztl §£ 'j Koyj^ dr^Xtoaa» xai xd £; "AxxaXov £yovxa, dx». 1

xa» o’jxo; xtov £Xojv6|uov £oxlv ‘AO-r^vaiot;. dvr^p x\Iax£d(dv Adxi|i.o; dvo|ia.

3xpaxr,*(d; * A'jziyM’j, A'janidytp ::apado»j; »iax£pov auxdv xal xd ypy;|xaxa,

0'.X£xa»pov llacpXafdva £iy*v £'jvoi)yov. daa |i.£v dr^ <I>t)i£xa(po) ::£7:pa*(|j.£va £<;

xr,v dzojza^.v iax». xr^v dxd .\'ja».|idyo'j, xa*. d); HiKsoxov izr^'(d]'^To, eoiat jiot

ao xtov £; A'jj»!}iayov -ap£vl>7;xr,- 2. d di ’'Axxa/wo; ’AxxdXo*j jiiv 7:aiQ tov.

„abeuntem“ Dom. Cald. 1. ^ivov; d; La.

— ei3rjct][eTo Ag. — i; om. N Pa.

2. ez»^o'j>i^ovTa; izi^oy>.£vov:ct Va.

— dvrjayv Ag. — sp>j}AT^v M edd. ante B.

3. zo)J\io'j N Pa, in hoc zoza[Lou marg. —
d“dj>jvOv”o Ag. 6. d; oi d zaT7;p iliX. Pa

A X K F, a; 6 za-zr^fj 0 XsX. Va. — Xi/vsuxoi;

delet Herw. 7. diezsjx-XiV Pc. 8. Xr;3-:d; N Pa

e coni. F scribunt C SW D Sch, Xifia-zott; edd.

rell. Lab Pcd Ag R Vn Mo, abest a Va,

Sylb. coni, aut Xr^aTstai; — -/Mzzifjy.v aut

manentibus ceteris xaTctTpr/ojv et xcr:3tp (a)v.

— otpttTid C e coni. Sylb. et Cor. B SW
D Sch Pc, zzpazla Mo, axpaxsta cett. edd.

M N R Va Vn Ag Lab Pd. 9. wxs La, cf. 4,1.

10. xat rpdxspov ctpr^xat' jxoi w; v. edd. inde

a S Pbcd Ag M Va Vn Lab, oj; xat zp. stp.

|i. V. cett. edd., 6j; xat zp. sip. p. oj; v. N
Pa, in R oj; ante vauxixdv deletum et ante

xat insertum est. — vau|j.aytav Pc. 11.

i::’ adxoy La. 12. ioojxrjptdv Pc. — 01 di Lb

Pd. 13. auXijiayou Ag Pd. — avvotxYjoav

Va prima m., auvotxoOaav sec. 14. daxida

La. — vdjjio; A X K Lb. — iox». dz' A X
K F. — dp3'vdr,; xoT; aq. Va, dpaivornrj;

aqoTmo; (supr. vers. tot;) M, ’ApatvotTr];

Toi; Ai*(. coni. S.

15. dr^Xdiaat post ''ArcaXov habent A X

«•,
, , , ,,

T-

K F, dr//ao 3ai xat xd i;’'Axx. r/ovxa R. — xat

xd om. N. — £xi pro dxi Pcd Ag Viet.

La, irst R Pa ad. marg., N Va. 16. ioxi ’A1>.

A X K F. — db-r^vaio*;, ad marg. '(p. dvxt-

Yovoy R, dvxiY&vou dBr^vatoi; Pa, dHyjvatoi;

expunctum. 17. atjxdv uzzBpov A X K F N

Pa (ayxdv N), uoxspov aoxdv cett. (adxdv M).

18. cpOixspov Ag. — zafXayvoo Pd. 19.

ioxiv X7jv Mo., £x». pro hxi Ag La Pd. 20.

zat; ojv, ddsXtpidoj; di OiXsxatpou edd. inde

a C, zat; dds>.cpot3 di tpiXsxatpto cett.

edd. N Pa, in hoc *^v supra vers. alia manu

insertum, xat; ddeXtpotJ cpiXsxaipoj di Pcd

Ag Vn M Mo Lab R, in R supra versum 9jv

post xat; et di post ddsXcpou ins., ultimo
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<I>».X£Ta(po'j, ty;v dpyr,v E’j|isV/j; ::a(ia^ovTo; £^*/£v dv£c[>toO.

\l£7tOTov ^£ iaiiv fj\ To>v £0*(O)v* IV/.dia; yl^j £; xr,v *(yjv, y;v £ti xa* vOv

2 r/ouatv, dva'^'jY*^v y;vdY>(^^32v dro IlciXdoarj;. 3. M£xd ^£ xd; eixoW; xwv

£t:ojv'j|uuv £axiv d]fdX|iaxa IIeojv, ’A|i'^»dpao; xal E^pr^vr^ 'pEpooact UXoOxov ::ai5a.

’Evxao3a A'jxoOp(o; xe xEixat yaXxoO; o A'jxo'ppo'^j; xa* KaXXia;, o; -po; 6

’Apxa'£p^rjV xov Espjoo xolc "E/Ar^aiv, m; *AIlr^va(ojv o* roXXoi Kzyyjzi'/^

Expa-E xr,v £'.pyjvr,v. 4. Eoxt ^£ xa* Ar^iioallEvr,;, ov e; KaXa-jptav Wl^r^vaTot

XYjV zpo Tpf*»Cy|'^^; vyjaov f,vd*(xaaav d^oyiopf^aa!, 5£'d|i£'.Kji uaxEpov 5tio-

3 xooatv |isxd xr,v ev Aa|i(a zXr,Yr^v. Ar,|ioaIlEvr,; Zk oj; xo ^E-jxspov

£'p'j^£, zspaioOxa» xai xoxe e; xy;v Ka>.a'jp(av, svlla ^r, -lojv cpdp|iaxov exe- io

XE^xr^as* 'p'jfd^a xe ''EXA.r^va |td^jv xoOxov ’Avx*.::dxpo) xal MaxE^oatv o*jx dvr^-

•(0(£v ’Apy(a;. o ^e *Apy(a; ooxo; Houpio; wv £p*,'(/v r^paxo dvo3tov. 0301 Ma-

x£^03tv s::pa^av ivavxia zplv y, xol; '’E).Xr,3! xo -xa»3|Jia xo ev H£33aX(a |e-

vE3l>at, xo6xo'j; yj^ev Wpyla; ’Avx'*dxpo> ^dj3ovxa; ^(xr,v. Arjji03t>ev£t jiev r^

zpd; ’AI>y,va(o'j; d|'av suvota e; xoOxo eyd)pr,3£v so $e 'tot XsXsyllai ^oxsl 10

dv^pa d^£'Ad>; £*i::£30vxa e; roXtxslav xal r!3xd yj]^r,3d|i£'/ov xd xoO ^r^jioo

4 |i.y;rox£ xaXd>; x£>.£'jxy;3a'. 5. Tf;; ^£ xoO Ar,|io3t>£’^/j; eIxoV^; rXr^z\U'* 'ApEo');

E3X!v lEpov* £vl>a d^dXiiaxa ^60 *i£v W^po^ixT^; xslxat, xo ^e xoO ’'Ap£i«;

£Zo(r,3£v WXxajiEvr,;, xr,v ^k 'A^r^vav dvr,p Ildpio;, ovojia ^£ aOxtp Aoxpo;.

Evxa'jl>a xal 'Evooo; dp/^iid £3Xtv, £rolr, 3av ^£ ol -al^E; ol llpa;{X£>.o’j;. lUpliSO

^E x'r> vaov £3xd3*.v 'llpaxXrj; xal Hy, 3£o; xal WrjjKKoy* dva^o’jjiE'^j; xaivla

xr,v xojiTjV- dv^ptdvxE; ka/»d^r,; * AI>r,va(oi;, (o; XqExai, vdjio-j; 4pd'{<a;, xal

oi expuncto, xat; f^v, d^sX^tp oi ^iXsxatp«p

Va, Itat; ^,v, dSsX^ou <^*Xs':a!poy, xr;v

dpyyjv coni. F, d^sX^ov Si ^PtXjTatpou, xal

tJ;v dp/r;v Palm. 1. Evp^'^v; A X K F, in

11. omnibus cssc videtur, Evuivov; cctt.

edd. ‘2. yj(i dei. Herw. 4. IIXovxov C

B Sch e coni. F, coli. IX, 16,2, cf. Kays.

Z. f. A. 1848, 407, D praef. mai. XV,

I IXovTHK^a codd. edd. cctt. 6. xs om. N.

— xaXXiapo; Zz Mo. 7. t::pa^sv N Va Pa,

in hoc V expunct. — KaXavptov codd. edd.,

KaXaupstav D. 8. rpo; Pc Vn. 0. ix Xau*a

M Mo. 10. xr;v om. M Mo. — £XsXstixr,32v

B Sch Pc Mo Ag N R Va. 11. uouvov Ag. —
dv rjo75v N. 12. dp^^a; ovxo;. d os dpyta;

ovxo; Ag, dpytV,; d Ss dpy.. a sup. r^, Pd.

— Houpio; Pc. — >^pdxo Pd. 13. xd sv

H„ articulum addidi. — OsxxaXia codd.

edd. praeter Sch. 16. s3ZS3dvxa Pa N R
1

edd. ante B, in Vn sarsadvxa fuisse vide-

tur, correctum est in sjirsadvxo, sxresdvra

cctt. edd. Pcd Ag .Mo La Fa, iurssdvxa Pb

Lb Va., siirsadvxa vel s::£ji~s3dvxa Herw.

17. xij; Si x^; Va., mox dpso; bis Lb.

I 19. ::dp£'.o;, i super st, M, 'apto; Mo, rd-

xpio; La. — Aoxpo; Smai. Sch, .\oxpd; cctt.

edd. 20. iv.ov; .M .Mo Pcd Vn Ag Lab,

evvyov; Va. 21. ‘zcpyia xs«aXr;v, marg. yp.

xdur,v Va. 22. pro KaXdSr,;. quod est in

codd. edd., Valck. MS coni. EjxXstSr,;,

Palmer. MS (coli. Herod. VIII, 51) KaUid-

Sr,;. idem volunt, Bergk. Z. f. A. 1846, 972

adn. 13 et Kays. 1. 1. 1848, 498, U. Kohler

(Ldschcke, d. Enneakrunosepis. 1883, 6, n.

6) xal Ad3o;. cf. Burs. Gg. I, 283, adn. 1 et

Wachsm. d. Stadt Ath. II, 405 adn. 1. —
xiouou; ypd'}a; Meurs. de Ceramic. c.

ix! coli. Plin. N. H. XXXV, 113, idem
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IKvSctpoc aLLa xz sGpdjxsvoc 'irapct ^AO-r^vaitov xai tt^v sixdva, dxi acpdtc;

v£a£v do\m zo^r^(:az. ou ::dppo3 ds iaxdaiv 'Apixddtoc xai ’Ap'axo^£iTa)v o» xx£»-

vavxs; "Izzapyw' alxia T]Xiq xa). xo £p-(ov dvxiva xpdxov STipaqav,

ixspot:; saxiv £'.pr,|X£va. xwv ds dvdpidvxtov oi |X£v slat Kptxiou xiyyr^,xolJQ dedpyaiouQ

5 SkOiTjGsv ’Avxyjv(op. Esp^ou di, to; siXsv ^AO-yjva; sxXitovxcov xo daxu ’A0'r|vaicov,

dza-]ayjis.i'jrj’j xa* xo6xou; dxs kdyj^a, xaxi-xsjxcj^sv uaxspov ’A9'r|Va(otc; ’Avx*oyo(;.

6. ToO O-sdxpoo di d xaXooatv ^l^tdsTov, dvdpidvxet; Tipd xvjc; iaddou 6

PaatXiojv slaiv AlpT^”C'-oiv. dvo'{xaxa |xiv dr^ xaxd xd auxd IIxo>^£jxaio{

acptatv, dXXYj di izj.xkrpiz dXXiu- xai -(dp OtXo|i7jXopa xa^oOat, xal

10 ^)*/wdd£}^.cpov ixspov, xdv di xou Ad^oo —cox^^pa, xapaddvxtov 'Podiojv xd dvo|xa.

xcov di dXXojv d jxiv OtXddsXcpd; iaxtv od xa* TTpdxspov (xvvjjxr^v iv xoi(;

i-xojvdixo'.; £7:o*r,ad|ir,v* ::Xyja(ov di o* xai ’Apa*.vdyjt; x^; dd£>iip^(; iaxtv slxwv,

9,1. d di <l>')vO|X7^X(op xaXo'j|x£vo; d^fdoo;; jxiv iaxtv dz6‘^o'^oq, IlxoXsixatou xoo 1

Ad^oo, XYjv di i~txXr|atv iaysv i^xt y/w£oaa}ioj* ou fdp xtva xtov ^aatlicov

15 jxtar|b-ivxa lajisv i; xoadvds uxd ixyjxpoQ* ov 7:p£a[56x£pov dvxa xdiv Ttaidiov -q

jxTjxTip oux £ia xa/w£iv ix* xr,v dpyyjv, xpdxspov di i; Kuxpov uxd xou xaxpot;

xsjxtp^yjvat xpd^aaa. Tyja di i<; xdv xatda x-^ KXsoxdxpa duavoiac; Xi"(ouatv

dkkaz xz aixia; xa* dxt ’AXi^avdpov xdv v£(dx£pov xiov xaidcov xaxi^xoov iasaJlat

|xdXXov f‘kz'.^z. 2. Kai dtd xouxo iXiaB-at paatXia ’AXi^avdpov ixstdsv Aqu-

20 xxtou;. ivavxtou|iivou di o* xou xXVjB^^uc;, dsuxspa ia xvjv Kuxpov eaxstXsv 2

’AXia«vdpov, axpaxr^idv jxiv xto Xofoi, xoi di
£pY<^p

dt’ auxou IIxoX£[i.a((|) diXouaa

sTvat (pOjisptoxipa. xiXoa di xaxaxpoiaaaa oua jidXtaxa xcov suvouycov ivdjitS^sv

vultForchhammer
,
Kieler Stud., p. 308. 1. xs

om. N. — supdjJLsvo; Pa N Va Mo Lb edd.

ante B, £upd|Xcvoa cett. edd. Pc Ag R Vn La,

ov. Ilivdapoa dXXa xs supaxo cod. Phral.,

— xap’ dBYjvatojv Va. — x^v om.

cod. Phral, Mo habet in marg. 2. ot

xxsivav La
,

oixxatpavxs; Lb
,

deleto p.

3. 'txapy ov R Pa. — sequens di om. M
Mo. 4. ixipo); M Mo. — stpyjixivcv

AXKFNR (in R a super ov).

B. ixXsixdvxojv Pd Ag. 6. dxa'(op.ivou

C S e coni. F, Amas. Dom. Calder.

Loescher, qui reddiderunt „ asportare. “ dza-

(«•(ojiivou B SW D Sch, izctpjxivou cett. edd.

M Mo N R Va Vn Pacd Ag Lab. — xtzxix£|x-

X£v Pc. 7. pro ’Avxt'oyoa Wachsmuth 1. 1. 394

adn. 4 legi vult 2iX£uxoa d ’Avxidyou, idem

vir doctus (Rh. Mus. XXIII, 34) verba § 6

xou 9-£axpou di xouc ia «dxd dxopav-

Pausanias I.

xa; c. 14, B tamquam ab hoc loco aliena

et itineris ordinem turbantia in fine c. 19

ponenda censet. 8. icpddou A K F. — xaxd

xauxd Ag. 10. ddvxoiv malit S. 11. cpiX.

iaxiv iv xoT; ix. ou xal xp. p.v. ix. Va,

iaxiv ouxo;, ou Kays. coni. 12. dd£XcpoT;

La.

13, (piXo|xrjxop La. IB. vopiaBivxa La.

— i; xd adv uxd N. — xp£Opux£pov scripsi,

cf. 1,3; III, 10,B, xp£aPuxaxov codd. edd.,

mox v£d)xaxov cod. Phral., xp£aPuxdxojv £lvai

xojv La. 16. xpdx£pov drj Zink, si quid

mutandum esset, mallem xp. Ixi; cf. Storch

Syntax. Paus. partic. prim., 31. — i; Pcd Ag

N Mo R Vn Lab edd. inde a B, £t; cett.

edd. Pa. — xuxxpov La. 17. x£jxcp^vai La.

18. aXkaz X£ acxia; Xiyouaiv Va. — dxi

(ot) ’AX£^. Herw. 20. d£ux£pa di M Mo,

' d£UX£pov Va. — i; Pcd Ag N R Vn Lab, £t;

2
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£uvou;, acpd:; £:; xo wq auxvj x£ srtjSooXs-j&sTaa otjj IItoXs-

[kw/yj xccl xotj^; £'jvo6yo'j; xoictOxa u-x’ ixcivou Kcdlovxot;. 0». ’AX£^avSp£T^

(opIj.r^oav |i.£v 0); «'xoxxsvoovxc!; xov fIxoXsjxaTov, (o; os a'pd; £'^b-aa£v sxt^dq

3 v£(o:;, TVXs^avopov r^xovxa £x K6xpoL> KOioOvxat [^aziKia. 3. KXsoTrdxpav 0 £

'XSpr^XIIsv T( ^(x*/j T'^:; IlxoXsixafoo dxollavouaav ozo ’AX£cdv^po'j, ov 5

ct’jx*4j paatXsosiv sxpa^sv Aqorxiojv. xoO 0 £ Ip^oi» cptopaO-svxo; xal ’A/.£5dv^pou

'^o,3(jJ xoiv TioXtxtov '^£6‘|'ovxo;, ooxto llxo'/w£[iaTo; xaf^/^O-s xal xo ^£’JX£pov

laysv Aiyjzxov, xal 0r,,8a(ot:; £::oX£|ir^a£v dTioaxdo'., ::apaaxrjad|X£voQ hk £X£t

xplxoj ji.£xd XTjv droaxaaiv ixdxcoasv, w; [ir^oi G7:ojj.v'/j|ia Xsi^^B^yjva». Byj^aloic

x'^; t:ox£ £'j^at|xovla; xposXlkuar,; £^ xogooxov oj^ oxspjila/wSaD-at ::Xo6x(p xooq io

'EX/.r^vojv 7:oXoypr,[i.dxoo;, xo X£ Isp^y^ x<^Wv A£>.'poT; xal ’Opyoii£v(o'j;. IIxoXs-

|ialov jjLSv oov oXqo) xo'jX(ov uaxspov £7:£>.ap£ jiolpa r^ xa^yjxooaa* ^Allrivaloi ^£

otJ aoxoo ::a3ovx£; £u rjjkKd X£ xal oox dqta i^r^yf^'ZZO):, ya/.xoov xal aoxov

4 xal B£p£vlxr,v dvsD-r^xav r^ |JLo'v*rj -(vr,3la ol xcov -al^cov yjv. 4. |j.£xd ^£ xoo;

AI-(OkxIo'j; <I>r/.t7:Ko; x£ xal ’AX£^av5po; o <I>rA.(7:7:o'j xslvxar xooxot; [islS^ova 15

6xyj py£ K(o; Yj akkfyj -xdpspYa sivat Xo'*(0 ’j. xoT; |i£v ouv dx’ Aquxxoo xtjrj

X£ dXr^DsT xal sosp^Exa»; oog' '(zyjmzi'^ a* ^copsal, <l>»A(xxtp 0£ xal ’AA£?dvSpop

'/.fjkaxzia jjLdAwXov aoxou; xoo xXr^O-oo^, ixsl xal A oa(|iayov oox sovola xoaou-

5 xov oK ”d xapdvxa yp'^at|iov vojil^ovxs; dviS-r^xav.

5. '0 0£ AoGlpiayo; ooxo; X£ rjv Max£od)v xal ’AX£jdvdpoo oopocpdpoq, 20

dvTVXsJavdpd; xox£ 'jx’dpYvj; Xsovxi 6|iou xaD-slpJa; £^ oixr,|iax£xpax'/jxdxa£op£xoo

3-rjp'oo. xd X£ ouv akka vjdyj dtsxsXst 3a'j|id2I(ov xal Maxsddvcov d|iodo; xol; dploxoi;

rj£v £v xt}i'jj. xsXsoxr^aavxo^ ds ’AX£^dvdpoo Bpaxwv i^aalXsosv d Aualjiayo; xcov

xpo 3olx(ov Maxsddatv, datov yjpysv ’AX£^avdpo; xal £Xt xpdxspov OlXixxo!;’

edd. rell. 1. v^xsqsxo A X K, T^^rj^cxo M.

— acpd^ om. N. — dxd xou lIxoX. Pa.

2. £x’ Va, uz’ i/sivou xoiauxct cod, Phral.

3. plv om. N. — scpHaoav izl xd; vso»;

Ag, scptiaaav etiam Pd. 4. d>i^avopovxa

M. — i; xuzpov Mo. 7. xal xd dsuxspov 8.

dzo3xd3i om. Ag. — os om. Va. 9. hy
cob-^vai A X K Ag Pa M Mo R, Xsi<p8-7jva'. ceti.,

per corr. N. 10. st; codd. edd. ante SW.
— dzspPdXXsa&ai Pd Ag, uzsp^aTwSsB-ai La.

Inter lu; et dzsp^. Lb repetit (u; jiyjds bzd-

{xvrjaa XsttpB-. 11. zoXuyprpaxojxdxoD; Herw.

— zxoXsixatco Lb Vn, ov super to in Vn. 12.

dzsXaps jiotpa Va. 13. oyx dvct^ta C, recte

fortasse, Loescher. vertit „ beneficiis com-

memoratu dignis". 14. dvsBTjxav Kays.

Z. f. A. 1848 p. 49G; Rec. p. 420. idem coni.

sax/jSav vel dvsb-s3av, 'iyzr^oay etiam Cobet.

Mnemos. N. S. XII, 107, e&r^xav codd. edd.;

idem vitium recurrit VI, 19, 4. 16. zto;

xd7j.ou Pd. 17. dXr^O^^ N Ag. — dcopaiat

La, dojpsat. at sup. s, Pc. 18. xoXoxtai S

Pabcd Ag Vn M Va Lab, xoXaxstai Mo, F

coni. xoXaxsta aut xoXaxstai;, illud recep.

C B SW D Sch, xoXaxtd; A X K F. — szsl

xal — dvsUr^xav bis in Lb. 20. xal ouxo;

N. — {xaxsddvcov Pacd Ag Vn M Mo Lab

Viet,. R, in Pa R per correct. jxaxsdwv. —
xal om. Mo. 21. ojJLoy, w super d.

M. 22. rfiT^ akka M, ^07] om. Pc. —
fjsv N Pa, -^‘fsv sv 'V Mo.

23. S^a3t>vSU3S'V Pd M, £v super osv M.

24. zpoarj/o)v Va Ag, zpd oixo)v La.

— daov La. — zpdxspov om. N Pa.

N
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6 . sisv ocv ouToi Tou 0pax'!ou jxoTpa ou ©paxo)v twv xdvxwv

OL)§£v£(; 7iXeioi>c dal tojv dvdpcomv, o~i [j,t] KsXxoi, TipoQ dXXo sdvoq iv

dvxsqsxdS^ovTr xai §td xouxo oa^£((; itoj Tipdxspo^ ©pdxocQ 'Po)[ia{o3v xocxsaxps^*»'!^^

ddpclouc;. 'Po3p.a(otQ ds ©pdxvj x£ Tudad saxiv uTCoysipioc, xal KeXzihv 6'aov

5 [i£v dypsTov vo]x(21oDat did X£ 6x£ppd)iXov c]>uyoc xai cpaD/idxvjxot sxooaioyQ

Tzapdmxai Gfiai, xd hk dSwxxyjxa £youat xai xouxcov. 7. xdx£ di 6 Aua{|xayoc; 6

TTpwxoiQ xd)v Ti£pio(xcov £Xo/i£|j.r|a£v ’0dp6aaic, d£ax£pa di ixi Apo|xiya(x*/jv xai

rixa(; £axpdx£ua£v. Oia di dvdpdai aup-PaXcov odx dTrdpoic TroXip-o^v, dpiO'p.oj

di xai TioXu d7U£pp£pXyjxdatv, auxdt; |xiv ic xd iayaxov iXO-wv xtvddvoo dticpu^sv,

10 0 di 01 xdiQ ^AYOcO-oxXvjc aoaxpax£odjj.£vo(; xdx£ Trpwxov 6xd xd)v r£xd)v idXio.

Aaai|xayo<; di xai uax£pov TrpooTixaiaaQ jxdyaic xai xv^v dXcoatv xoo xaidd;; odx

£v irapipYO) 'j:oio6|X£vo(; auv£0'£xo Trpdt; Ap0(xiyaix7jv £iprjvr^v, xvjq X£ dpyvjQ xtjq

adxoii xd Tiipav ’'Iaxpoo 7iap£ic xoj ViTq xai O-o^axipa aovoixiaac; dvd^xyj xd

TiXiov. Oi di oux ^A^aO-oxXia, Aaa{p.ayov di auxdv dXwvai Xi^ooctv, dvaaojO"^vai

15 di ’AYa^oxXiou(; xd npdc; xdv Tixqv 6'jcip adxou TTpd^avxoc. d)c; di £'xav'^X3'£v,

’Ai'a9’0xX£l Auadvdpav ^ovaixa yjYdYSXo, nxoX£|xa(oa x£ xoo Ad*(ou xai Eupudixyjc

ouaav. 8. Aiip'/] di xai vauaiv iiii xv^v ’Aaiav xai xiqv dpyyjv xr^v ’Avxiyo'vou 7

aofxad'£iX£. auvq)xia£ di xai ’Ecp£a{cov dypi daXdaar^Q xr^v v5v toXiv, £x:aYd|X£-

voQ ic; adxTjV A£p£diouc; x£ oixyjxopac; xai KoXocpaiviooq, xdc; di £X£ivcov dv£Xdiv

20 7rdX£ic;, d)c; ^oivixa idjxPojv Tcoiyjxyjv KoXocpoivioiv O-pTjvvjaai aXoiaiv. 'Ep|X7j-

aidva^ di 6 xd iXv^da Ypa^>a^ odxixi, i|ioi dox£iv, ii£pr^v* Tcdvxcoq "(dp xou

xai auxdc; dv ixl akooG'q KoXocpwvt wddpaxo. 9. Aoai|xayo(; di xai ic; '3idX£[j.ov

2. xXsouc; M. 3. dvxs^sTdCovxa X K N Pa (in

hoc i sup. a), dvXc^axdCovxi Lb, dvxs^exdCovxi

cett., coni. Sylb. et Valck. — zpdxspov A X
K F C Va, Trpdxspo; cett., in R v super

— Tcujiatiov d&pdouQ bis in La. 4. dS-pd-

oui; scripsi, cf. Herod. (ed. Lentz) I, 533,2.

II, 716,6, dDpdouc; cdd. edd. 5. c|>6yo!; edd.

vett., corrigunt S B in corrigendis, cj^uyo;

La. — sxouaiVp axaptoxxai La. 6. d^uoxxyjxa

La Ag Pc. 7. ixoXsjJLiasv Pc. 8. '("ixai Va.

9. 1Z0X0V Pcd La. — di£<pu'C£ Ag. 10. 6 di

xaTc; oi N, oi di zat; oi (oi posterius supra

lin.) Pa, oi di oi 7caTd£g ‘^ad-oyXyjQ auaxpa-

x£uo'jJL£voc; Va. — iv axpax£ud|j.£vO(; M Mo N
Vn Pc Lb, o) axpax£udjx£vo; La. — '(Ixojv

Mo, 'ccxuiv iadX(o La. 11. x'^v dXXcoaiv id.

13. auxou Vn Va N R, ocdxou Pc A X K F,

adxu)v, ou super uiv, Ag. —
'C^X£i M Vn

Lb Pa, in hoc yj super £i. — auvoixr]aac;

M Mo Va Vn Lb. 14. auxdv dvaXojvai La.

15. d’ B Va Lb Mo, di cett. edd. N R Pa,

di Tcdv 'dX9’£v Vn manu pr., Pc Ag La. 16.

d‘(a9-oxX^ Va. — Luadvdpa La. 17. v/jv

post dpyjjv om, Ag Pd. — dvxi-jcdvouq N,

dvxqdvojc;, ou super coc, Pa. 18. auviiJXY]a£

M Mo, auvtpx£i R, ad marg. auvcpxia£. —
di om. N. — izayoiisvo:; Vn M Mo Pab

N R Lab Va edd. ante B. £icaYaYd|X£voi; Pcd

Ag Fa. 19. X£padtou; M Mo N R Va Lb A
X K, Xs^zoiooQ Pcd Vn La edd. cett., vo-

luerunt iam Sylb. Palm. — dv$Xsiv La.

20. w; (xat) coni.Kays. Rec., p. 414. - Ko^vo-

cpwviov codd. edd., corr. Sch. — aLXojaiv La.

21. ou £xi La. — £X£t '^v pro X£pi*^v coni.

Couat., Annal. de la Faculte des lettres de

Bordeaux 1879, adn. 2. — zavxa A X K F

Pc, zdvxox; Pad Ag M Mo N R La Va Viet.,

voluit iam Loescher. 22. dv om. Va. —
2*
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I16{>pov xaxsaTTj tov A*ax(5oo. cpoXd^a:; Zk ’Ht:£'!^vol> ditidvia, ota ^7]

xd TjjKkd sxeTvoc; i::/.avdxo, x*i^v X£ aKKr^'/ i\zr^Ld’:r^J^'^ ''Hr£t(>ov xa» £::'. xd;

8 B-r^xa^ viXb'* xojv |ilaa»X£ojy. 10. Td di £vX£?jB‘£v £|xo( iaxiv ou ztaxd,

'l£pd)vc»|io; di £*,'{>«']>£ Kapdtavd; A'ja(|iayov xd; br/.az xtov v£X(idjv dv£Xdvxa

xd oaxd £Xf>I'’jiat.
"0 di ^£(:>(dv'j|i.o:; ouxo; £y£». jxiv xai dXXuj; dd^av T:(>dc s

d'X£yd-£tav •(pd'|>ai x(ov [iaatXiiov zXyjv ’Avxrcdvo'j, xo6xoj di oO dtxauox yap(?!^£a&a».

xd di £71* xoT^ xdcpot:; xojv ’H::£ipojxo)v zavxdraalv iaxt '^av£pd; £:r/jp£(a

Tjv9'£t;, dvdpa Max£ddva Bj^xa; v£X{)wv dv£X£iv. r|K''axaxo di^ tjj’j xai

Ao3i[iayo; o'j IluppoD a*.pd; ^poidvo-j; jxdvov dXXd xa». ’AX£^dvdf4»o xo’j; adxoi)^

xo6^ol>; dvxa^* xa» ^df) ^AXiJavdpo; ’H”£»[>tdxr|; X£ y;v xai xiov Aiaxidiov xd lo

TTpd; [xTjXpd;. r^ X£ »j3X£{iov 11'jppo'j x:{)d; A'ja(|xayov a'jjx(i.ay»!a dr^Xoi xai

rJJK^\i.r^zaz•.'^ ddidXXaxxdv i£ o'jdiv dXXr^Xoi»; *(£v£3Bai acpiai. xoj di

'l£p(ov6|io> xdya |i£v zvj xai dXXa rjv i; A-jaijxayov £‘(xXyjjmxa, jx£-|[iaxov di

dxi X7JV Kapdiaviov TidXiv dv£Xd)v A'jai|iay(av dvx’ aOx*^;; ujxtOcv £t:i xoj laB-jio)

xr^t; Bpaxia; y£ppovyjao»j. 16

1 10
,
1 . Aoj»|idyu) di £kI |iiv ’Apida»//j [iaa»X£'jovxo; xai »jax£pov Kaaadvdpou

xai xiov 7:aido)v ipiXia di£jx£»v£ -xpo; Max£ddva;;- 7:£pt£Xlk6ar|; di i; ArjiVjxptov

xdv ’Avxqdvo'j xyj; dpyy^;, ivxaiiB-a T|dr, Auaiiiayot; 'xoX£|r/ja£aB'a» f^X::iS;£v 'jtjj

Arj|X7jXp'!o'j xai adxd; dpy£iv r^wj Tjjki\ivj^ Ttaxpojov £::»axd|X£vOi; dv A‘AjjirjXpioj

'Xpoa::£pi3dXX£a^ai (d£i) xt £^£X£»v, xai d|ia dpiov adxdv rapcXB^dvxa i; Max£- 20

doviav |i£xd7:£|x7:xov UkO ’AX£$dvdpoL> xoo Kaaadvdpou, d>; di dcp(x£Xo, adxdv X£

’AX£?avdpov cpov£»jaavxa xai lyovxa dvx’ £X£ivoi> xr^v Max£ddvtov dpyT^v*

dXXotiaifl La. 1. xdv om. La. — ds om.

Va. 2. uiTcipov, rj super u, Ag. 3. ou

zi3xd, 5 'hptdv. sYP®'}- coni. C. 4.
£fP®''l'='^

N Pa. 5. ixpt'}ai edd. ante B, S in corrig. Vol.

V. 7. xol»; pro xoTc La. — cpavspui;, d super

(Tj, Vn Ag, (povspdv N. — xpd; iiryjpsiav coni.

Cor., recep. C (inter uncos), SW D, exrjpsta

S in Z. f. A. 1841, 503, recep. Sch, cf.

VI, 6,6. I, 9,4, ETryjpsiav praepositione

oniissa codd. edd. cett. (ix/^piav Mo), /ctx’

iTtyjpsiav coni. Loescher., s; izyjpsiav F, i”’

ixrrjpEw Lob. Ind. Lect. Regiom. 1816.

10. X£ om. A X K F N M Mo R Pa

,

est in Pbcd Vn Va Ag La edd. cett., d”*--

pdxY]; Xc xai xcuv dXXtov atax. Va, d

'dxcipujXYjc; Ag. 11. ri X3 om. La. 12. ddid-

Xaxxov Pa M Mo N R Va Ag. 14. Auaiiid-

ysiav D, cf. eius praef. mai. XIII, Kramer.

ad Strab. X, 460 (§ 22); Au3i{xdy£ia scribi

mavult Tzsch (uckius) : alteram tamen for-

mam codd. constanter tuentur et in hoc

nomine et in aliis similibus haud paucis.

— t|)xrj3£v R Vn Lb Mo, in R i super r^.

— dpiBjJLol pro taBjup N Pa. 15. ysppo-

vyjaou Pac Ag M Mo N R Va Vn, in Mo v

super ov, yspovrjoov Lab, yspovvyjaov Pd,

ycppovvyjso-j SW.

16. ’Appida»'ou AXKFNMPaRAg Lab,

'Apidatou cett. edd. Pcd Mo Vn Va, cf. 6,3.

25,6 VIII, 7,7. — pa3iXsu3avxo; A X K F

C M Mo Pa Lb, paaiXsuovxo; cett. edd. Pcd

Ag Vn Va N R Viet. La. — xaadvdpou

Pac. 17. di om. Va. 20. TrpooTispipdXs-

oBai La, TrpozcpipaXX. Lb. 21. dsl inserui, cf.

II, 20,1. IV, 6,8. 25,2. IX, 37,5.

Demosth. IV, 9. 21. xou xaaadvdpa La.
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2. To6xtov £'{v£xa Ayj|JLr^Tp»oj au|xpaXwv TCpot; ’AiJ.cp[Trd)i£t xap’ oXipv |X£v 2

sxTUsasTv OpaxYjc, «{xuvavTOQ hi ol XIuppoo xyjv X£ Opaxr^v xaxsaye xal

uaxspov STiyjp^s Nsaxiojv [xal] MaxsBdvwv. xd ttoXu Maxsdoviac auxoQ IIuppoc;

xax£r/£, duvdjx£i X£ vjxwv £q ’H7U£(pou xal 'xpoQ Aoaljxayov £v xtp Trapdvxi £yo)v

6 £TnxTjd£(toc. Ayj|xyjxplou hk dta^dyxoc xr^v ’Aa(av xal ^£^£6x^3 TOX£jxouvxot;.

daov |X£v ypdvov dvx£ly£ xd Ayjjir^xplou di£|i£'v£v q IIuppou xal Aoai|xdyo!j

au|ijxayla, y2vo|X£voo hk £7rl ££>i£6xa3 Arj[i7jxplou Auaijidyop xal IIuppcp oizX6b"q

'q (^ikia, xal xaxaaxdvxo3v ic, 'jrdX£iiOv AualjiayoQ ’Avxqdvop x£ xo) Ar||XTjXplou

xal aux(jj II6pp(|3 7ro*A.£jj.yjaa^ £xpdxyja£ irapd xoX6, xal Max£dovlav £ay£v

10 dvaya)p'^aai IIoppov piaadjX£vo; £Q xr^v ’'Hn£tpov. 3. ElcoO-aai hk dvd-pwiuoK; 3

cp6£a9-at hC £po3Xa 'XoXXal aojxcpopal. Aaa{|xayoq vjXixla x£ ‘qhy] Tupoi^xoiv

xal £^ wuQ Tidlda^ adxd^ X£ vo|xtS^d|X£vo!; £U§a(|X03v xal ’AYa9'0xX£i iraldwv dvxcov

£x Aoadvdpaq, ’ApaivoVjV £Yr^jX£v dd£}icpr^v Aoadvdpac;. xaoxTjV xyjv ’Apaivd‘/iv

cpopou(X£vrjV £7tI xoT^ Tuatal, |xr^ Aoatjxdyou x£X£ux‘)^aavxo(; £ti’ AYadoxX£t y^vcov-

16 xat, xo6xo)v £iv£xa ’AYaQ’Ox}i£i £i:tPooX£uaai X£*(£xai. r^h-q hk £Ypac[>av xal wq

’AYaOt)xX£ou(; dcplxotxo bq £p«)xa r^ ^Apaivdyj, dTtoxoYydvouaa hk £7cl xtp
*

PooX£oaai X^YOoatv ’AYa9'0xl.£l ddvaxov. '/L£Youai d£ xal 6k Aoalp-ayot; aiaO-otxo

oax£pov xd xoXixr^^-Evxa uitd xyjQ ‘pvatxdc;, £lvat di oddiv £Xi ol iiXiov yjpyjp.a)-

p.£v(p cplXtov £Q xd iayaxov. 4. 'Qq y®P ® Aual|xayo(; dv£X£iv xdv 4

20 ^AYaOx>xX£a ’Apaivo'-(] Trap^x£, Aoadvdpa Tuapd S£X£oxov £xdtdpdax£t, xo6q x£

Tialdat; djxa dYO|X£vtj xal xodq dheX(^ohc, touq atjxyjQ * ol n£pt£X9’dv xooxo £q

IIxoX£p.aiov xaxacp£6Yooat. xodxotq ixdtdpdaxooat iiapd S£X£oxov xal’AX£$avdpoc;

1. evsxa hic et § 3 D Sch, slvsxa

codd. edd. cett. — La. 3. zTzqp-

^£v iaxiiov M Mo Pcd Ag Lab Vn (a

super ix. in M), dx^p^sv iaxtwv Pa N R

Va (a super ax in Pa), kitqp^s iaxtojv

Pb. — [xal] incl. cum Sch. coli. Strab.

VII, fr. 35, p. 331 et VII, p. 323. 5. siq

AXKFCPdAgLb. 6. disjxsvsv RVnPc
La, disp.£iv£v cett. codd. edd. — q-Ksipoo

M Mo, oTCoppoo et paulo post xal bizqppo)

La. 7. Ysvdpsvo;;, ou super oc, Vn. — asXsd-

xou La. — oisXod-q aup|j.ayta, ad marg.

cjJiXta, Vt, articulum om. M Mo N R Vn Lb.

8. xou oyjp-yjxptou La. 9. ”oXu ok vsA Pc.

10. Piaadpsvov N. — st? edd. ante B Lab

Va Pa. 14. Xuatpdyo) La. — Ysvojvxai

xodxojv stvsxa aYaS^oxXcT Pa in marg.,

Y£vv(ovxai, xouxo stvsxa Ag. 15. ot oq os

vel potius ot ds coni. C, ot ds etiam Pors.,

i^dv] ds xtvsc Letronne. 16. dxoxuYydvouaa

ds sTciPouXsuGai Xsyouaiv A X K F C M Mo N
R Va Pa, dTuoxoyydvouaa ds szl xcp ^oulsoaat

Xs-(ouaiv B Sch Pcd Ag Vn Lab, marg. R,

Pors. S SW D nimia audacia delent Xsyouatv

scribuntque STTiPooXsdaai; articulo lacunam

prodi recte dicit. B. 17. xal om. Mo.

— aiayoixo La. 18. •dpyjp.oopsvtp <pt'Xa)v S B

SW D Sch ex em. Xyl. quam probat Palm.

M S, dp^l^svtp cpiXov A X K F C M Vn Pad

La, )^p7]ji£vo3 cpiXov Mo N R Ag Lb Va, stpyj-

jisvtp cptXov Pc. 19. 1T0XS Mo. — 0 om.

Va. 21. xod? adx^? A X K F M, x^? adx-^?

Lb N Mo Va Pc, x^? adx'^? Vn, xol»?

adx'^? cett. edd. Pd Ag R. -- ol icsptsXO^.

Pacd La Ag D Sch lacuna indicata, ol?

"K. vulg.
,

di, TCspisX9-dv xouxo s? Hx.,

xaxacp. coni. F, cu? Hx. coni. C., ol?

delendum putat S ,
s? xd tuxoX. La.
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y;xoXo'j^yj3£v, 'j»o; |iiv A'j3'nd/o'j, *(£*(ovw; cr/a'.xd;. Goto»

T£ o'jv e; HapkjXoiva <ava^£^r,xoT£; 'xetEiXiV IsXcoxov e; ro>.£|iov rpo; A'jT.|ia/ov

xazmzr^'^av xa* <I>'.>.eTa!(»o; d|ia, oi id ypr^jiaTa s::£T£Tf>a::To A’jat|td/yj, ttq

T£ *A7 a^iX>.so'j; tjXe-jttq ya>.fT:o>; ^ep<uv xal td r,a{jd zf^^ ’A(>3!*/dr,; 'jrorTa rjoo*

xaraXaii^dvc* llsf*^a|i^v ty;v 6rs(> Kaxou, riii-J/a; xr,(>'jxa Td Te 6

r> ypy^jiaTa xal aOtov e^i^oo ile>.e6xi». 5. A'jT!|iayo; ^e Ta-jTa xdvTa rr/f^a-^djievo;

^tajiJd; e; tyjv *At«v, xa» df»Ja; auTo; ro>.S|ivj t^i^Aojv ts Ds/weuxut

Tttfid zo'a.6 Te ix^aTY^t^r, xa* «Oto; dre^vev. *A>.e'a’^f»f/; ^e‘, o; ex Tf;;

[^'jvaix'^] e^fe^d^e*. ol, zoXXd A*jad'/^(>av Ta(/a;TT,3d|i£vo; d'/ai(jsizai

z: xa* ooTJfiov to6to)v e; X£p(xivr,3ov xo|iioa; etkrj^ev, evfta eTt xa* vOv eoT*v o* lo

'pavepd; o Td^o;, Kap^ia; Te |ieTa5'j xcbjir,; xa* IlaxTur,;. to juv ouv

A'j3t|idyyj TotauTa iytvezo.

1 11,1. ’A^r,Wo*.; ^e £’xdiv «t*. xa* I16f»fy/j. ooto; o IlOjifK»; *A>,ecdv^(x;»

Tpo 3Y,xev vj^ev, e* |iy; ooa xazd Alaxi^*yj )dfj zf/j llOppo;

);v, 'OXcifistd^i; ^e WXeJa^^po; t>J; NeozroXeiioj* NeonTo>.e|i<^j ^e xa* 'Af/j^^a i6

TaTTjp Yjv 'AXxsTa; o HapOrvj. dro ^e Hapdzo’j e; Iluppov tov ’Ay*>w>,ea);

zevTe d'/^|><i>v xa». ^txa v.t. 'jr^iat* TpojTOT ^dp ^r, o»jto; d)//>Tr,; ’IX»vj tt,v

;
iiv t; H£3aaX»av 'jzepci^tv dvayi»ipr,T.v, e; ^e tt,v 'Hnetp^iv xaTdpa; evTaOda

ix Tmv * K>.evoo ypr,a;io>v oixr^oe. xa»! o* ro»; ex piv 'Kpjijovr,; e^eveTo o'j^ei;,

e* ’A'^po{idyT,; \lo>,oao'/; xa» IKeino; xa» vediTaTo; d Ilep^ajio;. qeveTo »
de xa» *K/,sv<t» KeaTp?'^^;- tvjto» *-^^p'-1^®y7i Tjy«j»xr,3£v dT^jHavdvTo; ev

2 AeX^i?; lI*jppoo. 2. 'KArx/j de, d»; £Te>,s»jTa, toi ll'jppo'j zapaddvTo;

TTjV dpyyjv KeaTp»’Xi; |iev tjv^ to<; e^e>,vj3»v ’HT£».p<oTd)v tt,v *jrep H*ja|i»v

TOTa|idv yi»)pav toye, llep]fa|io; dt d»a^; e; ty,v Wtqv ’.\p£».ov d*jvaaTe»jovTa

ev TTQ Teu^lpav.a xTe»!ve». ;iO'Xi|iayr,oavTd ot Tep» Tij; dpyij;, xa» z^ •d>,e». to »

1. di pro piv Ag* Pd. — idxvddo; N,

'^vddo; Pa , in marg. ddpv3!”do;. 3. n^v

Ti ’A](. tiKivTTjv C c coni. F. 6. KcrT-

xov Ag, Ka^xov A X K F. — xjfjpyxa

xoTors '/p. Mo. 9. pvcrxo; uncis incl. B D

Sch. — 'Odpuy.ddoT C S, ’ndpv3«do; cdd.

rcll. codd., V. Steph. Byz. s. o. ’0dpv3O’.

10. TooTov Pac Vn. — ysppdwr^s^v edd. ante

B. SW, ytppovr,3ov B D Sch Va Pac Ag Vn

N R Lb, yspdvTj3»iv M Pd, ytpowTjSov Nto,

7«pp»ivr,33ov La. — xat st», xcil Iji. 11.

'povspiTi.; Pc. — IlcntruT,; edd. praeter BN
R Pd Va Vn, llcr/rja; B Pc Ag, -«tiot,; M,

::axTdr,«; Mo.

14. ’Apyji^oy et postea 'Apvp.^ CS cf.

§ 5, dp6p*)’j et ctpv^ Va. — IIypp«>; —

j

NiorroUjiov om. l.a. 16. d 3dpvTo; .M

j

Ped Ag Vn La. — di om. N Pa Va Vn Lb

! Mo. dro Hap-jsov di M. — Ilvppov

I

om N. 17. df, om. A X K F N Pa, est in

I

cctL edd. R Ped Ag Vn Va, zptuTo; yoip i3Tiv

I

o>:o; M .Mo. 18. bd>.a33ov M, i>a>vCt33tcrv

Mo, corr. in 3;r:a>aen». 20. rvsXo; Pc,

Iltspo; Schmitt Philol. XI, 478. sed cf.

Justin. XVII, 8,8, lltd).»; coni. Sch. J. f.

Ph. 18t>4, 14. — d vcdiTOTo; lUpy. S.

21. KE3Tptvo; A X K F Va M Mo Pa Ub,
K;3Tp!vf>T cett. edd. Pd Ag Vn N R. —
TovTip jap — K«3Tprvo; om. M Mo.

i

— dvdpo^cr/r,; La. 22. to» om. N.

26. “dXsi idfuxs Va per lacunam et rasuram:

I

spatio vacuo postea inscriptum est td ovo, cui
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ovo|ia £^(ox3^,t6 v5v dcp’ a'jzo'y /al 'Avopoiidyr^;, r^xoXouO^si *,«p vuv

£jT'.v r^pioov £v ^Z'(^ zoLzi. IKsXoc hk «Otou xaT£|i£tv£v £v ’H::£'!po), xai

r.^6yj'^fj'^ TooTov dvE^aivs lI6ppo; te 6 A'.ax($o*j xoci o» Traisps!;, aUC oOx

MoXoaaov. 3. 'Hv o£ dypt |xsv ’AXxsto'j to5 0ap’j::o'j scp’ svl jSaaiXsi xai id 3

5 ’H::ctpcoTcov oi ’AXxeto'j rai^3;, (o; a'.piat ataatdaaai et:’ lar^c;

dpyEiv, a'jTo( te TiioTto; E'/ovte; oiE'|iEtvav e; dXXVjXou; xai uaTEpov ’AXE^dvBpoo

ToO Neot:toX£{ioj TE/,E'jT7^aavTo; sv Aeuxovoi;, ’OXyiJLT:id5o; ^e Bid tov ’Avxt-

T:dTpo’j ipo|5lov ETiavEXiK/jr/;; e; ’'H::Etpov, Aiaxi^r,; 6 ’Ap'jp,3oD td te d>j^a

^'.eteXe' xaTyjxoo; tov ’0X’j|i::td^t xai 3'jvEaxpdTE’j3E ::oXE|XT^a(ov 'Api^auo xai

10 MaxE^03iv, 0’jx e^eXovtiov ETiEaUai Ttov ’H::Eip(OT(ov. 4. ’OXojiT:td^oc ^£, ok 4

ET:ExpdTr,aEv, dvooia jiev EpYaaajiEvr,; xai e; tov ’Api^a(o’j B^dvaxov, ttoXXo) ^e

ET i d'/oai(oT£pa e; dvopa; MaxEOOva;, xai otd TaOxa o'jx dvd^ta liaTEpov uno

Kauudv^pou T:a»3-Eiv vo|iiai>E'!ar,;. Aiaxior^v xax’ dpyd; |iev ou^’ auToi 55td to

’OXu|jiT:'d5o; sytk; EoryovTo ’H::Eipd)Tat, £upo|JiEvou ^e dvd ypovov ::apd toutcov

15 ou*f(v(o|i.rjV ^EUTEpa TjvavTiouTo KdaaavSpo; jir, xaTEXO-Eiv e; 'HnEtpov.

^E <^lX^7:T:ou TE doEXipou Kaaudvopou xai Aiaxi^ou |idyr,; ::po; Oivid^ait;, Aiaxi-

or,v jiEv Tpo)9^EvTa xaTsXaj^E jiEx’ ou ttoXu t6 ypEcov, 5. ’IlT:Eip(0Tai os ’AXx£Tav 5

E 7:i [iauiXEia xaTE^E^avTo, ’Apu,3,3ou |iev T:ai'5a xai a^zK^r^ Aiaxi^ou TipEapuTEpov,

dxpax:^ $£ dXX(o; i'>u}j.ou xai ^i’ auTO E^EXaab-Evxa ut:o tou TiaTpo;;. xai tote

20 f,xo)v E^EjiaivETo Eu^>u; e; tou; ’H::Eip(oTa;, e; 6 vuxT(op auTOv te xai tou;

::ai5a; ETiavauTdvTE; EXTEivav. dnoxTEivavTE; toutov lluppov tov Aiaxi^ou

xaTd-(0U3iv. y;xovTt oe eu3-u; ETTEOTpdTEUE Kdaaav^po;, veo) te YjXtxia dvxi xai

TTjV dpyr,v ou xaTEUXEuaujiEvo) jS£|3a((o;. lluppo; ^e etiiovtojv MaxE^dvojv e;

manus rec. addidit \m. (SW). 1. dip’

«'jTou scripsi, dn’ auTou codd. edd., VIII,

4,5 edd. inde a S dcp’ «utoD, codd. edd.

cett. dn’ auTou. —
,

y/oXou^cI *(dp oe, zcd

edd. inde a S e coni. Sylb., y/.oXo'j{>£i ^dp’

o)v y.ai cett. edd. Ag N R Va Lb Mo Pacd,

oe zcd vDv om. La, y/.oXou9^3i ydp oov, /.ai

vuv coni. K, 00 xae ’Avopo|idyrj; (r]x. ‘(.) y,o\

vDv iuTiv C, >^xoXouB-si 'j'dp uten, zXsivdv iutiv

y-p. Jacobs Animadv. ad Eurip. p. 45.

3. 0£ 6 Ag. — a^zeooo La. 4. xoo C S

B SW D Sch ex emend. Sylb., Ag R, xat cett-

edd. Pacd Lab M Mo N Va Vn. 6. oisjisivcev

r/ovt£c Va. 8. It Pc. — ’Apuppo’j edd.

praeter C S, in quibus est ’Apu|x[5!ou, dppo-

poL) Ped N R Va Vn M Lab, ’Apup^ou cett.

edd. Ag. 9. aovsaxpdTsuas deletum vult

Porson. 11. dppioaioo La Pd. 12. in’ dvopa;

Pc. 12. d^ia N. — dno K Va. 13. vojJiiaByj;

La, jiovollitar^; Pd. — Aeaxtovjv ouv xax’

dpyd; jxiv edd. ante SW, qui oov cum La

e coni. Cor. deleverunt, Aeax. jxiv xat’

dpyd; aiv Va. 15. oseixspov Va. — i;

om. N Pa, in hoc add. margo. 16. oi om.

La. — oi pro x£ Pc, xou Mo. — evidoai;

La. 17. jxcx’ oe> noXu xaxiXape Va. —
dXxiuxav Pc. 18. ’Ap6^pou edd. inde a B

Pc N R, ’Apuapou cett. edd., dpupoo Ag Va

Lab, dppu^oo Pd M Mo, dppeppoo Vn.

19. akXoi O-ojxou La. — Ic^XaMvio.

D invitis libris
,

cf. II, 14,2. 20. oe

Pc, oe Pd Ag, d N Pa, (i Mo Vn Lab

(in Lb corr.), iv (o M. 22. y^Xixeav SW
e coni. coli. 6,5 et VI, 3,1 ,

at cf.

III, 8,1. IV, 1,1. V, 7,7. 16,5, ubi

ipsi cum codd. dativum scribunt.
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Arpjriov r.rifid llT'j>.c|ia*ov <iva,3a(v£i Ad‘| 0 'j* xa»! o* llTo>.£{iaio; -,'Jvaixd t’

I3(»)X£v d3cX'^r,v o|io{ir,Tp(av «OtoO za(^o)v xa* aTo7.o) xaTrj^^iY*'^ A*y’j^tuov.

H f). Il6pp(<; JiaotXsoaa; rpoiTot; £7:£i>£T0 'E/.XrjVo>v Kopxupaw.;, x£».|i£vrjv te

opo>v TT,v vf^oov rpo Tf|; a-jToO */<*>pa;, xa* dXXot; ipnr,Tr^p*ov s:p’ a-jTV^ oux

i^£'A.o)v £lva*. |i£Ta dXoOoav Kopxupav oaa A'ja*|idyij) ::o>.£|i7;3a; £ra^£ 5

xa* o)'; Ar,jiVjTp*ov Ex^aXiov Max£^ov*a; Tjp^Ev, £; o a'jt>*.; £'£r£0£v Auat-

|idyo*j, td^£ |i£v ToO 11'jppo'j {i£Y*.OTa £; ixvMy/ tov xatpov ^E^r^XwxEv yj^r,

7 |io* xd £^ A’j'3’{tayov £yovxa. 7. 'Po)jia*f<*; ^£ oO^iva Il6ppo'j -poxEpov toXe-

jir^oavTa '3ji£v 'EXXr,va. A*.o|ir^^£*. ;i£v ’ApY£*o)v toI; t!>v ajxo)

oo^Ejuav £T*. *P'^'
A*.v£*av /wE-fEia* jidyv' ’At>T,va*o*.; 3e d>j.a te io

ZfjKKa ikrJ.jaji xa*’lTa>»*ov zdoav xaTa3Tp£'{>aa^a' to ev llopaxooaa*; “Taio|ia

£|izr<3d>v E^ivETO *ir, xal ' l*o)|ia*(t>v Xa^eiv rsipav ’A>.£^av3f/j; 3 e o NEozToXsjioo,

Y£vo'j; TE d)v 11'jppij) ToO aOxoO xa* r^K•x\q. zpEa^uTEpo;, d::r<t>avdjv ev AEJxaw;

£'p^>r, rp*v e; yetpa; eX^£*v 'Po)|ia*o*;.

l 12,1. OoTo) 11’jppo; £aT*.v 6 rpd)To; sx tt;; 'E>j,d3o; tt;; z£'pav 'lowj i5

3*apd; e::* T(o|ia*//j;. ^'-£3^, ^e xa* outo; £*aYaYO|iE'vo)v TapavT*v<i)v. 2. tooto*;

(dp rpdTEpov 6T* zpo; 'Po)}io*>/j; TjvEtaTTjXS* ::iX£|io;- d^Ovaxov ^e xaxd 3Y>d;

dvTs; dvTi^ysiv, zpo'J::apyo6ar,; 'liv s; a*jTv^ EOEpYSTia;, oTt o* roX£|ioOvTt t'>^

rpo; Kdpxupav zoXsjiov vavT. Tjvr^pavTo, 'idXtoTa 3s o* “psa^E*; to)v TapavT*v(«v

dvETiEtaav Tov lI6ppov TTjV TE ’lTaX*av ^*.^daxovT£;, d>; £*j3a*jio'/*a; sv^Exa dvT* au

TdaTj; £*r, tt;; 'EXXd^o; xa* d>; ovy oo*.ov a'jTol -apazsii-J/a* o:pd; ^!Xoo; te

xa* *xETa; ev to7 zapovT*. r,xovTa;. TaOxa Xeyv^tcmv to>v |i-vT;|ir,

TOV lloppov tt;; dXo^EO); eotJX^e tt;;’IX*>/j, xa* o* xaxd TaOxd f,Xz*^^£ '/(opy^astv

*oXe|io’jvt** sTpaTEUEtv Y^p sr* Tponov dw!xo’j; ’Ay*XX£'o>; d>v d::dYO'/o;.

1. TOV XoYov M. — }'jvfiixa om. M
Mo. 2. ^ioo.xiv A X K F Pacd Ag M .Mo

N Va Vn Lab, t' lotoxiv B D Sch c coni.

Porsoni, iomxsv C S SVV c coni. Cor. —
T«»v om. Ag. — avTov B SW D Sch Ag, hic

ct lin. 4, avTov edd. rell. 3. Kspxvpatoi;

ct Kipxvpo'/ A X K F C Va (xjpxvpov Va),

Kopxvp. cctt. cdd. M Mo (in hoc corr. in

Kspxup.) N R Ag Pcd Vn Lab, xopxup<r^ Pd

Lb Mo, corr. in xspx. 4. xat d>.Xo>; coni.

Cor. — oppr,TT,p!0 '.; ct tl^sXov La. 7. i~’

ixsivov Pc. — os^r;X<oTa* Pu cdd. ante

C, osStJXioxsv La Pacd Ag Vn M Mo R

(in R xsv expunctum et supra tcp.). 10. pro

ST* ]sv. C coni. [immo i:ciYsv«-

—Jts pro Ss La. mox dXka t* xoXXd Pc

cdd. inde a B, d/Xa tj xat Ag, To>Xct om.

cett. cdd. M Mo Pad La N R Va Vn. 12. xet*

om. N. — Ts pro oi La. 13. y^^o; Va.

16. ovrm; Mo. — o om. Va. — iovtov

M Mo Lb. 16. li om. N. — eroYottivtuv

edd. ante SW codd. plcrique, ixoYOY^^jii'^'»''

Pd La, edd. cett. 17. T<j» rpotapov etsi Casaub.

ad Polyb. p. 118. — avvsTrrJxEi N. 19. Kop-

xupov S B SW D Sch Pd Ag Vn R, xopxvp<r.»

M, xopxupa Pc, Kipxupov cett. edd. N Va

Pa Mo, xspxvpov Lb, xapxtipct La. 20. tov

om. N Pa. — svixet D Sch invitis libris.

21. Tapoxsji'}* La. 23. t«)v zzippo’j La.

— T(7)v supra f,; N. — £:rr;X6s La cod.

Phral., cf. 26,1. — TavTa codd., TauTo edd.

!

24. aTpoTcvaci La. — i*>v om. N.
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w; 0 » xabza yjpsaxc, hii\LifSkz y«P ou^svi wv iloixo, auiixa vaC»:; xs 2

s-xXVjpoo jxaxpd; xa*. kXoicc axpo*f|''J^^a £uxp£7:iSl£v iztjjoq xai av^pac; oTiXfxa;

«Y^iv. 3. £axi ^£ dv^pdai oox ixicpaviaiv £q ayYYp^^^f^r-* syovxa £TO-

Ypa|i|i.a EpYcov 'jxojivT^jiaxa zhai. xa5xa £KiX£YO(j.£vtp |i.ot |xdXiaxa iizr^X^z

5 ^aup-daa*. IIuppou xo7.jj.av x£, T|V |j.ayo|j.£vo; auxoQ [xe] TiapEiyExo, xa». xvjv et:»

xoT^ aEi |j.£XA.oua».v dydioi T:po'vo».av 6^ xa». xoxe TtEpa».oujj.Evo(; vaoalv eq IxaXiav

'Poj|ia»!oL>:; iXaLr^d-zi xa*. vjxojv oOx e»j&-'j; tjv acpia». cpavEpoQ’ 'Poj-

jxaiojv TTpoE TapavxivoL»; auji^oXyj^, xoxe ::pwxov E7:».(pa»!v£xa». auv xtp axpaxtp,

xa». Tiap’ iXzi^a a'fhi ::poaT:Eaojv, (o; xo e».xo'e, Exdpa^Ev. dxE 5 e dpiaxa 3

10 £Ti».axd|j.Evo; oj; oOx dqidjiayo^ Eir, xpo; Tcojiaio:;;, T:apEaxE'jd2^EXo (oq xouq

E>.£cpavxa{; ETracpi^aojv acpiT.v. 4. ’EXE''.pavxa; ^e Tiptoxo^ jiEv xtov ex xi^c;

EOpoiTTi^ ’A).Eqav5po? ExxVjaaxo, llwpov xal xr^v o6vajx».v xa9-EXo)v xT|V ’IvSdjv

aTTod^avdvxo^ ^e ’A).E^dv5poo xa* d/.Xo*. xd)v [5aa».7.E(ov xai T:/.E(axooq sayEv

’Avx*yovo;* lloppcp 5 e ex x:^; }idyr,c; eyeyove». x^^q Tipoc; Ayjjxyjxpiov xd O-yjpia

16 a^/|JLdXoJxa. xoxe $e ET:*.'.pavEvxo)v aOxojv ^Eljia sXapE 'Pojjiaiout;, dXAo x». xa».

o’j SIojia Eiva». vo»i(aavxa;. £>.£cpavxa Y«p^ oaa |j.ev eq IpYa xa». dv^pdjv yElpac;, 4

E».aiv EX T:a>.a*.o'j ^^Xo». TrdvxE; eIooxei;’ auxd ^e xd Q-r^pia, Tipiv yj 5».apf^va».

MaxE^ova; et:*, xyjv ’Aa»av, oO»5e EojpdxEaav dpyvjv t:XT|V ’Iv$(7jv xe auxojv xa*.

Ai|5'j(ov xa*. 030*. T:Xyja*o'y(*)po'. xo6xo*.!;. or|XoT 5 e xa*. "Oiiripoc, ,oq paatXEua*

20 x\ha^ jiEv xa*. oix(a; xoTc E’j^a*iJ.ovEax£po*.(; aoxdjv sXscpavx*. £T:o*!rja£ XExoa|xr|-

|j.£va^, 3r,p(oo ^e E/.scpavxo; |xvyjjir,v o*j<^E|x*!av ET:o*.yjaaxo' 3'Eaad(xEvo(; ^e yj t:et:o-

aiiEvo:; Ejj.vyj|j.o'vE'jaEv dv t:oX6 y* T:po'xEpov, e|io*. ^oxeTv, yj lloYiJ.aiojv xe dv^pojv

xa* Y^pdvojv jJ-dyr^;. 5. IIoppov ^e e;

1. [)"’ouo£vi tu; Ag. 2. soTTpiriCsv La. 4. xoiv

riuppov ipYojv Loescher., probant C B, uxo-

\\yq\xa-M slvcz*. ctuxou- d ixiX. Lachmannus.

5. X£ incl. D Sch., v. D. praef. XXII. 6. zctt

xo p Pd. 9. eXxtSa; Mo N Pa, in hoc ;

expunct. — dxs orj Va. 10. xapsoz. tu; x.

iX. $£ XpOJXOV jxsv xd)v l/. x. EOp. sxx. zopov

xat ouv. Va, xdpov etiam M Mo, iXscpav-

xct; ixacpyjaojv acptai habet Pa in marg.,

sXsccavxa; psv xpwxo; xojv Mo. 12. xaxsX-

Ildjv La. — x:^v x(Lv ’lvd. edd. ante S, xr;v

’Ivd. cett. edd. Pcd Ag M Va Lab, xtov ’Ivd.

Mo Pa R (ad marg. Pa R xf^v). 14. xpd;

om. N Pa, in hoc addit, in marg. 15. dXXto;

x£ x«t A X K F, dXXox*. xczt cett. edd. Pabcd

Va Vn M Mo N R Viet. La. 16. daou;AXK
F Ag Lab, dao; Pcd Mo, daov coni. F C,

oaa cett. edd. Pa Va Pors. — ypsiac, Emper.

L*.xE>dav r2zYj'(a'(z zpea^aia Xlopaxooaicov 5

Sch., cf. Athenag. suppi, pro Christ. 17,

p. 80 ed. Otto. — IljJitXtoo; /sTpsi;, Jacobs

Anth. Pal. III, 871, Sieb., Kays. Rec. 422.

18. stopdxsiaav S SW Va Pd Ag Vn M Mo,

itopdxsactv edd. rell. R Pa, itopdxrjaav Pc,

correctum, ut videtur, in itopdxsiaav, ecjpd-

xiaav N. — X£ om. Pa N. 19. Xixuojv Ag,

Xuxtiojv, i sup. u, Pd. — xcd om. ante

"Ojxrjpo; Pc Ag Va Lab. 20. xoT; £udaijJ.ov£-

3X£poi; auxtov om. cod. Phral. 21. ouo£-

jxtav jjLVT^jxr^v Pa M N, ou o£ jiiav |j.v. Mo.

21. 7] pro xcd coni. Sch. J. f. Ph. 1864,

47. — x£X£iajj.£vo; M Mo N R Pa (in R uo3,

in Pa 0 super £io). 23. D ubique Xupaxo-

aitov, edd. codd. non sibi constant, SW
hanc formam meliores codd. multis locis

praeferre dicunt ad VIII, \ 11, adn. 64, at

pluribus locis, ni fallor, eam, ut hic omnes.



26 ATTI K A.

Kcipyr,^ov»o» -^do otajidvTi; id^ xoiv rAkzoyj izowj'j dvaaidTO'j;, f,

os yjv XoirTp ^'jpaxodoct*; ”oX»opxouvT£; ^rpoasxdB-TjVTo. "A Ttov -piajSsiov

Iluppo; dxo6o)v Tdpavra jiiv sia xa» loi); ir^v axir^v syovia; ’lTaXtoiTtov, s;

^s ir,v lltxsXiav ^ta^d; Kapyr,^ov(o'j; r|Vdf/.aacv drava^Tf^vct'. ilupaxoyatov

'ppovrjaa; ^s s'^’ auToI Kapyy,oov(o)v, o" baXdaar^; to)v tots [lap^dpo)v |idX*aTot 5

sr/ov £[tr£»po>;, T6p».o» <l>o(v»x£; to dpydiov ovts;, toutcov £vavT(a £7n^pl>r^

va'j{xayf^aat to»; ’Hr£tpo')Ta'.; ypd>|t£vo;, o" *ty,^£ dXouar^; I>dXaaaav o»

TjjkKfA dXav> fjZiaiavTO ro) ypr^al^ai. itciptupsT 0 £ |iO! xa*. '0|irjpo'j ezo^

£v ’0^'jaa£»a*

o1 o’jx haT. ^aKajja'/ lo

dvips;, o’j^£ I>' dXsoT. |1£|1!Y|i.£'^vv £i^ap £^o'jt.v.

16,1. Tot£ ^3 0 llopp^i;, (o; TjTTr;I>r,, Ta*; vauaiv i; Tdpavra dv^iSio

laU /oizai;. ivTaOIla zpoo£'rTa'03 |i.c]fd>.o); xa* ttjv dvayojpTjatv, oO ^dp

d|iay£* ' Po)|i.a(o’j; f,r»aTaTO d^T^aovTa;, •op*!^3*:a' Tpo::ov toOtov. [o>; £::avT^xo)v

£x iI*x£X*a; TjTTTjIItj), -ptoTov $*£re|i'}>£ fpd|i*taTa s; ts r/jv Walav xa* zpo; 15

’

AvTiy/^iV, TO'j; «liv arpai*dv Ttov jiaT.Xitov, to*j; 5s ypTj|iaTa, ’AvT*!yjvov

xa* dji^^pOTSpa aWtov. d^*xo|i.3vtov ^£ tiov dyjsXtov, to; o* d~e5oIlr|,

TJva'|'aY(ov to'!>; £v tsXc*. tcov t£ £* ’H::£ipo'j xal Ttov TapavT*!vtov, tov |t£v

sV/c Td p*.|ilX*a dv3Y’'vtoax£v oO^sv, o ^3 Tj-etv Tj|i|tay(av eXs^sv. Tayj> ^£ xa* i;

TO'j; 'l*(ojia*o'j; r,XI>£ Maxe^ova; xal dXXa ifhr^ zspaif/jji^cu Ttov 'AT.avtov 20

i; T7,v II6ppo'j fIor,I>£*av. 'lV)|ia*o* piv laOTa dxo’jovT£; Tj36ya!iov, lI*jppo; os *j~o

TT,v £z*o03av TspaioOTa* v*jxTa rpo; Td dxpa Ttov 6po)v d Kspa6v*a 0‘x^|td?^0'ja*..

3. MsTd ^£ TYjv iv ’lTaX*a ^Xr^r^v dvaTavaa; tt;v ^6va|i*v Tpo-

rciciunt. 3. avrrjv Ag, droxyjv Pd. 4. ira-

vaaTVJvo’. Ag. 7. vcfvp.dyoi; Pc. — T^r£*p«n-

Ts; La. — 0 ; |iy,oi Ag. — non recte post

ftdXa 33'iv ot i:oXXo* excidisse aliquid putat

Sch, cf. 111, 9,1 drsosiyfhj o*.a^'^'3a’ —
xct' owctvso»; >5ys|io)v. 8. irt3Tcr:o N. —
rm; Va. idem om. — opr,po; N. —
2TTT, Ag. 11. dXa3' Pd M N, dXi33*v Pa R.

tum ’joo»p M Mo N R Fab Vn Lab Vt Pa (Fab

R Vt Pa ad mang. stoap). £0ov3'. A X K F C

Lab Vn, ioou3i M.

12. >;33y‘,f6; D, codd. edd. cett.

r^xTTjlhj -at; vau3tv, i; X K C S B SW. —
Tat; om. Va. 13. xot; Xo*. jrat; La. 14. dp.ayt

N R Fab Va Vn Pacd Ag Lab Mo, at daay/*

II, 13,2. 26,1. V, 4,1; -avor,|i.£t 11, 38.5.

III, 5,3, cf. StahI., Quaest. Gramm. ad

Thuc. pertin. p. 41. — [to; ixavrjxtov £x

X*JtEXtd; ifjmjDrJ inclusi. 16. oiezejius AX
K F Fab Lab Mo Ag Pd, Pa rptoTo; oi iz£|i-£,

oi£rs^'>£ C S B SW D Sch Pc Va, zzz^i^z N.

— T3 om. La. 16. tcov oi codd. omnes,

ut videtur, toI»; os edd. 17. t7j; 01 7p. La

SW D Sch, c7»; ot to jp. B. e coni. C, co;

ouv Yp. cett. edd. N Va Vn Lb Mo Pa, co;

0 YP* Fc, co; ov YP- Ag Fab, t»»; jp. Pd.

19. 0 os M. — ^v|niayiav Fab Pcd La. —
sXsysv Ag Fab Vn La Mo Pac, D^sye cett. edd.

20. i^xs, ad marg. ^,X3s, Vt. 21. ctxov-

30'/Ts;. ov sup. 30V, Lb. — VkO SW
(auctore B, qui in Corrig. aut v“o aut s;

legendum censet) D Sch
,

iri .M Mo

Pcd Fab Vn Lab, praepositio abest a

cett. edd. Pa Ag N R Va. 22. Tdxpa La.

— ovo|i.dCo'j3'. edd. ante B. D Sch Vn Va

Lab Mo, ovojidCou3iv Pacd edd. cett. 23. rpo3-
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*'.t:£v AvitYovm ^o)i£|j.ov
, a\'Ka t£ 7:o'o6|i£vo(; \i-dh.axa

sc lia/aav [5o7j8'£»a(; ^tajiapxiav. xpatv^aaQ hk Tr^\^ xs i^iotv xapaax£or|V

AvTiYovoy y.ai x6 xap auxo) Tayiccxtov ^svtxov s^ito^sv sc; xdc £7i*. O^aXdaaifj

TioXcic, aOxoQ o£ Maxc^oviac; xs x^^c dvo3 xoti BsaaaXtov STtsxpdxriGS. ^r[koi

5 0 £ |xdX'.axa xo |X£Y£9t)(; xvj^ \i.dyr^z, xct*. xr^v Iluppotj vixr^v, toc 7:apd 7ToX'j y^-

votxo, xd X£ dvocx£8-£vxa 07:Xa xwv K£>.x(ov ic; xo x^c; ’A9-r|Vdc; ispov x^c;

’Ix(ov*a^ Ospwv |i£xa^u xa» Aapiarjc: xa» xo £::(Ypajx|ia xo stt’ aOxoIc;-

lo'j!; 9-L>p£o6^ 6 Mo)vOGGOi; ’Ix(ov*!^i Bojpov ’A9'dva 3

riuppo? drJj dpaoscov sxpspiaasv FaXaxdv,

1<> Kdvxa xov ’Avx'Yovo'j xa&sA.wv axpaxdv. oO |i£Y«

a^7|iTjXa*. xai vOv xa». ::dpo;; AiaxiSat.

xo6xo'j^ ji£v 6:^ svxaOd^a, x(p ^£ £v A(o^(ov)[i Ati Alaxs^dvcov dvsB-vjxsv auxiov

xdc; dari^cic. sTitY^Ypa'?^'^®'- xai xa6xat;*

ai$£ zox’ ’Aa(^a '{(v.ay £7:dp9-Yjaav TtoXuypuaov,

aids xai ''EA.Xaaiv dotjXoauvav Iropov.

vuv §£ Aid:; Nd(o TOXi xiova; dpcpavd xsixat

xdc; [isYaXauyVjxo) axuXa Max'/jdov{a;.

3. llupptp ds Maxsddvac; sc; dirav xaxaaxpsc()aa9-at xap dXiYOv djiwc; 4

yjxovxt SYSvsxo KXs(dvt)|io; aixio;, sxoijxoxspii) xai akXmq, dvxt sXsaO^at xd sv yspai*

16

ciTTcv Va. 2. oi’ d|xiKTtdv Pd M
Fa Ag. 3. ^svixwv, oj expuncto et

0 supra, Ag. — i^a>.dcjcjYjc; Pc. 4. |x<z-

xsdoviotv om. sq. X£ La. — ^aXctaauiv

N Va. — izpdxTjas Pd. 6. -d om.

Pacd Ag M Mo Va Lab, 6Va.cz toD KsXtixoD

vel oTzka Tojv KsXxaiv coni. Sylb., xu>v KsX-

xixojv codd. edd., oTuXa sunt scuta cf. VlII,

50,1. — x£ quod habent post ic codd.

edd. inter xd et dvaxsB-. posui G. Kruegero

suadente J. f. Ph. 1861, 484; F xs dele-

tum voluit. — xojv ’Ixojv. PaNRFab, N
r^C supra versum. 7. cpipojv Fab M Va Vn
Lb Pc. — Aczpiaarj; Vn. — <zux^; Pd Ag
Fa. — In marg. Va ayoX. 'AirrAXojv. apyo-

vccux. st; xo d, 28. 8. ^rjpsooc; Fa Pd, ^rj-

psxoj;, ad marg. Dupcouc: La, Dopouc; Pb.
— 6 U.0330C; Vn Pb Lb. 9. dzo M. —
cXpsjiczas X K F N Lb Mo Pab Vn, ixpdjxczas

Va. 10. oh LbPb. 11. atyjxczxczt D, v. Praef.

mai. VIII, cctytj.yjxcd codd. edd., cztyjxrjxczt —
ivxaulla om. Pd. — dvsO-rjxczv M. 14. dt

0£ 7C0X Va Mo (tioxs in hoc), a? 6s tcox’

Pa, «zt oi xox’ Vn. 15. czt ok Va Mo. —
EXXccaiv oouX. e coni. Lachmanni SW D
Sch, 'ihlaoi Pbc, klXciOi oouX. Pd Ag Fab,

sXXdo*. oook. N R Pa Mo Va Vn Lab (in La
xdv ad marg. addidit man. rec.), kXkdoi

xdv oooX. cett. edd., 'EXXdoi y? Pors.

16. Ndoj vel Natw Foucart. in Bullet,

de Corr. Hell. VI, 167
,

Ndou Preger.,

Inscr. Graec. metr. p. 82, vczoj D Sch Vn
Pb, vaw cett. edd. edd. — xoxs xttovac;

Va. 17. \i.z‘(oXaoyri~to D Sch,

edd. cett., xd; (xd; Ag Fa) ixsYaXauyyjxojv

Ped Ag Fab M Mo Vn La, xdc jxsYccuyrjxd;

Va, xdc |X£Y« ahyrfzry.z Pa N, xd; jxsYao-

yyjxd), cz super ya, R, xd; {X£ Yauyrjxdiv Pb
Vt (marg. jxcYauyTjxd;)

,
xd; ixcYaoyyjxojv

Eb. — axuXcz Va. — M<zxy]6ovt<z; edd.

inde a C, Vn Va R Pa, MczxcBovtcz; cett.

edd. Ped Ag Fab N La
,

Xczxcocccjxovfe;

M Mo Vt (jt super X in Vt) Vn Lb
Pb. 19. £xot{xojxdxoj Fa. — xo sv y.

A X K F. — yspcJi, delevi v ephelc.

cum Va La Ag Vn Fab Pbc Mo.
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6 TOv Iluppov droXirovia xa Maxe^ovojv z^.za^ £;

IlcA.orovvr,aov iXb-sIv, Aax£^a»|jLo'v»/j(; ojv Aax£Oat|i.ov(o»; axpaxov i; lyjv

y(of>av toX£|i»ov V 7£vo'j; oaxcpov xou KXsojvyjioi»

^yjXojao). llrrjaav(o'j xoO rso» IlXdTaiav toT; "EXXrjOtv fj*,nr^aa|i.£vo'j llXstaTodva^

u»o; lIaL»aav(a;, xoii $£ KXsdjJijilcyjTo;, o; £vavx(a ’E::a|i£ivwvda 6

xa». Brjpa(ot; |iayo'|i£vo; d::£^av£v £v A£’JXTpoi;. KX£OjippdToy Zk 'AfyjoiKoXt;

Tjv xa* K/.£OjX£vrj;- ’AY*/ioiKdXido; di d-atdo; :£X£'jTr^aavTo; KK£0|i£vTj; Tr^v ,3a-

5 a?X£(av £3‘/£. KX£0 {i.£v£'. di Kaid£; ‘(v^ovza», “p£a36x£po; |iiv 'Axpoxaxo;, v£(d-

X£po; di KX£(ov'j|io;. ’Axpdxaxov |iiv oov 7:pdx£pov xciX£Xa|S£v yj X£X£'JxVj-

kX£c»ji.£vo'j; di dro0-avdvxo^ o^XEpov i; d|i^taflr^x'/jaiv xax£3xr^aav r£p' x”^^ lo

ripyj^; ’Ap£’j^ d ’Axpoxdxo'j xa* KX£tdv’jjto;, * oxio dyj xpo’7:i|) |i£X£X^djv £7:dYc*

Iluppov i; xr,v yoYpav. 4. Aax£da*|i.ov*o*; di rpo |iiv xf^; iv A£'jxxpo*;

(|idyyj;) oddiv i-fzyy^zi ZTaljiia, (oax£ oddi a'jv£y(dpo*jv dY<ov( zo) x£xpax:^a^a*

k£!!1(j>' A£(*)v*da |jL£v '(do vixtovx*. oOx l'^aaav xo’j; £”0|i£vo'j; i; X£Xiav i^apxiaa*

'p&opctv xo)v Mr^do)v,- xd di ’At>r,va*iov xa*. Ar^|JLoa&£vo*j; IpYOv 7:pd; xtq vr^om 16

H lI'^axxTjp(a /Xorr^^ £iva* -oXiju/j xa* od v'xrv. ::p(dxrj; di Ysvojiivr^; acpia*

sjlicpopd; £v Bouoxol;, daxcpov ’Avx*::dxpoj xa*. Max£dda* ji£YdXo); ::poa£7:xa*3av

xp*xov di d Ar,|ir,xp(oy ”d'/.£jio; xaxdv dv£X::i3xov yjX^£v i; xr^^
yV*'-

ndppou

di iajiaXdvxo; xixapxov Zr^ xdx* oxpaxdv dpiovx*; ::oX£|i*ov adxo* X£ ::ap£xdaaovxo

xa*. ’ApY£U')v >]xovx£; xal M£33r,v(tov ad|i}jLayo*. Ildppo; di (o; i::£xpdxrja£v, 20

1. droXtzov-a M, dzoXiizovza Pc, drjAv.zoy-za

Mo Pd Ag Fab La. — xd om. N. 3. iz>jY£v Ag

M Mo N Va, i^>5Y* P°st C— praeter S —
Pcd Lab R (in R y^ super lzT^yx (i AX
K F S (qui in Auct. praefert).

B. ivavxto; iz’ dji'.vdjvoa Lb, ivavxtct /m

zajuvoSvoct La, izayuvtovda Pa, iza|i'.vtov5a

Mo Pcd. 6. xojoi Va. pro di, di om. La. —
dYXj3t zdXi; La. — crp.sizdXido; N Va, dqf'.;-

zdX. Lb, dY'.; zohZo- Vn, afr]; zdXido; Pc.

8. £3/3 CS D Sch Vn Lab Mo Pc, zt/zv

cett. — KXsojiivr^ (s* super rj Ag) La Ag.

— zp£3pyxaxo; — vstoxaxo; edd. ante B,

zpsapliyxaxo;, 0 super su, Ag, "psa^chaxo;

R, zp£3^dxoxo; Fab Vn Lab Va .M Mo Pac,

zp£3^dxspo; B SW D Sch. — vciuxapo; Pacd

M Mo (vidxapo;) N R Va Vn .Ag Lab Viet.

F^ab edd. inde a B. 0. {liv om. Mo. 10. /Xzo-

jiivri N. 11. dp'.3X£U(; M Mo, ctpdu; Va. —
d dxpdxaxov N. 11. Post KXaovuu.0 ; D la-

cunam indicat, C S SW Kays. 0 ; ante dxc^o

drj inserunt, Sch. scr. xctxi3X7j, codd. xctxs-

3XTj3av, Fa xaxi3xr,3£v, B xctt KXstljvuao; bis

ponit, secundo loco inter uncos e sent.

Pors., Westerm. Act. Soc. Gr. T. I, p. 172

propter verba di’ aCxiov i^v Iy*^ xoD y^vou;

y3X£pov xoy KXstovdjjLou dr, >.o'j3<ij lacunam

subesse suspicatur, haud recte, nam haec

ahia nihil aliud est nisi da'-pi3^rjxr,3*; r^

zspe xr^; «P7A>*
—

inserui, excidit ut 28,2, Sch. pro x^; scr.

xoy, Va La Pcd xoi;, cett. xt);. — 3uvr/copc'.

Vab Pcd Ag N Vn Lab Mo Viet., 3'jvr/«>pyj 3av

edd. praeter D Sch, qui 3uv£7(bpoyv scribunt

(^imperfecto ubique opus est“ B). — zoy

Va. 14. Asiovtd^ B SW Pcd Ag Vn M Mo R

Lab, AiOJvtda cett.edd.N Va Pa. —
Pd. — pro £fapx£30!'. in N est x 3ai. in

Pa x£3a'., dp supra vers. 16. di om. N.

17. iJL£YdX(o Lb. 18. xp-'xov C S D N Va Pa,

xptxo; cett. codd. edd. (v super <; R).

19. £3^aXXdvxo; N Pad, £3^dXXovxo; Mo. —
tum di, r; super s, R. — xdv xs Ag Fa Pd pro

xdx£. 20. M£3Tjvto>v Pac N R Fab Vn Lab.
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oXqoL» jJL£v yjX8-£v sXsiv autopod tr^v tcoXiv, hk,rr^ y/jv xai Xdav

iXdoaQ (iixpov r^auyaS^sv. o» §£ £q TOXtopxiav £L>xp£Ti'!2^ovTo, Trpdx£pov Ixi

xyjt; STTdpxYjc izl xou xo>i£|JLOtj xou Tipot; Ar^{xyjxptov xd^ppotQ X£ potO-aatc xai

axaupoiQ X£X£ty»a{i£vYj!; layopoTc, xd di iirijxaycoxaxa xai oixodo(iyj|xaaiv^

5 6. 'Tto di xouxov xdv ypdvov xai xr|V xoO TToXijxou xo5 Aaxtov.xou xpi^TiV 7

’Avx(fovo(; xctc; zo7i£ic xwv Max£ddv(i)v dvaaojad|i£vo(; r^7:£(-(£Xo iq, n£Xo7io'vvrjarjv,

ota £X'.axd|j.£voQ II6ppov, Yjv Aax£da(|xova xaxaaxp£cl>*/jxai xai n£Xoxovvyjaou xd

rjAkd, oux iq ’'H:i£tpov dXX’ i-xi X£ Max£dov(av auO-iQ xai xdv ix£i TrdX£{xov

vj^ovxa. ixiXXovxo^ di ’Avxiyo'vo'j xdv axpaxdv £$ ’'ApY00(; iq X7]v Aaxcovtxr^v

10 d^siv, adxd? iq xd ’'ApYO^ £>irjX6d-£i Ildppo^. xpaxiov di xai xo'x£ aov£aTii7rx£i xoTq

ip£dYooaiv iq xr^v t:o'>iiv xai oi*dtaX6£xai xaxd xd £ixdq yj xd^tQ. 7. (Jiayojxiviov 8

di irpd:; bpoTi; f^hr^ xai oixiatc xai xaxd xoix; ax£vco7[oi>{; xai xax’ dXko dcXXwv

x*^; i:dX£coQ, £vxau9-a d ITuppot; ijiovidd^Tj xai xixp(oax£xai xvjv x£(paXyjv. x£pd|i.tp

di p/iTjd-ivxa uird -(ovaixot; xeO-vdvai cpaai Ildppov ’ApY£iot di od Y^^aixa xyjv

15 dTOXX£ivaaav, Ai^jxr|Xpa di cpaaiv £ivat £ixaa|xivrjv. xaoxa iq x:^v

ndppoo x£>L£yxfjV adxoi Xi^oDoiv ’ApY£ioi, xai d xwv iirtyoipitov £^r^Yyjx>]c;

Aoxiaq iv £7T£aiv £ipr|X£. xai acptatv iaxt xou O’£oo ypyjaavxoc, ivO-a d Ildppoc

£X£>.£6xr^a£v, i£pdv AVjiiTjXpoc’ iv di adxc> xai d Iluppot; xiO-anxat. 8. 0aO|ia 8

dv^ xotouiiat xwv xaXoojxivwv Aiaxtdoiv xpiai xaxd xd auxd ix xod d£ou

20 aoiJL^r^vat xr^v x£X£oxyjv, £i ’Ayt>iX£a |i.iv "0(X7]po(; dird ’A/t£^dvdpou cpvjai

xoo IIpid|xou xai ’AxdXXiovo(; diroXiaQ-ai, lldppov di xdv 'AyiXkioiq Ilod-ia

7ipoa£xa^£v d7coxx£ivat A£XcpoiQ, X(p di Aiaxidoo auvi^vj xd iq x*^v x£X£0x:^v

oia ’ApY£io( X£ Xi^Goat xai Aoxiac; imyja£. dtdcpopa di d|xcDQ iaxi xai xaOxa

(dv 'hptdvojxoc d Kapdiavd? £Ypac[)£v dvdpi Y«p PaaiXa auvdvxa dvdY/vj irdaa

2. ot d’ B Pac Mo Ag R Lab, ot di cett.

edd. Va Pd, odd’ N, dt M. 3. xou ante

Tcpd:; om. Pa M Mo N. — xadcppoK; M.

4. xavpotg, x expunct., in marg. axaupoTc; Pa.

— X£X£iyioji.£vy]v A, X£X£r/iojj.£voi(; Pd Ag
Fa. — ixt ^xaytdxaxa X K, £TCi|j.ayu)paxa

Lb Mo. 6. -dq TzoXBiq xd? xuiv N.

— £TC3q£xo Ag, yjTzzqzxQ — ixi!3xd{i£vo?

om. M Mo Lb. 8. TZolXd A X K Pabcd Ag

N R Vn Fab Lab Mo, xd TtoXkd cett.

edd. Va. 8. iict' x£ Xaxsdaijxoviav

La. 10. xwv y£ pro xdx£ Pd. — auv-

£|xi:t'i:x£i Va
,

auv£'xtTtx£i La. 12. o[X£tdi?

Ag. — xou? ax£V(u7CoT? La. 14. d£{JipXrj9-£vxa

La. — dxi X£pdju[j pXYj9-£vxot uxo yuvai-

xd? XE&vdvai cpaat xdppov iv ax£va)7toTc

x^? oTrdpxyj? cod. Phral. 15. dxoxx£tvavaav

M. — £lvai xt £tx. La. 17. Auxicc? SW D

Sch, A£uxia? cett. edd. codd., Auxio? Viet.,

cf. § 9. II, 19,5. 22,2. 23,8. — £air£aiv

La. — £tpyjx£ Vn N R Mo Pac D Sch, £rp/Jx£v

cett. 19. di edd. ante B, M Pa N, dyj cett.

edd. Ped Mo Ag Vn Va R Lab. — xaXou|X£V(ov

om. La. — xpiat scripsi, cf. Dind. Praef.

mai. XXXII, auxot? codd. edd., C coni,

xouxoi?. — xaxd xd xd a.uxd La. 20. £ty£

La. — cpaat Pd Fa. 21. xdv xoO dy. La.

23. Auxia? Pc Ag Fab Va Lab SW D Sch,

Auxia? Pd, A£ux£a? edd. cett. Pa R Vn.

24. d)v B ex em. S., SW D Sch, voluit

etiam C, td? edd. rell. Mo Pac Ag Fab Vn

Va N R La, oT? coni. Pors. — dvdpa?
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s; oo‘f(pd'^£iv. d xa*. <I>(Xtaxo;; ak(av Bixctictv er/.TjCpsv, szeXxi^lcov r/jv

r; 'jpaxo6act; xdI>o^ov, d::oxp'j'J;aab‘cti kov Aiov'ja(o'j xd ctvoatwxaxa,
y; x:o'j

TjjKKr^ '(2 'l£po>v6|xo) a'j*(Yvdi|xrj xd £^ ’AvxtYovoo •(pd'^stv. |x£v

’Il7:£»po)xd)v dx|xr^ xax£3xp£']>£v £c xoOxo.

1 14,1. E'.x $£ xo ’AI>y;vi(iaiv £a£XIk<’i3tv ’li»$£tov aKKa X£ xa* Atorjoo; x£ixa* 5

Ilia; d;to;. rXr^zvj'* ^£ iaxi xpVjvr^, xaXooai ^£ auxT^v ’Evv£dxpo'jvov, o-ixio

xoa|xTjIl£*aav Oro Ihtataxpdxoj- cppiaxa |x£v ,'dp xa* 5*d Tidar^; x*^; ~o7.£o'j;

£3X*, rr^YYj ^£ aoxTj |xov/;. vao* ^£ Orip XYjv xpV;vr,v o |x£v Arjxr^xpo; -£7:o'!r,xa*

xa* KopYj;, £v ^£ xio TpizxoXiixou x£(jx£vov iaxtv d^aXixa. 2. xd rik i; aOxov

2 oTJAa Xi^iXa* Yp4'|»o), zap£i; oroaov i; Ar^iorr^.# Ixet 'oO K6yyj. "EXXr^vtov o* lo

|xdX*axa djx'^*a|il7|X0’>vx£; ’AI>r,va*o*.; i; dp/atOTT^xa xa* ^(opa, (d) ::apd H£o)v

'^aa*v £/2 '.v, £*.aiv ’ApY£*oi, xaI>dK£p ^apfldp(*)v <I>p'j;*v Aqu^xto*. Xi^cxa* oOv

(«; A/^ixTjXpa e; ^Ap^o; zK^/jzclv li£XaaY*i; ^£;a*xo o*xw xa* d>; XpuaavUl;

XYJV dpKa-(r,v £z*axa|x£vTj xy;; Kopr,; $*rjyjaa».xo- *i3X£pov ^£ Tpo/'’Xov *£pocpdv-

xr,v i; 'Ap^o-j; xaxd W^r^vopo;, £XH£*v cpaa*.v i; xyjv ’Axx*.xy;v, i6

xa* yyjatxd X£ £; ’EX£*ja*vo; |yi|i«* xal o* zal^a; EOpouXia xa* Tp*-

::xoX£jxov. o$£ jxiv ’ApY£u*)v iax* Xo^'^;* ’AI>r,valo* ^£ xa* ozoi -apd xo'jxo*;

3 izazt * To*zxoX£»xov x*iv K£X£0 ’j zptoxov a::£ipa* xaprov y;|X£pov. izY^ oz

d^£xa* Mojzaifyj *x£v, £* ^r^ Mo’jaa*7/j xa* xaOxa, Tp*.7:xo7^£|xr<v ::ai^a ’yx£a'^^0

xa* Ty;; £iva*, 'Ory^zoiZ 0 £, ou^i xaOxa 'Op^-io); £|xo* ^ox£lv dvxa, E'jfPyjX£i 2u

xa» Tp*rxoX£|xo) A’jaa6XrjV xaxipa £iva*., |xr|V-joa3* ^z a^*3* “Ep* xy;; -a*^o; $oHy;va*

7Mod Ar^*xr^xpo; az£*pa» xo*j; xaoxod;. XotpiXo) $£ 'AUr^vaito opd*ta “otr^aavx*.

1. ouatctv om. N. 2. i; X*jf>oxoy3a; scripsi,

sv i^ypaxoyja»; codd. edd. — xfjV oiov.

M Mo Pacd N Vn Fab Lab (in Lb p. corr.

-,T,v). — 0'ov. dvosuJjXTjTa Fa Pd. — xoD

oiov'j3oy Va. 3. xs pro Pa M Mo Va Lb.

— usv om. La. 4. ’Hi:s'.p<»)Xuiv om.

N. — dXxTj Pab M .Mo Vn R Lb (Pa R ad

marg. dxur^), dpyjr;, ad marg. dXxr;, Vt.

6. sXHoy3'v Va. 6. ivvsdxpo-jvotov. v

super o»v, .\g. 7. xoaar^sHitoav M. — '(dp

om. A X K F N R Pa, est in Pbcd M .Mo

Va Vn Ag cett. edd., in Victorii adnotatione

post oid positum est. — $*. dar,; La.

— xfj; om. Va. 8. aCd] Fab Vn Va M
Mo R Lab Pacd. 9. iv SI tulos Va Pa, iv

os x«p R N et Ss sup. xio, sv Ss xiu cett.

codd. edd., sv S’ aOtoj SpengeI Kays.

— otuxo M Mo. 10. 030V edd. ante S\V

I
N Mo, o; 030V Pacd Ag R Vn Va Fab Lab (in

! Lb dei. a sec. man.), in M inter rapsl; et

030V spatium aliquot literarum vacuum est.

— xap'.sl;? SW. — 0* |iaX*.3xa scribunt et

d post oo>pa ins. F C, oip.cn pdX. sine 5

Pabcd Fab M .Mo N R Va Ag Lab, o" ad/..,

omisso d, cett. edd. 12. apysttov .M Mo Vn

Lb. 13. SyjaTjxpov N. — oi$sto .M Mo,

oi;a3Ha*. Pd. 14. xopr,; edd. ante B. —
otr,Yr;3axo Pa, a\ super a, M, oirj7)3sxo La.

15. i; dp^o; Pc, s; dp^ou; Pd Ag Fab Vn

Lab (in Vn manu rec. insertum s$. in Lb

i; corr. in i^), tum dyHo; .M Lb, s^o; La.

17, 6 os N, dos usv sa'?.v Va. — signum

[

lacunae post i3Cf3'. D, post toyxo'.; Sch,

j

»a3t pro t3«3i coni. Cor. — xol.sou Lb,

j

xsxsoD La. 19. st pouscttou «uv xal x. Pd.

I

— xai om. Va. 20. opcpsio; xatixa M Mo,

dpcpsoj; om. Pd. — syJJodXsi La. 21. oy-
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'AX6izr(^ loTiv £'.pyj|i£va Kspxudva slvai xa» Tp'7iTo'X£|i.&v dd£Xcpo6c, x£X£lv di

acpdc du*|^oci£pot ’A{Ji(pixTudvoc, £Tvat di Tiaiipa TpmToX£|i(p |xiv ’Pdpov, K£pxudvi

di IIoa£'du)va. Tipdao) di livai |i£ wp|iTjjX£vov xoud£ tou )id‘(ou xai oxdaa t

£y£t xd ’A0-^v)rja’v *£pdv, xaXo6|Ji£vov di ’EX£'jo(viov, £'X£ay£v dc[»tQ dv£ipaxo(;' d

5 di £;; xdvxac; daiov j'pdccp£iv, ic, xauxa d7Toxp£cj>o[iai. 3. llpd xou vaoo xoud£, 4

ivd-a xai xoo TpiTrxoXijj-ou xd d*(a)ijj.a, laxi ^ouq yaXxouQ oia Iq B-uaiav d-(d[i.£voQ,

7:£TO(r^xai di xai xa8’‘)^jJL£vot; ’E7Ut|X£vidyjc Kvtdaioc, dv Diddvxa Iq d^pdv xotjxdaO-ai

XlYouaiv £G£}iO'dvxa Iq aTrVjXatov d di uxvoq od TTpdx£pov dv^x£v auxdv x:piv

01 x£oaapaxoaxdv Ixoq •(£v£aO'at xa9'£6dovxi, xai dax£pov ircq X£ £'3ioi£t xai

10 T^oXeiQ £xdO-r^p£v dXXa; X£ xai xr^v ’AQ'r|vauov. 6dXr^c; di d Aax£dai|j.ovioic;

xvjv vdaov Tiadaa:; odx£ dXkoiq, Trpoayjxcov odx£ Tcd)i£toQ r^v ’E'Jiip.£v(di{j x^q

aux^C* dXX’ d |xiv Kvcdaio;, 'BdXr^xa di £iva( cpv^ai Fopxuvtov IIoX6p.vaaxo(;

KoXoipdjvioc; l-XYj Aax£dai{xov'!ot(; Iq adxdv noiTjaaq. 4. ’'Exi di dmoxlpco vadq 5

Edxl.£iaq, dvdO^/jjxa xai xouxo and M‘i^dtov, oi X'^q ytdpaq MapaO-wvt layov. ippov^aai

15 di ’A9-r^vaiooq ini x*jj v'!xT(i xa6x'(j ixdXiaxa dxd^oi- xai dv^ xai AiaydXoq, (dc

0 * xou piou npoa£doxdxo 'q TzXeoxr^, xwv jxiv dV/uov £jxvT|jxdv£i>a£v odd£vdq,

ddqr^q ic xoaouxov ryxcov ini nor/ja£i xai npdq ’ApX£p.ia(ci) xai iv SaXap.ivi

l-£v xai xi^v ndXtv £*(pac|>£ xai (dq x'^q

aadXoj [Pd. 1. sex' srpYjpsva edd. ante

SW codd. 2. i>-JYaxspa Pb C B SW D Sch

e coni. Sylb., ^^oyjL-irja' cett. edd. Ped Ag

Fab Vn Va M Mo Lab (in Lb q dei.), quod

si recte se habeat, dds>.<pidouq scribendum

est, V. Preller Ind. Schol. Dorp. 1840, 5.

— Tdpov D Sch, cf. Herodian. II. xa8-oX.

npoa. p. 546, 20 L xd p apydasvov Xs^s-

(oq daadvse&ai l^sXsi, pa, pavtq, pd^, yioptq

xoo ’Pdpoq xxX., Tdpov SW, ’Pdpov B, in

add. ,,’Pdpov invito Vossio (ad. h. Cer.

450),“ "Papov cett. edd. La, paupov Ag Fa,

paupov Pd, ^Pdpov Lb. — xspyjvov. ds Va.

3. dndea (iq) i^yj‘(r^aiv C, s^rj^^sTaB-ai ondaa

sysi SW, s^7jYy]eiv e margine illatum esse

putat S, xai d)v sq. coni. Bosius apud S

in Auctario, xai ondoa iq iSvjlYjeiv sysi xd

’Ab’. Ispdv dis^isvai G. Krueger., xai iq i^yj^p/iaiv

dndaojv sysi? V, 21,1. 5. dnoxpsnopai,

super n, M. 6. xpinxoXsp.aiou La. — xd

aut delere aut iaxlv loco eius ponere vult

Gurlitt, Ueb. Paus. p.383. — dvaYojxsvoq M S

mai., dydpsvoq cett. edd. Pacd Ag Vn N R

Lab. 7. xai S B SW D Sch R Va, om. cett.

edd. Pacd Ag Vn M Mo N Fab Lab. ~ KvoSe-

aioq C S BPacd Ag M Mo R Va Lb Vn, h. 1. et

lin. 12, ubi etiam N Kvwoaioq, Kvtdaioq cett.

edd. N La (in La a alterum supr. lin.).

8. icTr/jXaiov La, iq n-^Xaiov N Pa, in hoc

a sup. q n. 10. xojv d&yjv. La. — 0dXyjq

S B SW D Sch Ped Ag N Vn Lab, QaXqc, cett.

edd. MoRPaVa. 11. v^aov Pd. 13. xvda-

atoq La, xvdaioq Pd. — Yopxdviov M.

— npdq, supra iq Vt. — nor^oai M Mo.

— saxi ds C S. — dnoxspcD Pc La. 14. xai

om. S M Mo. — MapaS-diva A X K F.

15. sxaCw Fb Pd. — atV/uXoq M Lb.

17. xoaoDxo Pa Mo R Va, xouxo B Ped Ag Vn

M N Lab, xoaouxov cett. edd. — ini noiyjaiv

A X K F Pacd Ag N R Lab Fab Va Vn M Mo,

ini noiT^asi cett. edd. ex emend. Xyl., xaxd

noirjaiv mavult Loescher. — npdq ’Apxs-

juaio) S cum Loeschero, recep. D, Pa, sed

in marg. npd dpxsp-iaiou, npdq dpxsjxiaiou Vt

R M Va, oj sup. ou in R, npd dpxs|i.iatou

Pbcd AgNVnLabMo, cf. 2,2. 10,2. 18,5.

44,4. II, 23,1. 111,4,7. 7,9. 18,5. IV, 29,1.

31,12. 35,1. in’ ’Apxs}xiaicp III, 16,6.

18. naxpd&sv S B SW D Sch e coni. Lobeckii

ad Phryn. 94 et Porsoni, npoxsiisv cett.
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jidpTopa; lyo» to Maf>ot>tuvi dXao; xa» MVj^ojv to'j; e; «'jto dzoJidvTa;.

0 5. 'Vrsp Tov Kspajiiix^iv xot'. OToclv TTjV xaXo’jji£vTjV flaalXsiov vao; sattv

*ll'fa(aTO'j. xal OTt |iiv d*(a>.|id o* raoeaTr^xsv ’Ab^r,vd;, o-j^ev tkiOjia

s::o»//j{ir^v tov ez» 'Kfjtytkviuj s::!aTd|i£v<i; >wO]fov. to ^e d^a^iia opojv Tf^;

’At>Tjvd; -(Xa’jxo'j; eyov too; At^jcov w ovto Euptaxov. 6

to6to»; -jdf* saTtv E»pr,|x£vov lloast^iovo; xa* /»?|ivr,; TptTojy'^o; tb-jaTEpa sivai

xa» ^td toOto sivai coa^sp xa* xijj lIoaEi^dr/t to*j; d:p^kiX|to6;.

7 G. lI>.y,T/jv *£p'Jv saxtv W^po^ixr,; 0'jpav*a;. zpdjTo*; dvt^pojztov *Ao-

a'jp*>j*; xaxEOXTj oi^soba*. xy,v Ojpaviav, |isTd ’AaTjp*//j; K'jrp*tuv lianto*;

xa* <I)o*.v'xo)v To*; WoxdXcova eyouT.v sv tiq lla/.atoxiviQ. -apd ^e <l>o*y!xiuv lO

K'jt>yjp*o* |iat>dvT£; a£^/ja*v. *At>y,vaio*; xaxEaTy^aaxo Aqsy;, aOxm te

0'jx sTvat ::a*^a; 'X<|uCo)v, o*j *('*(> xa* xal; d^sX^pai; fEvEolb*.

xy,v Tjji^opdv EX |iyjy!*iaTo; xf;; 0‘jpav!a;. xo s^p’ Tjjidjv ex* d7 a>v|ia

ilap*//j xa* ep^ov <1>3*Wj. e3x*v *At^y,va*>j*; Wb^ioveoiv, o* llop^upiiova

Ext rpoxsfKjv *Axxa*>/j ,Sa3'.Xrj3avxa xr;; 0'jpav*!a; :paa* xo -apd o^3*v lepov ir

t^p63aat>a*. Xe70 'j3 *. ^e dvd xoy; ^y^jiou; xa* dXXa o*j^ev *'^lo*o>; xa* oi xy;v

T:d>.!v ey/ivxe;.

1 15,1. ’Io’j3! ^e npd; xt;v 3xodv y,v IIo*.x*>.y,v d*^>}id!^o‘j3*v dr<> xd>v ^pa^ptov,

€3X*v 'Kpjiij; yaXxoO; xaXo*j]iE’y>; W^opalo; xa* ruXy, ::Xy,3*ov. e::£3X*. ^s' o*

xpdxatov ’AJ>y,vaui)v *zzojioy*cf xpaxy,3dvxo>v HXet3xapyov, o; x>j; Izrjyj Ka33dv- iw

^poo xa* xoO ^£'/txoO xyjv dpyr;v d^eXyi; «ov erexexpaTTXo. ‘2. AuTy^ ^e 3Xod

::pd>xa |uv \\^>y,va*>/j; eys*. xtxa^iiewj; ev 0*votq xf^; Wp^eia; ivavxia Aaxe-

^a*.(iovto)V 7f7parxa* ^e o*jx e; dx|iy,v d^divo; oo^e xo>*jiy,|idxt«v e; sri-

^EiJjv xo £p7ov y,^y, zpofjxov, aKKa dpyonevy^ xe y, jidyy, xa* i; yeipa; iv.

‘2 3’jvidvxe;. ev ^e xip |ie3u) xiljv xwyo)v *At>y,vaio*. xa* Hy,3£*j; *A*ia!lo3*. |idyov- ^

xa*. |iova*.; ^e dpa (xaOxa*;) xa*; 7uva*;iv oux d:pTQpe* xd rxa*3;iaxa xo e;

cdd. Ftcd Ag Fab .M Mo N R Va Vn Ub.
1. dv^pta; codd. S B SW Sch, dv^ptcd; edd.

ante S, D. — .Vlapa^iV/«ov edd. ante B,

Mapabtnv. codd. edd. cett. — dpao; (ad

marg. dXsf^; Vt) Lb Vt. 2. ksper^iuov

Smin., xspo^icnov Ui. 8. fA d^aXuei edd.

ante B
,

d^aX^cr rA codd. edd. cett

H. At|ivr,; S SVV, tptuvr,; L*. — tpituiv^So;

M. 7. tov; om. cdd, ante B Pabcd Ag

M Mo N R Fab Vn La, est in cett. cdd. Va.

9. x«r:i3xr,3s M Va. — d3vptV; bis Lb.

— ::a<p’f; Va, Totptoi; Pd. 10. dr/aXmva Mo.

— xoXa'.3Trjv7j La, 'aXasTivT, Pa. 12. *d>-

I s*>xi Mo. 13. om. .M Mo N. 14.

i

vQtuiv \\br,v<ito*.; *A8^ov*v3iv

I

coni. Letronn. — i; sop^uptmv Pcd

Ag Fab Lab Vn (in hoc om. et ot man.

! rcc. additum), ot ?op:pvpuuva iv. Pa, ot

I et supra ij M. ot roptpvpttuv lx\ Mo.

I

19. 3xy,Xr, pro rtiXr, vult C. — txsxi La.

I

20. drr.; tr::ou Va. 21. ixsTpaxxo M Mo Vn

! Lb Pd, in hoc xa sup. axp. — aOtf, Kays.,

J

, in ipsa autem porticu* Amas., avxr, codd.

;

edd. 22. xaxoiuvw; M .Mo. 24. o)vX'

j

Va. — spyotiivr, A. — xavxai; inserui,

quod loco xat; ponere voluit C.
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TO'j^ xivBuvoyq dcp£'§£q, £i Bqiiaxupac; [^xs olKougt^c, ut:6 'HpaxXsouc; xal

uaxspov (pB-apsfar,; a'^(ai xvjc axpaxidc, r^v sx’ ’A&-‘j^vac laxstXav, ojicoQ

Tpoiav yj>.8^jv ’A8-r^va(ot; xs auxoT; |xayo6p.£vai xai xoTq xdatv "EXXr|aiv.

3. £X» ^£ xai^ ’A|xaJ^da»v ''EXX*/jv£(; £ia'v T^pr^xdx£Q ’'I>iiov, xai oi ^aoikzX<;

5 -/iO-po'ap.£vot dtd xd ATavxoc £; Kaaadvdpav xdX|j.rjp.a- xal adxdv r\

Alavxa £/£t, xal aly|xa/^u)Xcov dXXaQ X£ xal Kaaadvdpav.

4. x£X£oxaTov o£ x^^ Yp®'f^^ |J-ay23d|i£voi Mapad-iovi* Bottoxwv dyj ol 3

nXdxaiav £yovX£^ xal doov r^v ’Axxixdv laaiv i <^ y£ipac; xoiq ^appdpoit;. xal

xadxYi |J.sv £OXiv laa (xd) xap’ d|j.cpox£p(ov iq, xd £pYov xd di iaoj x"^c; p-dyYjc;

10 '.p£6YovX£:; £laiv ol pdppapoi xal iq xd eKoq (d3'oovx£(; 6iXkr^\fJ'Jq. loyaxat di

zf^q Ypa'f^Q yT^iq X£ al <I>o(vtaaat, xal X(ov pap^dptov xodq iaxlxxovxaQ £<;

xadxa; cpov£dovx£; ol ''EXXT|V£;. ivxaod-a xal Mapa3-(dv y^YP^I^P-^^^^

r^poj;, dcp’ o'j xd x£d(ov divdjiaaxat, xal 9r^oz\Jq dvidvxt ix £lxaa|X£voc;,

’Al>r^vd x£ xal 'HpaxX^;* MapaB-tovloi; Y^P’
'HpaxX^c;

15 ivojxla&Tj {>£d; xptdxot;. xtov |xayoix£vcov di d^Xoi (idXtaxd £latv iv XTjj YP°^?1i

KaXX(|i.ayd; x£, d; ’A^r,va(oi(; xo>w£|JLapy£iv MtXxtddrjt; xfov axpaxr^

Youvxoiv, -^pto; X£ ’'Ey£xXo; xaXo6*i£voc;, ou xal dax£pov xoivjaojxai |j.v7j|XTjv

5. ’Evxao^a dzrJ.(izq x£ivxai yaXxaT, xal zaXq jiiv iaxiv ixlYpaiJ-li-a dizo VJxto)- 4

valtov xal xtov ixtxooptov £ivat, xdc di £xaX7jXi|ijJL£vac; xlaaiQ, |i-7^ acpdc; 6 X£

20 ypdvo^ Xo|i.yjvr|Xat xal d ioq, Aax£dat|iovltov £tvai XiYeta» xtov dXdvxtov iv x-J

H'.paxxr,pia vVjato.

1. st; A X K F C Pa, i; cett. — st d^ Va

Pa, in huius margine si 7s, st ds codd. cett.,

in R super s, st 7$ edd. — tHju; xtipa;

Fab, O-sjuazvpa La. — urd pctzXsou; La.

2. oxpaxta; M Mo Lb. 3. {laydijLsva'. M. 4. stpTj-

zdxs; .^gFabR (in R super st) Lab. 5. rji^poi-

3|xsvot cdd. edd. B. ar/aXtoxojv La. 7. xs-

XsuxtzTo'. C S SW D, xsXsuxatov cett. edd.

codd., cf. xsXsuxata III, 18,16. V, 11,6.

— jjiayrjodpsvoi edd. ante B Ag Va M, in

hoc s super rj, jiaysodjjLSvoi cett. edd. Pacd

Vn N R Lab. 7. „ds melius abesset" B,

inclus. D Sch, qui svb^ot (vel
:j^)

ante staiv

inseri vult; contra Lugebil. J. f. Ph. Suppi.

V, 652 lacunam post TsXsuxaiov ds xrjq

Ypatp^; statuentem recte disputat Wachs-

muth. II, 506, adn. 1; oi] pro ds idem.

8. iac£3iv M Mo Vn Lb. 9 . xd ante e; xd

spyov ins. Sch. praef., post tact Wachsmuth.

505, adn. 2. — s^oj C, sato x^; 7pa<p^C coni.

Loescher. 10. sayaxa edd. ante S Va N
Pausanias I.

Pa Mo, sayaxat cett. edd. Pcd Ag Vn R La.

13. TTaidtov Mo Lb Vn. — tovop-otaxai om.

Vn. — dpvidvxt Mo Vt Viet., dpvtov xt vel

ctpvtov XI Pcd Ag Lab Fab Vn (rj dpxtov marg.

Lb), dpvtov xs Pa N Va, dvuijv marg. Pa.

14. dvd pro ’A9r]va La. — rjpaxXsT (post

st . .

.

rasura) Va. 15. svojitaB-rj sv “irptoxoi;

A X K F, 0-sd; ante svojiia&y) ins. Loescher.

et sic fere Va svop.. D^sd; sv xpojxoi;, cett.

edd. codd. svop.ta97j d^sd; xpwxoi; (R ad

marg. sv dXXtp xsTxai sv). 16. xaXtp.ayo;

Va. — oj; d&. Pc. — coni. F,

recep. edd. sequentes, est in Pd Ag (yjprjxo),

i]p~o, ^p'zo, r]pxo cett. codd., y^xo La, T^p^axo

A X K F. 17. xai ou N. 18. xstvxai om. La. —
yaXxaiM ut saepius.— xuovatW MMoPcd Ag

Fab R Vn Lab, in R a man. rec. additum,

x(ov axiojvatojv Va. 20. xat daa codd. edd. ante

C, qui e coni. F scripsit xat td;, B xat 0 td;,

xal daa dXXa S e coni. K, Bekkeri scrip-

turam recep. SW D Sch. — dXXdvxtov La.

3



34 ATTIKA.

1 16,1. ’Av§ptdvt£^ yaXxoT xsTvioct Tipo |i.£v r/jq axodQ SdXojv 6 tou;;

vd|xoo; ’A9'Tjva(ot(; *|pd([»a(;, dXifov «TKDTSpoj SsXsuxo^, (p xai Tipoiepov

i^EvETo £Q TYjv £'jdat|i&vfav TTjV jX£>iXotjaav ar,{i£la oux dcpavf^. SsXsuxcp
*(^P?

ojc; ojp|xdto £x MaxcdoviaQ 0’jv ’AX£^dv^po3, 0^6ovi' £v Il£>vX‘(i xtp Ail xd ?6Xa

ix» xoo poj|xou xsijxsva 'xpoopTj X£ a'jxd|xaxa zpOQ xd «-(aXjxa xai dvsu xopo; 5

vjcpD-rp X£X£uxyjaotvxo(; d£ ’AX£^dvdpo’j, H£X£oxo(; ’Avxr(ovov £c; BapoXwva

dcpixdiAEvov dEiaac; xai Trapct lIxoX£|iaiov cpL>*|^wv xdv Ad^oy xaxr^XO-Ev au&iQ ic,

Ba|5o/w(ova, xax£Xd-ojv Be Expdxr^oE |x£v xf^<; ’Avxr(&'vou axpaxidq xa*. adxov diUE-

xxEivEv ’Avxrfovov, eIXe Be ETitaxpaxEuaavxa uaxEpov Ar||xyjXptov xov ’Ayxqci'vou.

2 to; ds 01 xaOxa xpoxEyojpyjXEt xal |xex’ dX(-(ov xd Aoa»|xdyoo xax£»pYaaxo, xr^v lo

[XEv £v xijj ’Aa»a Tidaav dpyyjv 'xapEdojxEv ’Avxidyoj xoH xaidi, adxoQ Se e^

MaxEdoviav yjrEiYSXo. 2. Hxpaxid piv xa» 'EXXt^vcov xai pappdpojv yjv Tiapd

^eXeuxoj* IIxoXE|xaio; Be dd£>.cpd; jxsv A»jadvdpag xal Trapd Aua»|xdyou Tiap’

a»jxdv TTEcpE^Ycoc, dXXox; ds xoXjx^aa». -xpdyEipoq xal d».’ adxd K£pa;jvd(; xaXo»jjX£vo(;,

odxoQ d lIxoXEixaio;, 7rpoa»o)v 6 ^IleXeuxou axpaxd; e^svexo xaxd Aua».jxay(av, 15

XaD-(i)v XeXeoxov xxeIve».* diap^daa» ds £7:»xpEcJ>a^ xd ypT^jxaxa xoTq Paa»A£uatv

EpaalXEuaE MaxEdovia^, s; o TaXdxa».; 7:pd)Xo; wv laixEv ^aot^Ecov dvx».xd$aa9-a».

xoX|x'^aa; dva».pETxa» ozo xcov ^ap^dpcov xr^v di dpyj^v ’Avxiyovoc; dvEowaaxo

3 6 A‘/j(xr|Xp(ou. 3, XeXeoxov di paatXsiov ev xoI; |idX»axa T:£»!d-o|xa». xal dXXwQ

Y£v£a3a». d(xa».ov xal :rpd; xd 3-eiov EdaEpyj. xoOxo jxiv Y«p ^eXeuxo':; £ox».v 6 20

MtXrjalotc; xdv yaXxoav xaxa::£|x'j>a; ’AxdXX(ova ec; Bpa^/ldac;, dvaxo|x»aO-£vxa

1. dvop. xal yalxol M Mo Va Vn Lb,

dvdp. xal yalxot Pa. 2. dXr((p B Pc Vn N
R, ut I, 39,2, dXi>v 32,7. 38,9. II, 3,2. 6.

11,2. 16,7. 20,6. 24,6. dzoxipio Ag Va Fa

La, hic error saepissime invenitur, quod

semel moneo. — 6 xal Lb — to zpd-cspov

6v =Y=v£Xo i; to; toppaxo La, omissis r?;v

£ud. — "(dp. 4. 0; A X K F Pcd Ag Fab

Vn Va M Mo Lb, td; cett. edd. e coni. Sylb.

firmata codice Casaub. M Pa R ? La, veram

lectionem sumendam esse ex lemmate

adscripto, ubi legatur d’x£, dicit Reisk.

M S. — opudxo Va
,

oppaxai Pd.

B. xupd; £(f>£i La
,

9^ sup. <p. 6. i;

Ba^’jX(I)va dcpixd|jL£vov om. N. 7. xou Ad^ou

Va, xdv pd^ou Pc. 8. di om. La. 9. ixi-

3xpax£oaa; A X K F N Va Pa, £7ciaxpax£uaavxa

cett. edd. codd. 12. £”£t'Y£Xo Ag, r^mfj7£Xo

Pa N R, £i super rj altero, N R. — piv ouv

A X K F, ouv om. cett. edd. Pacd La

Va Vn M Mo N R, ouv xal om. Ag. 13. xapd

Xu3iadyu) xap’ auxfj Pa (ou sup. tp) cd Ag
Fab M Mo N Vn Lab, Tcapd Xuaipdytp (ou

super ip) rap’ auxdv R, Xoadvdpa; xal Xu3i-

pdyou ::ap’ aux:^ Va, rap’ aux^ etiam Viet.

14. dXXo; Pc, d>^iu; Pd. 16. Tcpouuv coni.

S. 16. Xa^uiv edd. inde a C Pc Ag

La, ut coni. K, paB^wv cett. edd. M Mo
N R Va Vn Lb Pa, Xapoov Pd. — diap-

zdsa; A Fa. — pro xoT; paaOv£uaiv

C e coni. F xwv paoiXitov, Palmer,

xuiv pa3iX£itov, S coni, xd PaaiXsuaiv,

Loescher. et Palmer. xoT; oxpaxitdxau;,

xot; £0iXou3'.v Lachm., xot; MaxEddaiv

Emper., v. Sch in N. Jen. Allg. Lit. Z.

1846, 86 qui ad defendendam lecti-

onem traditam confert Phot. Bibi. 71 a,

10.20. 34. 72 a. 20, b. 18.28. 36 Bkk.

(= xd psxd ’AX£^avdpov § 28, 29 sqq.)

£PaaiX£U£ S M La. 18. dvaip£t uTtd La. —
dveatoCaxo La. 20. ouxo; piv per corr. Lb.

21. Ppaytda; M Mo Pd Vn Fb La.



I, 16,1 — 17,2. 35

St; ’Expdxava id Myj^ixd 6x6 Ssp^ou* to6to 6s SsXsuxsiav olx(aa<; sxl Tqpvjxi

xoxaix(p xai BapuXojviout; o6xot; £xa"(6|X£vo(; £q a6x-^v auvofxoot; oxsXixsxo |X£v x6

X£l}(oc; BapuXwvoc;, uxsXixsxo 6s xoO B'qX x6 ispov xal xspl a6x6 xouq

Xa)^6a{oac oixsiv.

5 17,1. ’AQ'rjvaio'(; 6s sv xt^ «-(opa xa*. aXka saxiv o6x st; dxavxat; £x(a7jp.a 1

xal ’EXsou pcojxot;, (p, |xdXiaxa B-swv ic, dvdpojxtvov piov xal p.sxapoXdQ xpa‘(-

jjLdx«)v ovxt tt)cpsXl|X(p, |x6voi xt|id(; 'EXXi^vcov vsjxooaiv ’A0-Tjvaio'. xouxok; 6s

o6 xd ic, cpiXavQ-pwxlav |xo'vov xadscxyjxsv, dXKd xal O-out; suas^Guaiv dXXcov

xXsov xal *|[dp Al6o0c acpiai Po)|x6q saxi xal $yjp.YjQ xal "Op|x^Q. hf[kd xs

10 £vap*fd)Q, 6'aoic xXsov xi sxspwv soospslat; jxsxsaxiv, laov acpiai xapov xo^Tjt; ^prjax^Q.

2. ’Ev 6s x(p pjxvaaltp x*^c d^opat; dxs^ovxi o6 xoX6, IIxoX£p.a(oo 6s dxo xou 2

xaxaax£oaaa|j.£vou xaXoup.sv(p, XlQ-oo xs slaiv 'Ep|i.ai 9-sa^ d^toi xal slxwv

IIxo>i£p.aloo yakxfi’ xal 6 xs Alpot; ’Io'pac svxaud-a xsixai xal Xpuaixxoc 6

SoXsut;. xpoQ 6s x(p YO{xvaal(p ©yjaswt; saxlv ispov Ypa^otl 6s siai xpoc; ’A|xa-

15 S^ovat; ’AO-TjvaToi jxa^6|i.svot. xsxolvjxai 6s aipiaiv 6 x6Xs|jloc; o6xoq xal xt^ ’AO-r^v^

sxl xij dax(6i xal xou ’OXu|xx(ou Aiot; sxl xcp pdO-pip. ysYpaxxai 6s sv xip

xou 0YjaswQ Ispoji xal yj Ksvxaupwv xal AaTiiO-wv \i-dyrq' 07]asuQ |isv ouv

1. st; ixp. R Mo Lb edd. ante B. — xd om.

Va. — pro uTco M habet xou. — xou. x6 6s,

marg. xouxo os, Fb., om. Va. 2. uics-

Xtxsxo bis S SW D Sch M Pd Fab, uxsXstxsxo

bis edd. rell. Pcb Lab Mo, uTusXtxsxo priore,

uTcsXstxsxo secundo loco Ag, uiisXstxsxo,

mox uxsXiTCcXo Pa FaRN Va Vn. 3. os

post alterum uicsXtTcsxo om. M. 4. yal6soug

La.

6. sXatou Ag. — edd. ante Smai. distin-

guunt post0'su)v, posttp cett. — xpa— ypctxojv

La. 7. ovxi u)(psLtp(|) coni. C, Letronn.

Emper., oxt, u)(psXipo<; codd. edd., ovxi

(r)cpsXt|U[) dpo)!; Madv. Advers. erit. I, 704.

— povo; M Mo Lb, jidvoi om. Va. 8. s;

9-soui; suaspsTv edd. ante B, sed Ic, non est

nisi in Pa manu rec. additum, suas^stv Va

Vn M Mo Lb Pb, prima manu etiam in Pa

fuisse videtur, st; omittendum censet D.

praef. mai. VII, omisit Sch, suaspouaiv Pacd

Ag Fab La cod. Phral. edd. inde a B.

9. ’0pif^; coni. Cor. 10. irapslvai exspectes,

ut 38,7. 40,4. V, 15,5. 19,9. 27,3, sed cf.

VII, 23,8. 25,12. IX, 38,8, (w;) laov? —
yprjax^t; om. N. 11. ou om.Va. — mox IIxoXs-

jxaiou edd. inde a B, Ped Ag Vn Fab, idem

vel IIxoXsp.atov voluerat Sylb., nxo^spaiov cett.

edd. M Mo N R Va Pa Lab, IIxoXsji.ai(|) S e

coni., quae confirmatur adnotatione Vic-

torii. 12. xaxaaxsuaaajJLEvou edd. inde a B

Pacd Ag Va N R Vn Lab, xaxsaxsuczapsvou

edd. rell., xaxaaxsuaajisvou M. — xaXoQ-

psvou (man. rec, t« super ou Vn) Lab Vn
Pc. — W9-0U C S SW D Sch Pd Ag, idem

coni. Sluiter. Lectt. Andocid. 37, Xi^oi

edd. codd. rell. — a^iai Pc. 13. Xu^u;,

i super u priore, Ag. — ’16yat; K,

i^a;, 0 sup. p, Lb. — 6 '/puaucxo;

Va M Mo Pac Ag Fa R Lab
,

ypuaixo;

La. 15. TTsxoiYjxo B Pc Ag Vn N R

Lab, xsxotyjxca cett. edd. M Mo Va Pa.

— x^; ’A9-yjvd; edd. ante S, cett. edd.

cum codd. ut videtur omnibus (etiam La

Vb, V. Kays. Z. f. A. 1848, 500) xfj ’A9-rjv^,

cf. II, 2,3 KopivB-toi; 6s xott; sTCivstoi; xd

ovo^iaxa . . sBoaav V, 4,4. VII, 5,11. VIII,

26,6. X
,

36,8; x'^; ’A&yjvd; etiam

Schubarto praestare videtur. 16. xou

om. Va. 17. q ante AaTTiS-div a SW Sch

uncis inclusum cum D Mo expuli.
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3G ATTIKA.

a::2XTovoiQ saitv rfir^ Ksvcaupov, toT; aXXot; sj looo xaS-saiTjXSv Iit r,

3 jia/'/;. toO Se xpiioj tojv To(ya>v r, Ypacpr^ |iYj ::'jfro{ievo'c « Xe^otjatv oO

eaiiv, xd |xev ::oo Std xov ypovov, xd Se M(xojv oO xov -dvxa eYpa']^e Xo'*,'ov.

3. M(voj; -/jvtxa Brj3e'a xa*. xov dXXov axoXov xojv ::a(S(«v Tj‘(^v e^ KpVjXTjV,

epaoifek llcpt^o(a^, dj; o» Br,Ge'j; jia/j.axa Tjvavxtouxo, xa* aKKa 'jzo op'(r^; &

dx£pp*'J>ev e^ aSxov xa* zaiSa oSx i'^r^ lloaetSwvo; elva*, ere* oO S6vaab-at xr^v

o'.ppa*(iSa, T|V aSxoQ cp£po>v excjyev, d(p£'vx* e^ 0-dXaaaav dvaawaa* o*. M*!voj;

{xev Xe^exa* xaOxa elrojv dcpelva*. xr^v a'^pa-(iSa* B/j^ea Se Gcppa*,dSd xe exeivr^v

eyovxa xa*. ax£'<pavov ypoaoOv, ’A(xcp*xp(x7j^ Stopov, dveXb^eiv Kiyyjyy ex xy^;

4 Wakazzr^c,. 4. ’E^ Se xy|v xeXeux/jV xr,v Br^oeoj; rjjKKd r^(^r^ xa*. oSy o|xoXo- lo

‘(ouvxa eiprjXa*' SeSea^a* xe "(dp aoxov XefooT.v e; xoSe eoj; ycp’ 'HpaxXeov;

dvayb-e*//j. r*i>avo'jxaxa Se (ov r/jyjza' Br,aeo; e; BearpoiXoS; e|x,3a)a«v, xou

paa*Xeto; xojv Bearpojxtov yjvalxa dprdoojv, xo tjjLu xrj; 3xpax*d^ ouxojq

droXXoa*, xai aSxo:; xe xai lle*p*tk<'j;, lle*p([K/j; ‘{do xal xov Y^ji-ov areuSojv

5 eaxpdxeyev, r^Xojaav, xa* o Bearpojxo; Syjoa; elyev ev Kiyupoj. 5. Fy^; 15

Se xyje BearpojxiSo; eax* jxev ro’j xa* dXXa i>ea; d'*a, lepov xe Aio; ev

Ao)So'jv'fj xal lepd xoO freoO ”pd; Se x-^ X*|xvy, xe eaxiv ’Ays-

pouaia xaXoujievyj xa* roxajio; Wyepojv, pei Se xa*. Kujxuxo; SSojp dxepre-

axaxov. "O|iy,po; xe jio* Soxei xauxa eojpaxw; e; xe xy^v aKKr^v ro*!*/ja*v dro-

xoXiJL^^^a* XOJV ev "AiSoo xa*. Sy, xa* xd ovojiaxa xol; roxajioi; dro xojv ev 20

BearpojxiS* f>ea&ai. 6. Toxe Se eyojievo-j By,aeoj; axpaxeuooaiv e; ‘'AiptSvav

0 * TovSdpeco raiSe; xa* xy^v xe ’^Aip*Svav aipoOst xa* Mevea8-eo er*. paoiXeia

1. S3TIV om. N. 2. r£'.Doaivo*.; Mo Pc Vn Ag

Fa Lab (in Lb u sup. s*.). 3. Ijv. D Fa Vn Lb

Va Pc, £3T'.v cett. 3. xd Ss \l., in marg. o os

•i. Pa. — ou M Mo R Lb Pa, in R manu rec.

ou supr. vers., in M supr. vers. correctura

esse videtur, et quidem st. 4. oxoXov om.

Pa, alia manu addit, in marg. 6. dzsp*.t|>sv

Fa Va Lb Pc. — ou om. M Mo Pacd Ag Fb

La, in R man. rec. inseruit, Lb ad marg.

habet jtrJ. 7. r^v auxo; — os atppcrpoct om.

Pd. — Ss post 0rj3sct om. La. — ocppa-

Yt^a Va Mo et sic postea. 10. H^aXdsor,;

Lb, S^aXdxxr^; rell. — xou 0., ad marg. x^v,

R Pa, x:^; Pd Fb, x^v om. La. — 6jj.oXoYou|j.svct

N ad marg. 11. xs om. edd. ante B N R Pa,

xo*. Va, cett. edd. codd. xs. — ad SsSs3i}«*

addidit alia manus in marg. Pa, sv dSou, quod

pro s; xdSs scribendum* librario videbatur.

12. xs'.l>otvd)xaxa Fab La Pc Mo, zuB-avtbxaxct

Ag. 13. xf^v ante ins. Herw. — ouxo; N R

Vn Lb Mo Pa, quod probat S in Auctar.,

ouxo; in marg. Pa corr. in oj;, oj; Pc M
La, marg. R, o>; Va, ouxo; oj; Ag Fab Pd,

ouxoj; edd. 14. rspt&ou; A. — risipt&ty

Y«p coni. K, quam coniecturam probans

Cor. sq. xat abiiciendum putat. — xal

(ouxo;) ? — XOJV -{dyLOv (Ya'}iojv ?) La.

15. ost3a; Vn Pc M (in hoc r^ sup. si) Ag

Fa Lab, ”£t3a;, o sup. ”, Pd. — sv xiyuptp

Pc La, sv xuyupoj, i sup. u priore, R Ag,

suxuytpu) A. — x-^; os ot; x:^; 0s3”. Pcd

Ag M Mo N R Fab Va Vn Lab, in Lb

x:^; prius in Y^^ corr., x^; os xf^; Pa,

os x^; 0S37C. (&s3xpoxioo; La) SW D

Sch, Ss Y^^ ^S3”p. cett. edd.

17. xov om. Ag. — tpuYo; Ag Fa.

19. i; xrjv La. 22. xf^v Ss Pd Ag, xr^v

Ss La, X sup. S, XT^v Ss Lb, xs om. Mo.



I, 17,3—18,2. 37

xaiyjfaYov. MsveaO-suc; Bs twv {i.£v xaiScov xwv ©vjaiwc; 7:ap’ ’EX£(pVjvopa 6

uTUS^sXO-ovtwv £c Eu^otav £iy£v ouBiva Xd^ov 0yja£a §£, £i 7i:ot£ Tcapd

0£a7:p(OTwv dvaxo[iia0'7^a£tat, BoaavTaYwvtatov 9’£pa7U£ioc(; xd xo5

^ji.ou xad-iaxaxo, 6k Qr^aia dvaawd-ivxa 5ax£pov dmaO-^vai. ax£)i>i£xai h'q

5 0yja£d(; Tiapd A£yxa>i(ojva £q KpyjXT|V, £S£v£yO'£vxa Be auxdv ut:6 'xvEyjxdxwv

£c; Exupov xr^v vyjaov Xa[X'Xpd3Q HEpiElTrov oi Sxdptot xaxd ysvoui; ^d^otv x«'.

d$(«)jxa wv vjv auxoQ £».pYoca|X£voq* xoc( oi d-dvaxov Auxop-yjdyjQ Std xauxa £po6-

Xeuqev. 6 |i£v hy] Sr^omc, ar^xoc; ’A9'r|Va'!oic; e^evexo uaxEpov yj Mapa-

O-tovt layov, Ki[xojvo(; xo5 Mi>^X'ddoo Sxopwuc; xoii^aavxoc dvaaxdxouc;, Bixr^v

10 xou 0yjaEwc 0-avdxoo, xai xd daxct xo[i.»'aavxo(; £(; ’AQ'i^va(;.

18,1. Td ds tEpdv xcov A'.oaxo6pcov eqxiv dpyaiov auxoi xe saxwxEQ xai 1

01 TraldEC xaO-yjjiEvo'! acptaiv Ecp’ ittitcov. EvxauO-a noXu^vtoxoc; piv syovxa ec;

auxodq £fpac}>E xojv 0'OYocxEpcov xtov Aeoxitttcou, Mixwv ds xodc; jXExd

’Idaovo(; ec KdXyoo; xXEuaavxac;* xai oi x^^q ypafyjQ -q aTroudv^ (xdXiaxa eq

i5’'Axaaxov xai xouc itztjjdq eyei touq ’Axdaxou. 2. Tirsp ds xd)v Atoaxodpwv 2

xd lEpdv ’AYXa6po’j xeixevoc; saxiv. ’AYXa6po3 ds xod xaiQ ddEXcpaic "Epa^j xai

llavdpdaop douvai cpaaiv ’AO-Tjvdv ’Epty8'dv'ov, xaxaO-Elaav i<; xtpwxdv, dTTEmouaav

EQ XTY'' xapaxaxaS-TjXTiv jxvj 7:oX(jTrpaY|xovElv. lidvdpoaov |xev h-q 'ki-^oooi TTEi^E-

a&a», xdg ds duo, dvoi^ai Y«p ccpdq xr^v xtpwxdv, (xaivEod-ai xe, o)c; Eidov xdv

20 ’Ep'.yd-o'vtov, xai xaxd x‘^c dxpoTidXEOjg, Iv&a '/jv |xdXiaxa d::dxo|xov, auxdq pic[)ai.

2. i^sX&dvxojv Mo. — cuoiav La. 4. dicu){>^vo!'.

Ag. — ds pro dyj M. 6. axdpov M Lb, Ic, xupov

Fb La Pad, a sup. x Pa, iaxupov Pc, xupov

Ag. — irpostirov lyl Mo Va. 7. 5 Xox. Va SW.
— sTusPouXsusv C e coni K, cf. 22,2. II,

9,6. 29,9. 8. d:^ om. N Pa. 8. sYtvsxo ma-

vult S. — q Lb. — Map«9-u)vi mavult B,

recep. SW D Sch, cf. 14,5, ayelv cum dat.

Thuc. III, 29,1. 33,1. VII, 1,2, Map&Mva
codd. edd. cett. 9. ^ edd. inde a B,

Pcd Ag Vn Lab, ds cett. edd. M Mo Va Pa

N R, rj sup. £ in Pa. verba 6 |X£v dyj Oyjasoj^

OYjxoQ — £<; ’A9'V]va(; melius collocantur

post XsYouaiv £x XTjc; d'aXccaaq(; § 3, v. Sch

vers. Germ. et J. f. Ph. 1868, 532.

11. xwv om. Va. — dpyjov (sT ambig.)

La. 12. IIoXuYvwaxoQ Pd. — itovxa, o

super o), M, l^oov xd Lb Mo Pb, in hoc ov

super (OV, iyov xd Vn, lyovxa sauxouc Pc,

syovxa i(; codd. edd., sed quid sibi vult

syovxa? ad yapov, ut sit accusativus sing.,

referri nequii, cum yapog lysi siq xiva nemo

unquam dixerit, sin verba ydpov xojv O-uya-

xsptov xiov Asux. sTCs^yjYYjxixto^ addita esse

arbitreris, post numerum pluralem non

una tantum res commemoranda erat.

Idcirco aut verba lyovxa s<; «uxouq ante

noXuyvcoxoc; collocanda sunt aut corruptela

in syovxa sq statuenda est (auyysovxaQ ?.)

13. XsuxiTTou Ag. 14. idaoivo!; Mo. — xo'yXou?

VnLb. — q a-jroud'^ om. Va. 15. xdv ixtuou?

Fb Pd. — 1'ysiv Pad M N Ag Fb Vn R La (in

Pa R V expunctum). — xoug ’Ax. Pcd Ag
edd. post B, xou ’Ax. Pa Va M N R Vn La

edd. ante B, in Lb fuit auxou, sed au dei.

16. IpaTfj Lab edd. ante C. 17. xaO-sTaav

A X K N Pa
,

xaxsTaav, 9- super x, R.

21. ig poKoxwv La, ad marg. xi^ioxov.

18. xqv codd. edd. ante SW. — %apa-

xaS-yjxTjv Pd. 19. ypacpac, pro yap La.

— xai jxaivsallat xs R. 20, auxac M Mo
Va. — ptUai edd. ante B, M Mo Va Pa.
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xaict to5to s-KavafldvXi^ xax£'^ov£'joav ’A^r|va(o>v xou; rXsov xi

£Q xov '/pr^a|JLOv yj BsjitaxoxX'^; si^sva! vo|i*2!lovxa^ xai xr^v dxporoXtv ?6Xoi!;

3 xai axatjpoT^ «T:oXciy(aavxa^. 3. llX/jaiov ^£ IIpoxavsTov saxiv, ev cp vojiot xe

0 » iloXojvo; £iat Y^Tp^lM^svot, xai d£wv Elpi^vr^^ d^dXiiaxa XtTxat xa* 'Eaxfa^,

dvJ5ptdvx£^ ^£ dXkfA X£ xai Auxo/jjxo^ o Tia^xpaxittaxi^^* xd^ *(®p MiKxtd^ou 5

xai B£jtiaxoxX£ou; £ixo'va<; £; 'Pojidiov x£ dv^pa xai Bpoixa |i.£X£‘(pa']>av.

4 4. ’Evx£’)8*£v loOaiv £^ xd xdxto xyj^ tjjKzok —apdriBo^ £3Xtv i£pov, ov ^AO-Tivaioi

rapd IlxoX£|ia'/j'j ^£d<» £a7|YdYovxo. AiYt^xxioiQ ^£ i£pd ^apd7:t^o^ EXicpavEaxa-

xov (t£v £oxtv ’AX£qavBp£'ja»v, dpyaioxaxov ^£ £v M£jJLip£i' £^ xoOxo £a£X^>£lv

oux£ $£voic; £axiv oux£ xoi^ i£p£uoi, zpiv dv xov ^Attiv ^d::x(»)ai. 5. xoii ^£ Upoii iq

xo5 ^apdirif^oQ o'j roppo) yiDpiov £ax(v, £v^a ll£ip(^>o'jv xai B‘/;a£a tjv&£|I£vo'j;.

5 £(; Aax£J5a(jiova xai yax£pov £; B£arpo)xo'j^ 'zxaKf^'ml Xiyjoy.. rXr^aiov

(j)xo^d|iY]xo vao; EiX£t&'j(a(;, r^v f/.^oOaav £^ 'V::£p3op£(ov £; A^Xov

xai^ AtjXoo^ d)<5i3i, xoi>^ ^£ d/Aoi»; ::ap’ aoxmv ipaoi x^; Ei>.£i&'j(a;

jia^£iv xo dvo|ia* xai ft'>/jai X£ E'.X£iB‘Oia Ar//vioi xai ujivov a^otj3*v ’QXyjvo; 15

Kp'^X£; ^£ yd)pa^ xyj; Kvojoia; iv \\|ivia({> vo|i.(!io'JT.v EiX£(^utav xai

Kai^a "Hpa^ £ivat. jidvoi' ^£ 'A^r^vaiot; xr^; EiXci^oia; x£xdX'j”xat xd $o'ava

£c; dxpoD^ xoi>^ Tjjfiaz. xd |i£v ^60 £ivat Kp*/jxixd xai Oai^pa^ dva^Vjjiaxa

8 £X£Yov a* dpyaioxaxov ’Epi>3iy^jva ix AVjXoo xo|uaat.

6. llplv ^£ £:; xo i£pov i£vai xoO Ato; xoii ’OX’j|i:doi> — W^piavo; 6 'Piojiauov

paaiX£i>^ xov X£ vaov dv£^r,x£ xai xo dYaX|ia d>£a; djiov, 06 ji£Y£0^£i jiiv, oxt jir|

' Po^ioiQ xai ' P(»)|xaioi«; £i3iv 0» xoXoaaoi, xd Xoi~d dYdX»iaxa ojj.ouo£ d::oX£(x£xai,

::£7:o(r|Xat ^£ £x x£ ^/.Eipavxo; xai ypoaoii xai £y£i Tr/vr^; £u rpo; xo piEYsBf);

2. xat XYjv dxp. — dxoxiiytactvxa; om. Va,

margini adscripsit man.rec. 4. 3oXovo;NRPa.

6. ptopauov Fa. 8. ou frsov Ag Fa. — tspov

Ag Pd. 9. ^2 om. Ag. 10. tspsoaiv R N Ag.

— icplv auxov Pa N, TcXrjv av xov SW. — ''Ariv

CVa Pa M Lab. — 9airc(o3iv Ag SW.

11. 3uvxst^sp.£voy; Va. 12. XiY'^u3iv Ag SW.

14. xat; N Pa om. — os om. M Mo.

— auxov La. — siXrj&uta; et stTr^^uta, et

super yj, Ag. 15. loX^vo;, Bt super N.

(oXivo; La. 16. xt);

ante S, prius xtJ; in marg. add. Pa, in R

man. ree. inseruit, om. edd. cum codd. inde a

S. — Kvu)33ia; C S B M Mo Ag Pcd

N R Vn Lab
,

Kvto3ia; cett. edd. —
ap.vi33u> Ag, ajivrj3u) La. — stXsiav

La. 17. iraiBa; i^pa; M A, sipac.

super Ag. — rai^a; Vn. 18, xpixixa

La. — 3t5atopa; N. 20. ir^^piavo; Va. —
WBpiavo; 6 'Po>|JL. — opto3iv in parenthesi

posuit C in adnotationibus, secuti sunt

edd. seqq. praeter S, qui cum F C 0x1 p.rj

— aroXstrsai parenthesi inclusit, ou ante

’ABpiavo; inserere malit Boeckh. C. I. Gr.

I. n. 331, p. 412. 21. ou ^

seqq. ex emendatione Coraii, ou jisy. edd.

ante B, Pacd Va Vn Ag R M Mo N Fab Lab

(p-cYs^Tj La, jJLcxiB^ci Ag R). 22. ' PoBioi; xat

' P(op.atoi; Pcd Ag Lab N R Vn Fab Va Mo, B

SW D Sch, ' PoDjiaioi; xat 'Pootoi; Pa edd.

ante B. — xoXo33o; La. — dxoXsi-

“sxai edd. inde a B e coni. Coraii,

duoBsi vel droXstxsxai proponentis, diro-

Sstxvvxat edd. rell. codd. 23. rpo xo |jl. La.
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opwatv — eviaoO-a cixovsc; ’ASptavoo S6o jxsv eiai 0aa(oa /liO-ou, B6o hi Alp-

TTTiou, ya\y.cd hi ioiaa» xpo twv xiovwv. 6 piiv ^yj tcocq TCSpipoXoQ aia^fcov

ji.dXtata xsaadpwv saxfv, dvBptdvxwv hi TcXVjpyjt;* octco y«P toXsox; ixdaxvjc, ac,

’Ad-YjvaTot xaXouaiv dxofxou^ ttoT-ck;, eixwv ’ABptavou paatXew^ dvdxsixai, xai

5 a^pdQ 6x£p£pdXovxo ’Ad'T|VaTo! xdv xoXoaadv dvad-svxsQ 6'Kiod'Z xo5 vao5 0-sctc;

d^iov. 7. ’'Eax» d£ dpydla £v X(p TrepipdXtp Zzoc, yakKohc, xal vadt; Kpdvoa 7

xal Tsac; xal X£(X£voq P-^c; s^lx^r^aiv ’OXo|XTi[ac. £vxau9-a daov ic, Tryjyuv xd

Idacpoc; ^i£axT|X£, xal >l£yol>oi ji£xd xr^v £TO|xpp(av x:^v £xl A£UxaXl(DVOQ aup.-

^daav uxoppo^vai xadxyjj xd udcop, io^aXkood X£ zq adxd dvd Tudv £Xoq dX-

10 cpixa Tiopwv |X£XiX' (xdjavx£(;. 8. K£7xat d£ £TiI xiovoq ’Iaoxpdxotjc; dvdptdQ, 8

dc £(; |xvyj}xr|V xpia 67r£}ax:£Xo, Eirtirovaixaxov [x£v dxi ol Picdaavxt £X7j duoiv

d£ovxa £xaxdv o57iox£ xax£X69'T| jxaO-rjxdc £‘/£iv, a(ocppov£oxaxov §£ dxi tzoXi-

leiac d'3T£yd]X£vc»c; di£|j.£iv£ xal xd xoivd od TroXoTrpaY|xovcov, £)i£uO'£ptdxaxov hi

OXI Tipdc x'}jv dff£>dav xyjQ £v Xaipf(ov£(a [xdyyjc; dXfT^aac; £X£>i£6xyja£v £0’£Xovxy}c.

15 x£ivxai hi xal X(9-oo 0pOY'-oo riipoat yaXxodv xplxo^a dv£yovx£c;, O-^ac; d^toi

xal auxol xal d xplTiocj!;. xou hi ’OXujj.xloL> Atd(; A£Uxaluova olxodoix^^aai \i-

‘(ouai xd dpyaiov bpdv, ar|[X£lov d7:ocpa{vovx£C 6k A£L>xaX(tov ’AO^i^v/{ja[v (px7ja£

xd'pov xod vaod xou vdv od TioXd d'p£axr|xdxa. 9. ’Adptavdc hi xax£ax£udaaxo 9

(X£v xal aXka ’A9'r|Valotc;, vadv "Hpaq xal Aidc; IIav£X}iyjvlou xal 9’£oic;

20 xolc Tidaiv i£pdv xoivdv, xd d£ £7acpav£axaxa ixaxdv £lai xlov£c; Opu^iou

XlQ-ou. 7:£Tro''r^vxai di xal xal; axoalq xaxd xd adxd ol xolyoi. xal olxyj|xaxa

ivxadd-d iaxiv dpdcpcp x£ i^xr/pdaop xal dXapdaxptjj Xld-cp, Tipd(; di d-(d/^|xaat

1. etaiv N R, Iczi Lb. 2. verba ac, — tzoXcvc

in codd. edd. leguntur post xpd xwv xidvtov.

G. Krueger. Theolog. Paus. ad calcem dxd yj-p

TzoXcoiC,— d^iov collocat post dzotxoug xdXsic.

Quod scripsi, proposuit Wachsmuth. Stadt

Ath. I, 690, adn. 3. 3. TiX-^psiQ Pd. 5. uTcsp-

PaXovTo Ag Fb, dirspPdXXovxo Pd, uTrsps-

^dXkovxo Mo. — d'ma9-£v S SW M Pd Ag Va

Fa, diua^s cett. edd. Pabc Vn. 7. /«rPsag

om. C. r^Q SW D Sch e coni. C, qui y?jQ

x^v, et Leakii, qui x^q Fi^i; voluit, x^v iTUi-

xXrjaiv codd. edd. ante S, qui praeeunte

Letronnio t/jv delevit. 8. oisoxrjxsv N R.

9. uzopoyjvai edd. ante SW codd. praeter

Lb, in quo est oTCoppu-^vai. 10. djicpixa La.

— jit^avxsg codd. edd. praeter B Sch, qui

{xd^avxs?, cf. V, 15, 10. IX, 39, 11. 11. ozs-

XsiTCSxo Vn Ag. — ixncovujxaxov Pc Vn La

cod. Phral. B et edd. seqq., ixiTCOvdxaxov

Pd Ag, £TcqjLOva)xaxov edd. ante B (corr. C

in adnot.) Pa M Mo N R Va Lb. 12. xoXi-

TBiac, — iXsuS-spwxaxov os oxi om. Mo. 13. xd

TzoXXd Va M N Pa (ad marg N Pa xd xoivd).

— os om. edd. ante B, M N R Pa Vn Lb,

est in cett. edd. Pcd Ag Va La, addendum

esse vidit iam S. 14. xyjv sv La. —
vBia M N Pa Ag Va Lab. 17. ayjp.sTov edd.

inde a S Va Vn Pd, a-/]|xsta cett. edd. Pac

Ag M Mo N R Lab. — (oxias Pc, (jixiasv

Mo. 19. psv om. M Mo Pa (in hoc alia

manus addidit ad marg.). — xai vaov Va.

zotvasXyjvtou Pd, icavsXiou La. 20. siai coni.

Sch Z. f. A. 1840, p. 606 sq., recep. D, ed.

Teubn., sixoai codd. edd. cett. — xiovsq

om. Mo. 21. Bs om. Sch, colon posuit post

xtovsc, scripsit olxy]pio! et xsxoajxYjjxsvov. cf.

Contze, Sitzungsber. d. k. pr. Ac. d. W.

1884, p. 1265. — -icsiroiyjxai Pa, manus sec.
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x£xoajxrj|j.£va xai xaidxsitat aijxd ptpXia. xal p|xvdaio'v saitv

£xo)vujxov ’A5ptavoO- x(ov£^ ^£ xa» ^vtauda £xatov Xt0-OTO[i.(a^ Aifluojv.

1 19,1- M£xd ^£ Tov vaov Tou Ato; toO ’OX'j|iz(ou zXr^aiov d^(aKii.d £axiv

’AtoXXojvo^ £OTt ^£ xal dXXo »£pov 'AttoXXcdvoq £7r(x*A.r^atv A£X(pivlou.

>.£y/jai ^£ u)^ i^eipyajiuwj tou vaoO rXvjv opocpyj; d^vojQ £Xt xoi; “xdatv 5

d'^(xoixo 0T|a£i>^ £^ xyjv itoXiv. oia ^£ ytxo)va lyovxo;; a-jxoij KO^T^pyj xal

::£T:X£Y|X£vrj^; £(; £'jKp£X£; ol xyj^ xo'jx‘/j^, (5j; iyiysxo xaxct xov xoo A£>/>piv'//j

vaov, ol xr^v ax£^r^v olxo^o|iouvx£q >]povxo aov y\z’jayji 6 xt ^ TrapO-ivo; £v

(opa Ydjxo'j TtXavdxai |idvr^. dXXo }i£v aoxoi; ^v^Xoja£v oud£v,

dzoXojaQ ^£, (o; X£Y£xat, x-^; a|xd^r^; xolx; poO;, y; o'^ioi xov dpotpov raprj£, lo

2 dv£ppicj>£v £; o']>rjXdx£pov yj xip vao) xr,v axE^r^v izoioOvxo. 2. ’E; ^£ xd

y(*)plov 0 Kr^roo^ dvojid!!^o'ja* xal x"^; 'AcppodlxTi; xov vaov o’jd£ls X£Yo'|x£vd^

a^sptalv £axi Xo^o^* od jxr|V o’jd£ £; xr,v \\cppo^(xrjV r^ xoO vaoo zKrpw £axTjX£*

xaoxTj^ “(dp ay^jxa jx£v XExpd^tovov xaxd xadxd xal xoT; 'Ep|ial^, xd di irl-

Ypajtjia aTjjialvc» xT|V Odpavlav ’A^pod(xr,v xo>v xaXo'->|i£vo)v Motptov clva» rp£- iB

apoxdxr^v. xd di d-faXiia xyj; ’A'ppod»xr,; x^; iv Kvjro'.; £p*|'ov iaxlv ’AXxa-

3 |i£voo;, xal X(ov ’A^vTQaiv iv oXl^o»^ 0>£a; d;tov. 3. 'Eaxi di 'HpaxXioo;;

i£pdv xaXo'j|i£vov Kovdaap*(£;* xal xd jiiv ic X'/jv x6va £ld£va». xr,v X£uxr^v

£raX£^a[X£vo'.^ £0X 1 xdv ypr,o|idv ^ojixol di £lo»v 'HpaxXioo^ X£ xal f^v

Aid; raida ouoav oovoix£iv 'HpaxX£i vo|x(!lo'joiv. ’AXx|ir^vrj; x£ po)|id; xal ao

MoXdoo ::£7:o(r,xai, d; xd tj/uA 'HpaxXEi oov£7:dvrjO£ xojv ipYtov. 4. A6x£iov

sup. lin. V ins. 1. xxxo3jiivc£ Va. — i;

ctyTo edd. ante B, Sch, Pcd Ag Vn Mo N R

La, i; xd auxd Pa, xd expunt. et a sup. o,

i; adxd B e coni. F, SW D. Alteram Facii

coniecturam ivxctv&a probat C. xaxdxsixcti —
PipXict post ’Adpic(vou transponit Letronn.

2. dvdpiavou M. — XixucDv Vn Lb Mo Pa,

in hoc P sup. x, Xuxttov M.

6. £x xr;v tz. La. 7. di sdrpszou; A X
K F, di i; sdrpszi; C S, suxpsxro»; coni. K,

i; sdrpsxi; cett. edd. codd. — i^ivixo N C

S SW D Sch, coni. Cor., qtvsxo cett. edd.

codd. 8. vaov om. Mo. — xal x>jv Va.

10. irap^v codd. edd., zapfji coni. D, xdv

dpoipov delendum censet Bosius, inclusit D,

qui tamen praef. mai. XXXIII r’ acpisi zccpr^jz

xdv opofov praefert; iam F cogitavit de

loco Pollucis, qui est X, 170: xdya di xdv

dpoipdv xi; dvo{xda£i£v, d; £3Xi oxsYa^xrjp

xa7.ajto;, plaustrum igitur cum materia

fabris advecta Theseus in altum proicit.

„dpo^o; h. 1. videtur significare iugum vel

temonem.“ Palmer. MS. zapf^v, i; xdv

opofov dvippi'j*£v u'|r;>.dx£pov Sch. 11. dvipi-

'{»sv £t; Va. 12. xdv v., o super a, M.

— oudel; d Xef. Ag. 13. ov p.>;v om. Lb.

— i; om. La. 14. xauxa Mo. — ipi^oT;

Ag. 15. sivai x(ov X. jjL. zp. Va. 16. x^;

’A<pp. iv xoT; Krjroi; codd. edd., ante ev

inserendum esse xf,; censuit D praef. mai.

VI, secutus est Sch xi^; priore et xo?;

omissis; non erat quod x^; deleret, sed

recte pro iv xoi; scripsit x^; iv, cf. X,

10,6, ubi La solus xcov iv ^Appi praebet,

cum in cett. codd. perperam sit iv x<*)

"'Ap^si. 17. iv dX[*coi; malit K, probat

Jacobs. ad Anthol. Pal. III, 654 et D praef.

mai. VI, recep. Sch, iv X0701; codd. edd. cett.

18. xaXou|i.cvov Pa M Mo Vn Lb om., Pa

add, ad marg. 19. stai i^paxX. N. — xs

om. N Va Lb Pa. 20. d>ocu.75vTr; xs La Mo.
'

21. Auxiov S Pacd Ag Vn Va M Mo N Lb,
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Be «TO [i£v Auxou to5 Ilav^iovo? lyst to ovo{ia, ’Ato7.1.(ovo^ Se lepov

dpyyjq T£ xai xaQ-’ Yj[JLd(; evojxiS^sxo, AuxetOQ xe 6 O-soq evxaOda (ovo-

[idad-yj 'irpwxov. Xe^exai Si oxt xai TepiiiXatq, iq ouq vjXO-ev 6 Auxoq cpsu^tov

Aqea, xai xouxotq aixioq ioxi Auxiouq dcTt’ auxou xaXsTaO-at. 5. iaxi Si oTUtaO-ev 4

5 xo5 Auxslou Niaou ji.v‘^(JLa, ov dxodavdvxa uto Mivcd paaiXe6ovxa

xo(j.laavT£q ’A0’7jvaiot xa6x^ O-dTtxouatv. iq xoOtov xov Nlaov iyei XoyoQ xplyaq

£v x-j) X£cpaX^ oi 'xopcpupdq elvat, yp^^vat Si aSxov xeXetJxdv ixl xauxaiq dxo-

xapeiaatq. wq Si ol Kp^xeq iq xv^v if/jv, xdq |xiv dXXaq i? £XtSpop.^q

jjpoov xdq £v XT(j Me^apl^t xdXetq, iq Si, x:^v Niaatav xaxacp£6'(ovxa xov Niaov

10 ixoXidpxouv. ivxaoO-a xou Niaoo Xi^exai O-o^axipa ipaad-yjvai Mlvo), xai (wq

dx£X£ip£ xdq xplyaq xo5 xaxpdq. xaoxa [xiv ouxco Y^veaO-ai Xi^ooct. 6. Iloxa- 5

jiol Si ’AO'yjva(otq piooaiv ’IXiadq X£ xai ’HptSav(p X(p KeXxixcp xaxd xd auxd

ovo|J.a lywv, ixStSodq iq xov ’IXtao'v. 6 Si ’IXiadq iaxtv ouxoq ivO-a xal2^ooaav

^Qpeiduiav oxo dvijjioo Bopioo cpaalv dpxaaO-^^vat, xai aovotxeiv ’Qp£id-ola Bopiav,

15 xai acpiai Sid xo x"^Soq djiovavxa xwv xpiT^pwv xwv pappapixojv dxoXiaat xdq

xoXXdq. iO-iXoua» Si ’A0'yjvaToi xai dXXcov O-ecov lepov eivat xov ’IXiadv, xai

Mooadjv ^(Djxoq ix’ adx(p iaxtv ’lXiatdSo)v. Selxvoxat Si xai ivO-a IleXo-

xovvVjaioi KdSpov xov MeXdvQ-oo paaiXeuovxa ’AO'rjvaltov xxelvouai. 7. Atapdai 6

Si xov ’Rtaov ytoplov ’'AYpat xaXo6|j.£vov xai vaoq ’AYpoxipaq iaxlv ’Apxi{xiSoq.

20 ivxauQ-a ’'ApX£|xiv xpwxov dyjpeOaai Xifooatv iX^ouaav ix AVjXoo' xai xo difaXjxa

Std xouxo i'y£i xd^ov. xd Si dxodaaai jxiv ody d|xola)q ixa^oi^dv, daufia S’

ISouot, oxdSidv iaxt XeuxoO Xl^-oo. |i.£*(£0’oq Si adxou xijSe dv xiq [laXioxa

X£X|xalpotxo. dvwO-ev dpoq dxip xov ’IXiadv dpyd|X£vov ix jXYjvoeiSodq xaO-yjxei

Xdpiov La, cett. edd. Adxsiov. 1. Auxtou

edd. ante C, Smin. codd., Xopiou La, Adxou

cett, edd., voluit iam F. — xavBioDvoq Ag.

2. £u9-uq xcd y 7]|xdq La. — Adx».dq xs

codd. edd., Adxsidq xs D Sch, Xdxtdq xs

Lb. 3. TspjJLiXXsTq C Lab Pabcd M Mo N
R Va Vn, xspiirjXXsTq Ag, Tsp^uoasTq A X K
F, TspjilXaiq S B SW D Sch. — iq om. La.

— Auxvoq A X K F Smin. Pac Vn, Auxoc

cett. edd. Pd Ag Lb, o Atixioc 4. Auxiouq

om. N Pa. — dx’ auxoD om. La. 5. Auxsiou

SW D Sch, ut voluit Hartungus et B in

Addend., Aoxtou edd. codd. — uxd MtW
— xadxTfj om. La, 6. vr/ov M, viaov Lab

Pa. 7. xsXsuxdv ixl x. dx. B edd. seqq.

Pacd Ag Va Vn M Mo N R Lab, ixt x. dx.

xsXsuxdv edd. ante B. — dxoxpsiaaic La.

9. T^pouv sB ixiSp. edd. ante B, IB £X. ^pouv

cett. edd. Pcd Ag Va Vn M Mo R Lab.,

ixiop. om. Pa N. — viaaiocv Pa. — xaxa-

cpuYovxa coni. S, xaxacpsti^fov La. 10. viaov

M Lab Pa. — {xsivio La Pc. — xott ioq Pc

Vn. 11. Xrfouaiv N Ag SW. 12. EiXiaaoq A
X K F C Vab Lb Pa M constanter, EtXiaaoq

cett. edd. Pcd Ag La Mo, ’IXiaoc scripsi hic

et postea, cf. de nominis forma Wachsm.

Stadt Athen I, 116, adn. et qui illic lau-

dantur, Wilamow. Kydath., 123, adn. 40.

— xo xsXx La. 13. lyov A M Mo Lab Pcd

(in hoc dvojia om.) N, in hoc (o super o.

15. oid xo jx-^xoq Lb Vn (x'^ooq ad marg.

Vn). — xpiYjpwv F C S. 16. aXkoi^ Va.

17. xsXoxovyjaioi N Lb. 19. „Yp. ^A^paiaq,

(joq nXdxoov iv Oai'opw.“ Palmer. MS.

21. oi 10 . Va. 23. xsx|JLaipY]xo N Pa.

— dpoq Vb Pa. — dvw&sv dpouq Va F, coni.
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Tou TOTajiou TcpOQ T/jV oyJ)-'/jv £u9-6 re xai ^txXo5v. xooxo dv^p ’A0-rjvaTo(;

'HpwS'/]c; (pxo^o|r^a£, xa» xo toXu x^q Xi&oxojuaQ x*^c nsvxsXifiaiv sc; xfjV

oixoBo|xv^v dv/jXojO-yj.

1 20,1- ’"Eax* Be aizo xoo Ilpoxavciou xaXoojisvYj TpiTroBsQ* d(p’ ou

xaXouat xo ycopiov, vaoi dctov zq xoijxo
i"

£cp2<3X7^xaai xpiTTo^sq,

yaKxoi |X£v, |tv7j|i.r|^ hk a^ta |idXtaxa ”£pt£yovxe<; £'.pYciait£va. Xldxupo? y^P

£axtv, £(p’ i|) \i'^ZTai (ppov^aa» |i.£Ya’ xoc( tox£ 4>p6v*/jc a'.xo6ar|^ d

5

Tf. 0 » xdXXiaxov £r/] xd)v IpYcov, djxo>.oY£iv ji£v (paatv da ipaaxr^v dtddva»,

xax£t'K£Tv d’ odx £l>f/w£tv 0 XI xdXXiaxov auxc») oi cpaivotxo. £a^paiJ.(ov ouv

Dix£xr^(; Op6v/jc; £cpaax£v o»'y£a^ai lIpa^ixfA.£i xd t:oXu X(ov IpYwv xupdq lo

£OX£advxoQ £(; xd otx*/j|ia, ou |i£v ouv xdvxa y^ dcpaviaS-^va». Ilpa^tX£XYj(; ^£

adxfxct £0'£t dtd B-op(ov £^o), xa( o» xajiovxt oddiv l(paox£v £ivat x/Jov, £i §vj

Xcd xdv lldXDpOV -/j tdv ''EpCOXCt £X£Xaj5£, Opdvyj d£ jJ.£V£tV

0-appoiivxa £X£X£'j£' xa&£lv
y^^P

dvtapdv o’jd£v, t£yv‘(j d£ dXdvxa djtoXoYciv xd

K. 1. d'y}>ov M. 2. r]pddr^; V^b. — ante

z<zt' 01 xd roXl» secuntur in M prima verba

capitis sequentis lox'. ds — Tpixods;, sunt

tamen notata lineis. — zz'^zi).i'jyy M,

zzkzozrpw La, xr;v Xcvx. Lb Mo.

4. 03 om. in Pa, addidit sup. lin. alia

man. — xpuxavtou M Mo Pbc Ag Vn Vb

Lab, i mutavit in si secunda manus in

Pa. — 03 ins. post dcp’ od edd. ante Sch,

non est in codd. 6. xctXoyo'. xd xpuxctvsiov

Va. — yopiov Pc. — v«ot ^3o)v xxX. locus

corruptus, nondum sanatus; pro i; xoiixo

C coni. st3iv oO, edidit i; xouxo (od), illud

probaverunt cum alii, tum Preller. et Butt-

mann. (sialv od vel S3xiv od), hoc Stuartus,

Ant. Athen. I, p. 166, Leakius, topogr.

Ath. p. 109 ed. Germ. prior., Hervverd.

(^evidens correctio"). Siebelisio iudice

„ne suspicio quidem depravati huius loci

potest oriri", si virgulam posueris post i;

xoDxo, probat O. Muellerus ad Leakii ed.

Germ. p. 454 et Leakius ipse ed. II, p. 98,

adn. 3; Kays. autem cum ne fiswv quidem

ferri posse videatur, Rh. Mus. N. S. V, p.

361 scribit . . . Tptxods;- vaot Aiovdaou od

^3Y«Xoi (stoiv ivxaulla) mi 3cpi3».v 3<ps3x^xa3i

xptxods;, dcp’ tov xaXod3'. xd -/(optov; neque

minus audacter Zink. . . . Tptxod3; votot

Aiovd30u ivxay^a — xc«' 3<pi3'.v 3'ps3xyjx<z3i

xptTCodss ^aXxot, «(p’ tt)v dyj xctXod3i xd '/wpiov

— od p.sYCtXoi p.£v, p.v>^|Arj^ ds p.aXi3xa

r3p'.£yovx3; zipymp.ivrj.. Wieseler, Philol.

XXVI, p. 363: vaol Ifswv s; xd ucjiot; od

(i3YctXoi. Pro jj.£Y<z7^oi Stark. Arch. Stud.

p. 20 restituebat oxpoYYdXoi. Robert. Herm.

XIV, p. 315 030V pro B-3u)v scribit. —
vad; Pd. 6. yctXxot pr;u'/)rj^ (sic) a^ia

p.cA'.3X(z 3axupo; £3Xiv La. — jict7c.3xa

M Mo Va. post £ipYa3UL£va quaedam verba

excidisse putant Westerm. Acta soc. Gr.

I, 182, Preller. Ind. lect. Dorp. 1840, p. 5,

Benndorf., Z. f. o. G. 1876, p. 740.

— Y^P omissum in Pcd Ag La Fab

deleri iubet post alios Gurlitt. Ueb. Paus.

p. 331. 7. IlpafixiXrj A X K F Pc Mo.

IIpGt^txiXr^v cett. edd. codd. 8. ojioXoYsiv

— ipyov om. M, in Pa Mo ad marg. ad-

didit secunda man. — cp«3'.v ot d’ £pct3x^v

diddvct'. U.3V xctx. Pbcd (ds Pd) Ag Vn La Fab,

(£p«3xdv Pb), 01 p53xa diddvai cod. Phral.,

cpa3'. d'.ddvca ot ipaozr^v dvxa xctx. R Vab Lb,

Pa Mo in marg. (cpa3 '.v R Vb Mo, ip0!3xdv

Lb) edd. ante Sch. ota in ot d’ esse vidit

B; quam dedi Schubarti est lectio. 9. ds

o'jx Va Lb Pcd, pv oox Pb. — auxto in Va

omissum a secunda manu additum est.

10. xpa^uxsXsi Vab Pc, xpct^ixsXyj N, Pa in

marg. 11. ~avxa y* Pcd Ag Vn Va Lab N R

edd. praeter S, qui cum Pa M Mo Vb Y«

omisit. 12. xotpovxi M Mo, xotxdvxi FaPd

Cod. Phral., xaxwvxi Ag. 13. aTTsXaps Va.

14. ^apouvxa Pa N Lab. — oud . . eras. Lb.
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xdXXiota (ov sxoiyjae. ^p6v7j jisv ouxco xov ’'Epwxa aipeixar Aiovuacp £v

X(p v«(p X(p TrXyjdov Sdxupdc; saxi ttciic; xai BiBwaiv Ixmixa* ’'Epwxa iaxyjxdxa

ojiou xal Aidvoaov Oap-iXoc; sTuoiVjaev. 2. Tou Aiov6aoi> saxi Tcpdq xip 9’sdxp(i) xd 3

dp)(aidxaxov ispdv. ^6o ds siaiv svxdc; xou TcspipdXou vaoi xai Aidvuaoi, 6' xs

6 ’EXsu9'£p£U(; xai 6v ’AXxa|X£vv](; STtoivjasv sXscpavxoq xai )(paao5.

auxdO-i Aidvuadc saxiv dvdifwv "Hcpaiaxov sq odpavdv. Xi'^ZTai ds xal xdds otzo

'EXXi^vwv, 6k ''Hpa pi([)ai Y^vop-svov "Hipaiaxov, 6 ds ol jxvr^aixaxiov Trs|xi[>ai

§tt)pov ypoaouv O-pdvov dcpavsic ^saixouc; syovxa* xal xy^v |xsv sxsi xs sxadsS^sxo

^sSsaO-ai, O-swv Bs xmv |xsv dXXwv ouBsyl xdv "Hcpaiaxov sO-sXsiv TTslO-saO-ai,

10 AidvuaoQ Bs, {idXiaxa Y«p sq xooxov Ttiaxa vjv 'Hcpaiaxap, [xsO-daac; adxdv ic,

odpavdv dv^Y^T^* xs ^ Ilsvdsdt; xal AaxoupYoc

mv SQ Aidvuaov oppiaav diddvxsQ dixac, ’Apiddvvj ds xadsodouaa xal 07ja£i)(;

dvaYo'[JL£voc xal AidvaaoQ tJxoyv kc, x^(; ’ApiddvvjQ xr^v dpiiaYi^v. 3. ’Eaxi Bs 4

^rXyjaiov xou X£ i£pou xou Aiovuaoo xal xo5 3'£dxpoo xaxaax£uaap.a, 7i:oi7j3'‘^vai

15 B£ x^<; axvjv^c auxd iz |x''|X7|aiv x^^; Bdp^oo >i£Y£xai. Bi xal B£6x£pov

xd Yoip dpyaiov axpax-^Y®*^ 'Pa)|iaio)v sv£XpYja£ HuXkaq, ^Adi^vac; kXdyv. ahia

Bi 7jB£ xou xoX£|i.ou’ MiO-piBdxyj<; £paalX£ua£ ^ap^dpoiv xu)v x£pl xdv lldvxov

xdv Eu^£ivov. xpdcpaaic; [X£v Bt^ Bl ^vxiva Tiopiaioic; £XoX£(XYja£ xal dv xpdxov

£^ x-^v ’Aaiav Bie^yj xal oaaQ yj xoX£[X(p piaad|x£vo(; xdX£i(; lay£v yj cpiXac;

20 ixoii^aaxo, xdB£ |x£v xoi<; ixiaxaadai xd MiQ-piBdxou 0-£Xouai |x£X£x«)- £yo) B£

1. 0)v om. Va. mox ouv om. B Sch Pc Ag N
R post Optivr] p.£v, damnat etiam D praef.

mai. XXV. — as. OpuvYj — iv X(jj! om. La.

— Post atpstxai posuerunt maximam di-

stinctionem X K F C S, minimam B SW D,

colon Sch. Aiovuaou com. F, Aiovuat]) sv

T(j) v«(j) xXYjOtov Xdxupoi; sxi zaiQ oiBcoaiv

sxx(i)p.a coni. C, xal xaTc Bioodc ot

sxxiDjia Kays., o ante Xdxupoc inserit post

alios Gurlitt. Ueb. Paus., p. 331, at

cf. Stephan. Bull. de L’Acad. Imp.

des Sciences de St. Pet. 1872, p.

538 sqq. 2. Bs saxyjx. Va La. 8.

sxot'y]Osv B SW Sch. — xou Aiovuaou

— ’AXxap.svy](; sxotYjasv om. M Mo.

4. dxs, V sup. d, Lb. 5. xal 6

dXx. Pc, dXx|xsvYj<; Va. 7. v^pav Vab

M Mo Pacd Ag Vn Lab. 8. otopojv Vb.

— sxst x’ B SW Pc, sxsixs edd. cett. Vn

M Mo N R Pad Vb Lab, sxsixa Va, xaO-sCsxo

Pd La. 9. O^suiv — xst&soB-ai om. M Lb,

in Pa Mo alia manus margini adscripsit.

10. Bidvuaaoi; Ag. — stc, supra £<;, M, h
xouxo Va. — om. Pd. — jJLs9-yjaa(; Ag

Pd. — SQ xdv pavdv La, t^y^T^"'^ ^

jajB Herw. ut § 3, „ reduxit" Amas.,

Yjyayz codd. edd. 11. xauxa ovj edd. ante B,

M Mo N R Vab Pad, xauxd xs Bvj cett. edd.

Pc Ag Lab. — saxi coni. Sch. praef.

12. oiodvxa?, s super a, R. 18. dvaYu)ji.svo<;

M Mo. — x-^c Ajsidovyj!; xtjv dpxaY^v B SW
D Sch Pcd Ag Vn Lab, x-^q dp. dpxaYvjv N
R Pa, vqv ’Ap. dpxa^^v edd. ante B Vb M
Mo, xdv dp. dpxaY|idv Va. 14. xs xou M
Mo Va. 15. axyjv^c edd. inde a C, Pbcd

Ag Vn R La, ^tabernaculi" Amas., axsu^<;

cett. edd. Pa Vab M Mo. — Lsxai Vb.

16. svsxpuas Ag, dvsxpyjas La. — auX-

Xog Pc. 17. sPaalXsus mavult B, su^a-

aiXsuas Pc. — pappdpo) La. — xdiv

om. N. 18. xpdcpaaic S SW D Sch

codd., xpdcpaaiQ, c expunct. et v sup. g

Mo, xpdcpaaiv edd. cett. — sxoXsjuas

Pc. 19. daiYjv Va. 20. jxsXXsxoo Ag.
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5

oaov £<; tfjv aXcoatv xt^v ’A0'Vjva(a)v eyet ByjXwao). yjv ’Aptat{(i)v ’A^7jvaToc,

(p MiO-ptMxTjc; 'TCpsaPsustv ic, xac; TioXetc; xctc; 'EXXrjViSac syp-^xo- ooxoq dvfet-

a£v ’A0-rjvaiou(; Mt9'piBdx'/jv Mob-ai 'Paj|ia{cov suiTipoaO-sv. dvsTueias Be ou Trdvxac,

dW oaov yjv xal Byj|ioo xo xapaywBsc- ’Ad'r|vaioi Be wv xk; A.6yoQ, izapd

rooQ 'PmixodouQ sxxiTCXooatv id-sXovzai ycvoiiivriQ de p-dy/jc; -xoXXtp xspi^aav 5

0» 'Pwpiaiot, xai cpsuYovxa!; ’Ap'.ax'!a)va |X£v xai ’Ad-rjva(oa!; ic xo daxo xaxa-

Buoxouatv, ’ApyeXaov Be xal xouc; ^ap^dpooc; eq xov Ileipaid- Mid-ptBdxou de

axpax7j'(oc; xal ouxoq yjv, ov 'xpoxspov xo6x(»v MdYvYjXcC ol xov El7ro>.ov ol-

xouvxsQ acpdq sirsxBpaiiovxa auxov X£ xixpcoaxouat xal xd)v ^ap^dpcov cpovsuouat

6 xoBc; 'KoXkooQ. 4. ’AO-*/jvalotQ |i£v Bt^ 7:o/jopx(a xaO-staxT^Xci, TaqOio; de Mi- lo

i^ptBdxoo axpaxYjYOQ evjy/a^je [i£v 'X£ptxaO-yj(i.£vo; ’EXdxstav xf|V £v x‘jj ^(oxlBi,

d(ptxo|X£v(ov de dy^ekoy^ dvaaxVjaaq xov axpaxov £<; xr^v ’Axx'xT|V yj-(£v. d

TOvO'avo|X£vo; 6 axpax'/;Y^j^ xo)v 'Pcoiialcov ’AO-i^va(; |i£v xoO axpaxou (i£p£i 7:0-

Xtopx£iv dcp^x£v, aoxo; Bi Ta^O.o) xo 7:0X0 x^c; Bovd|i£coc lyoiv £q Botwxoix;

dTcavxd. xplx^i oax£pov ^xip^ xol; Tto|i.a(oic ^XO-ov £t:’ d|i(po'x£pa xd I6

axpaxo7:£Ba dy^eXoi, lloXXa |X£v ’Af)-r|va(ot;; £l*Aj xo X£lyoQ iaXwxoX, xoiq

Be ’A^Vjvac; 7:0X10pxYjaaai TaJlXov xExpax^a^a* ji.dyyj 7:£pl XaipojvEtav. HuXXac

de (0^ £t; X'/^v ’Axx»xrp^ £7:av^X6‘£, xooq £vavxt(oO-£vxa£ ’A6‘Yjval(ov xaO-Elp^aQ

£<; xov K£pa«j.£'xov xov Xayovxa acp(V; £x B£xdBo; ixdaxr^q £xf/w£oa£v dYsaO-ai

7 x^v £7:1 O-avdxtp. X6XX00 de oox dvt£vxo^ ££ ’Al)'T|va(oo; xou d-ojiou XaS-dvXEQ 20

ExBtBpdaxooatv dvBp£; e^ A£Xcpo6;- £po|t£vo»!; Be acptaiv eI xaxaXajipdvoi xo

1. x^v ’A}>r]v(uv B SW D e coni. Schleier-

macheri, xr;v ’A^,vato)v A X K F Sch

Pac Ag Vb Vn N R La, xtuv ’A{hj-

vatiov C S Pd Va M Mo. cf. IV, l^U. VIII,

27, 14. Suid. s. V. ’Idoo)v. simile est ot-

xiax^; ’0pyop£vt(ov VIII, 3,3. — lysi om.

N Pa. 3. dvsxoias La. 4. ’Aihjvaituv edd.

ante B, M Mo N R (in R 01 super o>v),

\\I>r,vaioi cett. edd. Pacd Ag Vn Vab Lab.

— uj; pro o)v Pa. 6. cpsu^ov-s; Pacd Vn

Vb Lab Mo, in La a sup. s. — dptaxtova

M Vn Lb, dptaxova Pcd .Ag, dpi' axiov (sic)

La, ips6‘(ovxs^ psv ’Apiat(i)va Mo. — d^r^-

vca'01;, ov sup. 01 , Ag omissis sqq. i; xo

dovj — Pap^dpous. 7. dpyatXaov, s sup.

cti, Vb. 9. sTcszBpapovxa; A X K M Pc Va,

sTCsxopapdvxa Ic,, expunct., Pa, ixsxBpa-

pdvxs^ Pd Vn Vb Lab Mo, izsxopaptovxs^ Ag,

sxsxopapdvxa cett. edd. monente Loeschero

et Amasaeo. — xptoaxouai La. 10. xaO^s-

axrjxsi edd. ante B Vab M Mo Pa, xal>siaxyjxsi

cett. edd. Pcd Ag N R Lab. — Td^iXo;

codd. edd. ante D. 11. axpaxyj^ov Vb Pc

Vn Lab Vt (ad marg. Vt, p. corr. Lb

axpaxov). 13. pipo; F S Va. 16. xo

om. codd. edd. ante B. 17. os om.

La. — xa^iXov M Lb D Sch, xd^iXov

cett. — yspiovsiav Mo Vb
,

ai super

s, et mox (18) xa^yjp^a; in Vb, xa-

lIsTp^sv M Pa, sv expunct. et a; sup. sv

in Pa, d^^vai^Vy xa9^sip®^a; (rasura et

correctura, a ambig.) Va. 19. Kspa-

pixov Smin. Vb Mo. — seq. xov sup.

lin. habet Lb. — d'YsaI>ai om. Va

man. prima, addidit sec. 20. ouXXav N Lb

Pb, sed in Lb corr., potest ferri, cf. 43,7.

a X
xuXou Vb. — dvidvxs; N. — Xa9-svxsc, 0

super s priore, Ag. 21. spiopsvoi; et spoi-

pcoO^^vai Va. — pro si Mo. — xaxaXap-
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"^p£0)v yj^yj xai xdc, ’AB>yjva(; ipyjjiwO-^vat, toutoic; l^pyjasv y] IluO-ia xd iq, tov

daxov b/o^Ta . E6XXa uaxspov to6to)v svfcasv yj vdaoc; xal xdv Supiov

$£p£x6^yjv dXcbvai TOvO-dvopiat. S6XXa ds laxt xai xd £<; zobq TohXouq

’AO'yjvaio)v d-fpicdxspa y| mq dv^pa elxdi; yjv spYdaaadat Tw|j.aTov dXkd *(dp

5 ou xaOxa bq aixiav oi Boxw x^c; aup.cpopdQ, 'Ixsaiou {xyjviixa, dxi

xaxotcpuYdvxot £Q xd "zy^q AO^yjvdcQ i£pov d7i£XX£iv£v aTToaxdociQ Apioxitovct.

’AO-^vai |x£v ouxioQ h%o xoo TtoX^ixoc» xaxo)9-£laat xo5 To3|xa(o)v awS-tq ’Adpia-

voO paaiX£6ovxo^ yjvO-yjoav.

21,1. Eiai d£ ’AO-yjva'oic; £lxdv£c; £v* X(p 0-£dxp(p xal xpafcpdiac; xal xwp-w- 1

10 liaq TToiTjXwv, al TioXXal xu)v d(pav£ax£p(ov dxi -(dp |xy] M£vav^pO(;, odd£lc; yjv

TToiyjx-^c xo)p.cpdlac; xu>v £C dd^av yjxdvxcov. xpafcpdlat; di x£ivxai xd)v cpav£pd)v

EdpiTTldyjc; xal EocpoxX^c;. 2. A£f£xat di SocpoxXiouc; X£X£Oxyjaavxoc £a^aX£iv

iq X-/JV ’Axxix7^v Aax£daijxovlouc;, xal acpd)v xdv yj-(o6|X£vov ld£iv £TOOxdvxa oi

Aidvuaov X£X£d£tv xtjxait;, daat xaO’£axi^xaaiv ixl xoTi; X£0-v£ojat, xyjv S£ip^va

15 x-^v viav xtjxdv xal ol xd dvap iq SocpoxXia xal xyjv SocpoxXiooc; myjaiv

£(palv£Xo i'}(£iv. £ld)0’aat di xal vuv £Xi TioiTjjxdxwv xal Xd^cov xd £iia*((o*(dv

S£tp^vi £ixde;£iv. 3. T-^V di £ixdva x-^v AlayuXoo TtoXXoj X£ uax£pov x^q X£- 2

\Bozriq doxd) noiyjO-^vat xal x^c ipacp^c; 7] xd ip^ov ly£t xd MapaQ-wvi. icpyj

di AloyjjKoq jX£tpdxtov cdv xa9’£6d£tv iv d*(p(p (poXdaawv axacpuXdq, xal oi Aid-

pdvci, Ag Mo. 1. sy&pyjasv, expuncto 9-.,

Ag. 2. ivvsxsasv Mo, Pa in marg. dXkaiq

£V£axY]cl)£v, addidit secunda manus. 3. cp£p£-

xdByj La. — xouc om. in edd. ante B Vab

M Mo, est in Pacd:Ag Vn N R Lab. 4. pw-

jjialu)v, 0 super u), Vb. 5. od xauxa o'q aixiav

„haec non fuisse ei Aegritudinis causam“

Dom. Calder. Smai. B SW D Sch., oux

adxd Zq di’ aixtccv A X K F, di’ eiiciendum

putat F, eiiciunt C Smin., od xd adxd oi

aixidv Pacd Ag Vab Vn M Mo N R Lab, in

Pa di’ expunct. — tx. di Zihq jxvjvjua Va,

jxyjvu|i.a, i super u, Ag. 7. d9y]vaioi M.

— xaxt«9:^aai Ag. — dopmvoo Mo.

10. at zoXkal — xojjxcpdtac; xwv om. Pc.

— djj.cpav£ax£po)v La. — dxi ‘(dp Edd.

Va, dxi jJi^ {xiv ydp N Vb Pa, dxi |xiv ydp

Ag Vn Lab M Mo R (in R |x^ supra vers.).

dxi ‘(dp coni. S, probant SW, cf. III, 8.2.

19,2. IV, 5,5. VI, 2,10. 11. xd)v om. La.

12. xal AiaxdXoc; post XocpoxX^c; excidisse

puto. 13. td£tv om. cod. Phral. — id£tv

(dv£ipov vel dcj^iv)? cf. 80,3. IV, 19,5.

14. xiixatog Pd Ag. — a£iprjvav Vab.

15. x:^v Niav X K F C ,
X'^v vviav La.

— i; om. codd., receperunt edd. e coni.

K. 16. Im pro sxi codd., Ixi edd.

17. § secundam interpolatam esse putat

Gurlitt., Ueber Pausanias p. 102. — aeiprjv^

La. — xod Atax- edd. ante B, Pa Vab M
Mo, xyjv B SW D Sch Pcd Ag Vn N R Lab.

— TioXXtp XI Sch, xoXLtp xivi Storch,

Waldenburg. Progr., 1872, p. 5 [„quum

ceteris locis omnibus cum xoXLtp con-

iunctum xt flectatur,^' at cf. V, 27,4

et dXt'(i{) XI V, 14,8. VI, 15,6. X, 32,2].

18. xal uncis includit Sch, om. Pcd

Ag Vn M Mo Lab Fa, est in Vab Pab

NR (in R supra vers.); ix pro xal pro-

ponit Sch Z. f. A. 1840, 610 seq., cf.

praeterea de hoc loco Westermann.

Memoria Ernesti p. 7, Kays. Z. f.

A. 1848, 501, D praef. mai. p. III

seq., Welcker. Alte Denkmaler I, 466.

— i!] xl N Ag. — £v Mapa9, X K F.

19. AiaxiiXoc; La saepius. — ov PacVaLb

R Mo, prima manu Vn, in quo wv per

^oiT. — £v dy(p La. — <puXdaa£iv Pa Vn M
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iTTiaidvict XiXsoaa» ipa^oj^iav roiiiv oj; yjv r,|x£pa, 7:£(^ca8-ai "(dp

3 £t>sA.£tv, p^jtaia yj^r^ Z£tpdi|i£vo; rot£Tv. ooio; |i£v xauia £/w£‘f£v. 4. ’Et:i ^£

ToO voiiou xaXo'jji£vo'j T£(yo'j^, o [xr^; dxpo7:o/w£oj;] £; xo d£axpov £oxi X£-

xpa(A|x£vov, £t:» xouxoo Mc5o6ar^; Top^ovo; iriypuao; dvdx£txat xEcpaXyj,

xa* 7:£pi aOxTiv a*p.^ zzTJAr^xai. 5. ’Ev oi xjj xop'j',p^ xou 0'£dxpo'-> aTnfjXajov 5

£OX»v £v xoU K£xpat; 'jtJj X7jV dxpdzoXtv xp(::o'j^ §£ £Z£3Xi xa*. xo’jxoj. 'AtjjK-

Xojv $£ £v a'jX(ij xal ’'x\pX£|i»Q xo’j^ ::cd$d; £*.a'v dvatpo’jvX£; xo’j; Nioflr^^. xa6-

xr^v XYjv Ntdpr^v xa». a»jxo; £i^ov dvcX^djv £s xov ^(zuXov xo dpo;* r^ hk

jiov |X£v z£xpa xa». xprjjivo; iaxiv o’j$£v xapovx». xap£yojX£vo; ^uvaixo;,

o'jX£ dXXoj; o'jX£ X£vd'o63rj;* £» *(£ xoppojx£p(o 5£5axp’j|X£vrjV $o^£».^ lo

opdv xa» xaxr^'^fj yjvaixa.

4 3. ’lovxo>v ^£ ’At>Vjv*(;a».v £; xyjv dxpox»yX».v azo xou 8“£dxp»i'j X£^>azxa». Kd/ao;;.

xo»jx»iv xov KdXo)v d^£X'.pyj; zal^u dvxa xa». X"^; Ti'/vr^z |ia^r,X7jV '^jv£’jaa; Aa*5aXo;

£;Kpyjx7,v ypovtjj ^£ uax£pov E^lIiXcXiav £x5».$pdax£» zarjd KdjxaXov. 7. ToO

^£ ’AaxX7,r»o'j xo '£p'r^ £; X£ xd d^dXiiaxd iax».v, oroaa xoO ^£o0 Z£::o'7,xat xai xwv 15

::a»!^(ov, xa* i; xd; *(pa^d; Na; d;».ov. £3XJ ^£ £v aOxtu xpi^v7,, zap’ tq XiyyjT. lloa£t-

^tovo; ::ai^a 'AX*ppo^>*ov Nyaxipa *Ap£o); ’A/.x*'rK7|V d»ay»jvavxa d::oNv£iv 6z6

7) ''Apscu;, xa* ^»x7jv iz\ xo'jxip xo) cpovtp YiV£xN* xptoxov. £vxa’ji>a dXXa X£ xa* ilay-

po|iax*xo; dvdx£*xa* Nopa;* £; xoOxov x*.; *.^d)v o’j^ev 7jaaov 'EXXrjvoov xoi>; flap-

jSdpo-j; '^7^3£* 30'po*j; i; xd; xr/va; Eiva*. 8. Ha'jpo*idxa*; fdp 0’JX£ auxoT; ai^7,po; 20

£3X*v 6pL»3aoji£vo; oux£ 3'.p(a*v £ad^o’j3*v djv.xxo* *,'«p |idX*.axa xii>v xauxiQ ^ap-

^dpiov zhi xpo; ouv X7,v dxop»av xa*jx7,v £;£6p7jXa* a^*a*.v* £X* |i£v xol; ^d-

Mo N Vab Lb. 2. r,02 * Pc. — z<i ao^d i

Pade Ag Vn N R Vab Lab Mo (zKqov La),
|

T«yta, in marg. xd avxd, M. 3. Noxtov X
K F e, vexstou, £ expuncto, Ag. — o xfj;

dxpox. codd. edd. (o xtJ; xt); dxp, La), in-

clusi verba x>); dxpordXsco;, quae qui scri-

psit primus, fortasse ipse Pausanias, voluit

poni ante xou voxiou x. x. 7. xr); N*.d^r,;

Pc Va, C coni., xoy; xt); N. 8. avxd La.

— t^ov dv, st'; xo 3tzuXov dpo;. x^ ^s Va.

— l\ M, Mo, xX. Lb. ds sup.

lin., omisso praeced. xd. 9. xp>)jta pro TjC^ua

Pc. 10. 73VIO La. — Pa V'ab Ag

Lab. 12. t'dvxa Pd Ag. — TdXoj; et

Tcf7.(ov C, qui tamen 2fi,4 Kd>.io cum ceteris

scribit, KctXXwv Pd. 13. xoiixov ds xdv Lb.

— |iaNjX^; N. 14. Itpupv N Vb Ag Mo
Pa. — xioxoXov \'n M R Vb Lb. 15. ds

'AoxX. B SW D Sch, C in „ notes* : j*aurois

du mettre xou ds WaxX. d’apres les Mss.

1110 et 1411, PedAgLa, d’ ’.\axX. C S,

ds om. A X K F Pa .M Mo N R Vab Vn Lb.

inseruit iam Camerar. — zezotVpai. xat

xd)v xatdiov i; xd; ‘(p. S Va. 16. £v auTrf;

Ped Vn Lab. — La. 17. dX*.ppddiov Pd.

— dpso; Lb bis. — d/jttxr^v Pd Vn Ag

Lab, dXxtrxTjv M. 18. bzo xodxo) edd. ante

C M Mo Pa N R Vab Vn Lb, lz\ x.

cett. edd. Ped Ag La. — tum xat dX-

Xa Xc xat N Pa. — aauptojioxixd; R M
Mo Vb Lb. 19. srdci>9 Pc, t'du>;, v super

;, M. — ^,aav Pd. — xou; dr; ^ap^.

©T*j3s' 3otp. stva* s; x. x. Va. 21. £t3-

cqou3'.v M. — fdp X(ov xauxTj Xi|ou3'.

|ia7.. ^ap^dptov £i3tv Va (Xsjou3t expuncto).

— xiov xauxa Vn Lb. — xu>v xouxa jid-

Xi3xo M Mo. 22. st3t Lab D Sch, £r3tv

cett. edd. — xpd; jdp x^v, fdp expunct., Pc.
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paaiv ai)({J.dc ooxstvaQ ctvxi at^^poo ^opouot, xd^a xs xpctvsiva xod diaxodt;, xa*.

oaxsivaQ dxidac iizi xoic, diaxoTc;* xai actpalq TCSptpaXdvxst; x^v 7ioX£|x(wv 6tz6-

aoic; £xix6'/oi£v, xoix; iTnrou^ diroax p£c})avx£!; dvaxp£7iouai xou^ £va)'£9'£vxac; xaTt;

a£'paic. xouc ^£ 9’d)paxag Tcoiouvxai xdv xpoTTov xouxov. itituouc; TzoXkdc, ixaaxoQ 6

5 xp£cp£t, a); oux£ £Q i^tojxdiv x/wVjpouc; x-^t; ‘(vjc; |X£|X£p'ap.£vyj(; duxe xi cp£po6-

TiXr^v uk'qq, «"(piai;, dx£ dvxcov vo|j.dd(ov. xauxaic oax £<; 7idX£|i.ov ypojvxoci

|idvov, dXXd xai ^£oi(; d-douaiv £r'ya)p{oi(; xa». dXXwt; aixoOvxat. auXX£5d|j.£vot d£

xdQ oTrXdQ ixxaO-T^pavxEc; X£ xa». di£Xdvx£c; Tuoiouaiv dx:’ adxdiv £jxcp£p^ Bpaxdv-

xwv cpoXfatv. daxtQ ^£ oux ei^i ttoi dpdxovfa, toxuoq xapTUOv 'yXtopdv Ixr xaic;

10 ouv £Xi xtu xapTKp X"^;; Tlixoo; cpatvoji£vatc; £vxojxaic £ixd£^wv x6 Ip^ov x6 £x x^q duX^t;

oux dv djxapxdvot. xauxa dtaxpyjaavx£t; xai v£6poi(; itixodv yj podiv ai>ppdc)>avx£t; ypdiv-

xai O-dipa^iv o5x£ £oi:p£x:£(a xd)v 'EXXr^vixdiv dxoddooaiv oux£ daO-£v£ax£pot(;’ xai

^dp aoaxdd*/jv xo::xdjX£voi xai pXr^0-£vx£<; dvdyovxat. oi §£ d^(opax£^ ol Xivoi 7

jj.ayojx£vot(; |X£v ouy 6|io(ax; £ial ypyjaijxoi, diidot ^dp [xai] pia2^d|X£vot xdv aidyj-

16 pov, dyjp£6ovxa(; dd tdcp£Xoiiaiv £vanoxXd)vxat xai X£dvxo)v dddvx£(;

1. aiyy.d M Mo Lb. — oiauiva!; et sec.

loco oiaidva^ A, otauivat; bis X K F, oiauiva;;

La priore loco, otaivac bis M N Va, ot

atva; bis Mo R, Pc sec. loc., oiatva; priore

loco Vb, secundo Vn Ag, obiva; Lb Pa, se-

cundo loco Vb, oiaatva; priore loco Vn

Ag Lab et secundo Pd, oiaatva; Pc priore

loco, oiaiv d; Pd et secundo loco La, oaxs ivag

corr. Palm., receperunt edd. inde a. C.

— X£ xpdviva edd. Pabcd Ag Mo N R Vn

Fa, zpavsiva D, xs xpdvia Vb, xs xai

xpdvia Va, unde xpdvsia scr. SW. 2. asi-

paT;; (aipaT;;) codd. edd., asipd; SW D Sch,

TtSpipldXXovxs; Lb Vab M Mo Ag, TrspipdXovxsg

Pacd, TcspipaXdvxs? edd. Pb Vn N R Lab.

— oirdaoig xat xuyoisv xou^ ixxou; A X K
F codd., dxdaoK; xai xuyoisv xou;; xs Txxou?

coni. K, oxdaoic; xuyoisv xai xou? ixxoug C
e coni. F, oxdaou;; xuyoisiv, xai xou; ixxou;

S, dxdaoug xai xuyoisv, xou^ txxou? B, oxd-

ook; xai xuyoisv, xou;; ixxouq SW D Sch,

Loescher. coni, oxdaoi? sxixuyoisv, xou;;

txxou;;, cl. I, 27,10. 44,8; cum asipai;

in omnibus libris exstet et xai mo-

lestum sit. retinui asipai? et recepi Loescheri

coniecturam, cf. Herod. IV, 60 Ppdytp xspl

o)v ipaXs xdv auysva. 3. dvaays&svxai; Va,

svsyJJ-svxac La. 5. u>c dv codd. edd., u>c

o:^ ego. 7. aspouaiv pro 9^uouaiv La. 8. sx-

xaO^dpavxs;; ^s xai Lb, xs om. La. —
dpax. cpoX. edd. inde a B, Pabcd Ag Vn M
Mo N Va Lab (cpoiXtaiv Pac M Mo Ag N R

Vab Lab), dpax. cpoX. s;xip. edd. ante B R,

dpax. sjicp. (pmX. Vb, ante excidisse

videtur Xsxr; vel tale quid. 9. oios Pd

priore loco, secundo Ag Vb. 10. svtoXaig

M Mo Pa Vn Lb N R (ad marg. Pa N R sv-

xojJiaT;;), svxo|i.aTc svxoXaiQ (hoc expuncto)

Vb. 11. Amas, xauxa;; videtur legisse.

— vsupaic et aupaij^avxsQ La. — rj ^oojv

Herw., xai codd. edd., „vel“ Amas.

12. da9-svsaxspoi M Mo. — xai Yap xai

coni. Sylb. 13. Xi9oi Pd Ag, Xivol et mox

Xivoug Vab M Pa, Xivoi Mo Lb. 14. |J.«yo-

jisvaic; Vn manu pr., ok; per corr. Lebas

(laudatus apud H. Droysen., Heerwesen

u. Kriegfiihrung der Griechen, p. 8, adn. 2)

legit: — jxayojj-svoiQ jxsv ojJLOtaj;; sial yp>]3i-

jxoi, ou diiaai ydp xai ^laCo^J^svoi xdv

aidvjpov, ^yjpsuovxa;; ds xai oicpsXouai. —
diiaai M Mo Pcd Ag Lb

,
ditaaai La.

— xai inclusi, xoxapiaCdlJ.£voi (quod verbum

apud Paus. non invenitur) Emper.

,

G. Hermann. v. Haupt. in Herm. IV,

30, cf. II, 1,4. VII, 18,13. — VIII, 16,

extr. X, 31,10. 16. xai om. N Pa.
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xai rap^dXsojv. 9. ^ojpaxa; hk XivoO; »5sTv Iv t£ dXXoi; »£pw; eaiiv dvaxst-

|i£vo'j; xa* £v rp’Jv£(oj, lvi>a WzoXXojvo; xdXXtaTov dXao; ^sv^pujv xal y;|j.£pajv

xa* oaa tu>v dxdpztuv oa|r/j; rap£y£T«( itva yj i>£«; Tj^ovi^v.

l ^2,1. McTCt ^£ TO »£pOV ToO W.Zy.Lr(T.K'yj TCCUT-iQ Zpo; TTjV dxpOTIO/wtV loOat

H£|xi^o; vao:; £aT». xiycoaTcti 0£ rpo auToO [ivf||ia 'ir^noXuitu. toO $£ d 6

TT,v T£X£'jtt,v ajjipfjva» X£*(ooa'v ix xaxctpwv. ofjXa ^£, xa* OGTt; [japfldpojv

jXtoaaav £|iatl£v 'EXXr^voiv, 6 t£ Ipto; x:^; 4>a(^pa; xal xr^; xpO'^o0 xo £:; xr,v

J diaxwiay xoXjiTjjia. 2. laxt ^£ xai Tpo».!^r|V'!o*; MzttoXuxoj xdcpo;* £'/£• ^£ ocpiaiv

(j')^£ 0 Xofo;. Hrjj£'j; (o; £|i£/.X£v d?£a^at <I>a(^pav, o’jx ib-f/wojv, £i o* 7£-

votvxo rdt$£;, oux£ dpy£atla» xov 'I”“o/w’jxov o-jX£ [ilao'X£6£tv dvx’ «Oxiov, ~£jj.Z£i lo

::apd lltxB-ia xpa'pr,ao»i£vov aOxov xa» |ilaa»X£'jaovxa Tpot^f^vo;. ypovu) ^£

u3X£pov lldXXa; xoi o* ::ai^£; £zav£oxr,aav Hr,a£»* xo»jxo'j; xx£»va; £; Tpoi!^f|Va

£py£xa» xat>apa»o)v siv£xa, xa* 4>a*^pa x:p(oxr| £vxaut>a £l^£v 'It:7:oX'jxov xa». xd

i; xov ddvaxov £pa3tl£iaa £^0'j)v£*j 3£. ji’jpa(vyj $£ £ax» Tpo*!^r,v'o*£ xd cptiX/a

$*d zdar,; eyouaa x£xp'jxr^|i.£va* '^Ovat ^£ oOx £^ xo»a'jXTjV Xe^o-joiv, dXXd i6

xo spy/./ xa'- ::£pdvrj; f,v £::i xaic

3 ^p*v.v £iy£v y; <l>a*^pa. 3. ’Arppo^*!xr,v ^£ xyjv Ildv^r^jiov, £r£»! X£ ’A0^r,-

va»/yj; Hr,a£*j; iz |uav rja(£v arJj xo)v $r^|i(ov roXtv, aOxi^v x£ aEflEaO-a* xai

llEiflo) xax£Oxr,a£. xd »i£v rjiLv.fi d^dXiiaxa oux yjv et:’ E|ioo. xd ^£

et:’ £|iO’j XEyv*xd)v y;v oO xcov d'pavEaxdx(ov. sax* Zk xa». l’yj; Koupoxpocpou xa». ao

Ar^|iT,xpo; *Epov \K6r^z' xd ^£ e; xd; ET:o)vy|jL'!a; £ax».v aOxfov ^tBayJ^^^va; xol;

•Ep£'ja*v iX^ovxa e; K6yyjz-

1. dXXo»; S3XIV tspoi; M, upst; La.

2. sv om. N Vb. — rpyvat'i{> mavult Ca-

merar., Tpuvutto sicut ’OXy^T:»£tn), WoxXr,-

coni. Sylb., rpy'.»ia»'«i» Pacd Ag Lab N

R Vn Vab Mo edd. ante S, qui recepit

rpyvettp, D. Calder. ^Gryneo". 3. oajtrJ;

Ag Vn Lab, oajtr;v rell. — zapi/aj (oi

ambig.), a secunda manu rapr/ovco». Va.

4. ioy3». V'n Lab SW D, toyoiv cett. codd.

edd. 6. x£yd>p».3TC(». Vb. 6. Trjv om. M.

— d>; xi; La. — ^ap^dpiov (K. Ia. 'EX-

Xt^viov n R Vab Pa edd. praeter SW D,

^dp^apov yX. I|i. IXXr,v tov Pbcd Ag Vn Mo
Lab (iXXr,viuv La), IXXr^v (uv, Ip.. ^dp^ctpov

*(X. M secundum S, unde "KXXr^v wv recipiunt

SW D. 7. dti Ipo); Pd Ag. — 3xpocpoy
j

La. — to om. Va, addit, man. sec. 27. Ix».

03 V'n M Lb. 9. cpatSpav Vb, sic solet.

— 73VOIXO Vb. 10. ^a3iX£tov M .Mo.

11. ::po; pro rapcl M Mo Va. — ^3iX£yovxa

.M. 12. TraTvCt; A X. — dvs3xr^3av Va.

13. xai xaH. La. — Ivrxa D Sch, £iv£xa cett.

edd. codd. — ^/iopct id. — zpuixov coni.

B., cf. IV, 16,3. VIII, 53,9. — oiS£v Pd \T)

Ag, ci 03 La. 15. iyovxa Vn .Mo Lb, lyouxa,

3 super X, .M. — X3xpyT:nJL3va La. — xoiayxr^v

vel ayxfjv xo».ayxr,v Herw., ayxf^v codd. edd.,

„talem“ Amas. — d>.Xd Sidipyov Va. 16. aar,;,

oy super a, M. 17. Hpr,$iv Vn Lb Pc Mo. —
^^y 3v T^ «aiopct Pd.— Iri X3 Ag Pd. — ’Aih;vai-

oy; F C B SW D Sch Pacd Ag Vn Va N R La,

'Alhjvaio»; A X K Mo Lb Vb, Ilcr./or^uov ’A^,-

vaioi;, £7:3tX3 0r,3su; S. 18. odaiov Pd.

— 3£y£3^ai Ag. 19. ot; om. La. — £"’

sjjLoy expungit, omissis sqq. xd SI, Ag

xd 5’ 3Tt£jioy N. 21. Pc.
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4. §£ T-^v ctxpoTCoXiv £OTiv laoBo(; jJLia* exepav Ss ou Ttape^^sxai, Tidaa 4

dxoTOjxoc; ouaa xal xsTyoc; iyoooa eyupdv. xd Be TipoTOXaia XeuxoO x:^v

opocpT^v lyst, xctl xdajJLW xai ”cd)v XiO-ojv (J-sypt f£ xal e|iou 'xposiye.

xd<; jx£v ouv sixdva^ xcov luTtecov oux ly(o aacpdx; sIttsTv, six£ ol xaiBs^ slatv oi

5 Sevocpd>vxo<; sixs dXXojQ eq suirpexetav 7t£7roiyj|X£vai. xd)v ^£ TipoTruXaloDv £v ^£^tot

NlxTjQ £Oxlv ’Axx£pou vaoQ. 5. ’Evx£u9'£v 7] d-dXaGod ioxi govotttoq, xal xa6xi(j

plc|>aQ AIy£u<; saoxdv, ox; X£"(ouaiv, £X£X£6xyjo£v. dvvj'(£Xo (jl£v y«P ^ vauQ |X£- 6

Xaaiv laxioic; yj xoix; Traidaq cpipooaa iz KpvjXTjV 0yja£lx; M, izXsi -(dp xdX(j.Yj(;

XI lywv £Q xdv Mlvw xaXo6p.£vov xaupov, Tipot; xdv TcaxEpa 7rpo£l'JC£ ypvja£a9'at

10 xoTq laxloii; XeuxoHq, r^v o-klgvd TzXiifi xou xaupou xpaxyjaai;. xooxwv XvjO-yjv eay£v

’Aptddvyjv dcpi(jpr^(X£voc. Evxau&a Ai‘(£d(; «x; £i^£v laxloi^ |X£Xaat x"^v vauv xop.i-

C^O(i£vyjv, ota xdv xaTda X£8'vdvai doxu)v, dcp£iq auxdv diacpO’£lp£xar xai oi -xapd

Adyjvalon; £axi xaXo6ix£vov Tjpcpov AIy^ox;. 6. ''Eaxt di £v dpiax£p^ xd)v irpo-
fi

TcuXalwv oixTjixa iyov ifpafdQ' ozoGav; di xa0'£axyjx£v 6 ypdvoQ alxioQ

16 dcpaviaiv £ivat, Atojxyjdyj^ yjv xal ’0duaa£UQ, 6 |xiv iv AVjiivcp xd ^tXoxxi^xou

xd^ov, d di (Atojjii^dr^i;) xr^v ’A0'T|vdv dcpatpo6|j.£vo(; ’IX(oo. ivxauda [iv xaT(;

YpacpaTq] ^Opiaxrj^ iaxlv AqiaQ-ov (pov£6cov xal IIuXddYjQ xolx; TtaidaQ xoix;

NaoxXiou por^9t)d; iXO-dvxa; Al-flad-cp. xou di ^AyiXXico; xdcpou irXTjalov jxiXXoo-

ad ioxt G(pd2^£a0'at IIoXo^ivYj. '0|i.rjp(|) di £u |xiv Trapddyj xdd£ xd (djxdv

1. £<3000^ S B SW D Sch Pc Ag Vn M
Mo N R, £[3000; cett. edd. Pad Vb La, £ldo;

Va. — i:daav Pd. 2. iyupdv, loy supra

vers., M. 3. xal xdajxtp Michaelis Mitth.

d. arch. Inst. I, 283, xdajxu) sine xal?

4. odv om. Va. 5. i; om. codd., supra

lin. in Pa (£[’;) secunda manu additum

est. — ‘iC£T:oiy]|JL£va Lb. 7. dvyj^dfEXo

La. 8. taxioi; ot xou; Pd Ag. — fdp

eoque expuncto supra versum di Ag, di

etiam Va, d’ edd. ante SW Vn Vb Mo N R

Pac. 9. i; xou pivto Pcd M Mo Vn Lab Ag
(jjLYjvio, i super 7], Ag), i; juW Vb. — 7cpo£iTC£

Pcd Ag Vn R Lab edd. inde a B, £lx£ Vab

M Mo N Pa cett. edd. — ypyjaaoO^ai Lb.

10. xot; taxtoi; X£uxot;, articulus recte se

habet, cf. VIII, 50,1 xpd; di dairtaiv ’Apyo-

XixaT; yp^ad^ai xal xoT; ddpaai ixE^aXoi;, I,

24,3. Wieseler, Gott. Nachr. 1885, 320

coni, au&i; lox. 1. — xXdoi, ^ super oi,

Ag. 12. oT auxdv La. — xsO^vavai M.

— xap’ d97]v. Va Mo. 14. iyuiv Vb La PdAg

(in Vb 0 super (o). 15. xal ’0duaa£u; post

Pausanias I.

Aiojxyjdrj; omissa in marg. VtMo et duabus

lineis post in Lb adiecta sunt, R ad marg.

xdya X£iX£i* xal ’0du3O£u;. Va Aiop-y^dr]; di

fjv xal ’0duao£u;, in cett. codd. xal ’0dua-

0£u; om., habent edd. — 7pa<pa;, 6xo'aai; ^£

— £lvat, Aiojiyjdr]; SW e coni. G. Herm.

opusc. V, 226. Kays. R. 433 delet p.yj, re-

cipit xal ’0duaa£u;, inserit ’0duaa£u; post

6 di. Jahn. et Michaelis in editione Paus. de-

scriptionis arcis Athenarum lacunam indicant

post AiojJLTjdYj; ^v. — £^ Ayjjxvou coni. Sylb.

16. £v xaT; ypacpaT; incl. Jahn. et Michaelis;

si locus recte se haberet, post ’IXi'ou non-

nulla excidisse statuendum esset. — iv

om. La. 17. ’0p. iaxlv B edd. seqq. Pacd

Ag Vn N Lab, iaxiv ’0p. edd. ante B R Vab

M Mo. — xou; N. B edd. seqq. Pcd Vn N
R Lab, coni. S, xou edd. ante B Pa Ag M
Mo Vab. 18. vauxltou; Va. 19. a<pd^£a9'ai

La, (ppdCsa&ai Pb. — O^tyjpt}) di
—

"Ojxvjpo;

ixotYja£ parenthesin putat G. Hermannus.

— xdds xd o)p.dv Pc B SW D, xd d’ u){xdv

N R Vab Pa, xd d’ ijidv M Mo Vn Lb, xd di

4
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ouxuj; i^yyr |xoi '^alvsxai zoif^zai SxOpov (jtJj 'AytX/wSio; aXoOoav, ou^ev

ojxo((o; xa* oaoi 'A.e'-(0'jatv ojioO laT; 'AyfKKia eysiv ev llxupip ^(oiTav,

d ^Y] xa*. IloXdp^ojxo!; s^pa'{;£v. Sfpa^^e xai 7:po; xoj “::oxa|xnj optoO

Na'jT.x^ zX'jvo6aai^ e'p»iaxd{JL2vov ‘O^uaasa xaxct xct auxd xat>d 5f, xai ’0|XTjpo;

7 £zo(y] 3£. fpacpai ^£ £».at xai uKkw. xai *AAxtp!d5r,;* izttojv oi v*xr,; XYj; £v 6

N£pi£(jl £0X1 Or^|X£ia £V X'j Tpa'fTQ- xai IhpOEO^ EOXtV £^ ilEptipov X0jXl!^0pi£V0;,

lloXo^EXXTQ IpEplOV XTjV X£lpa>.7jV xf^V Me^OUOT,;. Xai xd jlEV £; M£^0'J0av 0’JX

£i|i* xpdi>'jjio; £v xoT^ 'AxxexoT; OY^jJLf^vat. 7. 'Ext 5 e xtbv ^paipwv -apEvxi xov

xaiSa xov xd; 6^p(a; cpEpovxa xai xov zaXatoxr,v ov TtjiaivEXo; £*(pa'];£v, £oxi

Mouoaio;. £^iu izr^ |x£v £7:£'A.e'd|ir,v £v oi; £oxi ::£X£oi>a( Moooaiov 6zo lo

Bopeoi» 5<Lpov, ^oxeTv |iot, ~ei:o(TjX£v aoxd *0'yO|xdxptxo;, xai £oxiv o6^^/

8 Moyoaiou pE^aiiu; dxt |irj |ioVjv e; Arj|ir,xpa G|xvo; A'jxo|i(5ai;. 8. Kaxd ?£

xi^v eooSov auxTjV xr^v e; dxporoXiv 'EpfifjV, ov llpozoXatov ovojidCo{>ot,

xai Xdpixa; llojxpdxr^v rotfjoai xov iltoippovioxoo X£'70 '-» 3tv, ip ooipui “(EvEo^ai

jidXioxa dvt>pd)ZO)v Eoxiv
/j

lIotKa jidpxo;, o |ir,5£ *Avd/apoiv, eB^eXovxo o|xo»; 16

xai aoxo e; AeXipoo; dipixopiEvov, -poosTr^Ev.

To spov La, xo «jpov Pd, x6 uipov edd.

ante B, x6Zz tupov Sch, lopov sine pronom.

praeced. Ag. 1. poi Fc Vn Va (?) La

edd. praeter A X K, qui habent tpol, ut

est in N Ag Vb M Mo Lb Pa. — xoi/^oa;

codd. edd. — oxypov Pa. — dXouoav —
opouu; Pd om. 3 . xoXypwjaxo; Ag. — xai

(llpo)xo-fsvrj;) icpo;0. .Mueller.Handb. d. .Arch.®

§ 142,1, 2jp. Zi Kayvto; IIpiuxoYsvr,; R.

Rochettus lettres archeol. I. 47. 4. Na-joixa D

Sch, cf. V, 19, 9, Nayyixd^ celt. edd., vauatv

(s. vay3i) xoxoirXyvoyoai; Ag Vn M Mo Fab, in

Moxoexpunct., xa advayoi attract., inPbvayal

xoxd xXyvoyaai;, x expuncto, vayaixa oxXv-

voyaai; (sic) Pa, vayai xat xd zX. Lb, vayatv

xaxaxXyvoyaov Pd. — rrXr^voyoai; Vab, in

Vb y super rj. 6. x>); iwsa Ag. 6. ioxl

xat OYjp. La. 7. x>); ps3. M Mo Lb, arti-

culum om. La, ps^oyo, rj; a sec. man. ad-

dito, idem. 8. or,psivai Pd Ag Vab M, in

Pd M t; super st. — sxi Zs G. Herm. opp.

V, 227, SW D, sTCt Bs xibv codd. cett. edd.

praeter Sch, qui scribit TiLv Zl Ypacptbv.

Kays. R. 426 S3xi Bs xiuv -(p. sequenti S3xi

deleto. Recepi coniecturam G. Hermanni cl.

IV, 28
,
8 . 9 . xd; om. Pa. — 'iBpta; Vb

Ag. 10. sTcsXs^dprjV edd. inde a Smai.

Pcd Ag R La Viet., E^sXs^dpr^v cett. edd. M
* .Mo Pa N Vb Vn Lb, Va l^sXsXs^pr^v. —
rxE3bai S suadente Locschero et Sylb.,

xsxs3ba* edd. rell. Pac Vn N R Va Lab Mo,

' xsxx£3boi Pd Ag Vb, (altero x in Pd ex-

punct,), si:irEXS3^z' pro S3xi Z£xs3bai M.

— yro susp., delet Herw., psxstopov pro

Btbpov Emper. — ov dp^pixo; et pspioj; La.

12. £t; A X K F C. — A>;p.Tjxpa D Sch Ag,

cett.edd. codd.ATjuT^xspa, quae forma etiam 44,

3 in codicibus est, cum edd. scribant Arj-

pr,xpa; alibi invenitur forma sequioris

,
Graecitatis A/^pr^xpov, cf. I, 14,2 N, II, 14,

I

3 in omnibus, ut videtur, IV, 30,4 Va,

I

IX, 26,6 in omnibus praeter La, Arjjir^xpa

I

est I, 13,8. 37,2. 4. III, 14,6. IV, 1,6. 30,

4 (praeter Va). VII, 27,9. VIII, 16,3. 25,

6. AyxojiiBai; edd. inde a Smai. cum

Palmer, ad IX, 27,2 et Meurs. Attic. Lect.

II, 19, p. 91. cf. C. I. G. 386, Ayxo}i>jB£i

cett. edd. Vab, XyxojiTj^T] N, XuxojirJBoy; M
Mo Lab Pacd Vn Ag R (in Pa r,, in R £i

super oy;). 13. ayxrjv Va om., xayxr,v, per

correct. ayxf^v, Vb. — £; om. La. — dvo-

|idCoy3iv Vb Ag .Mo. 14. Xioxpdxrj A X K

F C, Zojxpdxr^v cett. edd. codd. 15. }irj

ova^. et zpoosTxov Ag Pd.



I, 22,7 — 23,3. 51

23,1. "EXXvjvs? aXka xz Xi-^ooai xai av^paQ k%xd •(£v£a9-ai aocpou^. 1

to6t(i)v xai Tov Asapiov xopavvov xctl IIspiavBpov dvai cpaat tov Kucj^eXou.

xaiTot IlsptdvSpou IIsiaiaTpaxoQ xal 6 -xaTQ 'teiaQ (piXdvO-pwTOt iidXXov xai

aocpwTspot td T£ xoX£[X'xd rjaav xai 6'oa i^x£v iq, xdop-ov td)v TioXtTwv, iq 6

5 dtct xdv "I::7idpyou O-dvaxov 'iTUTOaq dXKa X£ r/pi^aaxo 3u|i(p xal iq '(uvalxa

<5vop.a AEaivav. 2. xadxr^v Y^p, £::£( x£ d'jr£8'av£v "Ix-xapyoQ, §£ oux iq 2

a:>YTP®'fV ^p^AEpov T^xovxa, -xtaxa dXkinq ^AQ-r^valojv xolq TzoXkdiq^ 'l7i:7r(a(; £iy£v

£v alxia iq o diEcpO-EtpEv, ola £xa(pav ’AptoxoY£''xovo(; £7aaxd|X£vot; ouaav xal xd Po6-

X£ujxa Gudap-u)^ dYvo*^aa» do^dS^cov. dvxl di xouxcdv, etieI xupavvldoq ETcauO-Tjaav ol

10 riEtaiaxpaxldai, ya^x-^ Xsatva ’A3y]va(oi(; eoxIv iq {jLvyjp.r^v xr^; Yovaixo'(;, irapa ds

auxT^.^ dYa>i[j.a’Acppod(xrj(;, o KaXXloo xe cpaaiv dvdd-Tipia Eivat xal Ip^ov KaXdjitdoQ.

nXrialov ds saxt AiixpEcpouQ yaXxooq dvdptdq diaidlq pEpXvjfXEvoc;. 3

3. ouxo^ 6 Aiixp£(p7j!; dXXa xe Expa^Ev oTcdaa ^.eyoooiv ’AO-rjvaIot, xal

Bpaxa; jxia^coxod; d(pixoji£voo(; uaxEpov rj Ayjp.oaO-£v7j(; iq Eopaxooaaq

16 £5 £7:>.£oaE, xouxoo;, u)q uaxEpTjaav, 6 Auxp£cpyj(; dxiaoo. xal d"^

xaxd xdv XaXxtdixdv saysv Euptirov, Iv3a Bouoxwv ev (jLEaoYaia %6Xiq Moxa-

XyjaadQ yjv xa^xr^v sTOva^d; ix &aXdaGT^q 6 Allxpifr^q eiXe. MuxaXvjaaloiv

ds od |xo'vov xd jxdyijxov ol Sp^xsq, dXkd xal ^uvalxa^ £(pdv£uaav xal xdldaQ.

jxapxopsT ds |xor Boicoxdiv y«P daoo^ dvsaxrjoav BrjPaToi, (pxouvxo al tcoXek; ett’

20 £|xod, diacpuY^v'^^^ «Xcoatv xd)v dvO-pcdircov. ei ds xal MuxaXyjaaioK; ol

Pdppapoi |iT| Ttdatv dxoxxEivovxEQ £7r£$‘^X3’Ov, oaxEpov dv x*^v TudXiv diTEXapov

2. xal (Ilixxaxdv) xdv? Wieseler., Gott.

Nachr. 1885, p. 320. 3. pro xaixoi N xat.

— 6 Tuai»; 6 Itctu. La. 6. dl odx i(; om. N.

7. ds post iciaxd om. La. — Ixirsia; Ag.

9. xal xd PodX. — do^dCwv om. M Mo Lb

Pa, in hoc addit, ab alia manu in marg.

— d^vw^oai Ag. 10. Asaiva X K F C.

11. xdXXidv cpacjiv Va, <py]3tv La. — dvdO^yjpa

slvai, Pcd Ag La B SW D Sch, sTvai ava^Tj^xa

Vab M Mo Pa N R Vn Lb edd. cett. — xaX-

Xdjxido^ Ag, xaXajJLtdo;; M Mo, xaKdZoq (a

sec. man. ju supra vers.) Va. 12. Auxps-

cpou^ et Auxpscpyj(; codd. edd., corr. Bergkius

in Meinekii fragm. com. II p. 1069, sequitur

Michaelis, Wieseler. 1. 1. Auxpi<pYjq, yahi.

xxA.. 14. ^jua8-t{> xou(; A X K Ag Pc Vb R M
Mo, corr. Sylb, consentiunt Pd Lab Vn N
Va. — ^ Lb. — £v aupaxodoaii; NPa, i

expunct. in utroque, iv in e<; mutat, in Pa,

Iq aupaxodaaiQ (sec. m. iv) Va. 15. i^sTcXsu-

0£v N Ag. — xal xodxooQ Pd. — ouxux;

(Sv; uax*. Va. — ux; sec. manus addidit in

Pa. 16. jxsaojYaia La. — MoxaXyjod; A X K
constanter, Moxa>.Y]aadi; edd. rell. codd.,

mox jiuxayrjaiwv, a alterum sup. lin., La,

jxuxaXyjaioK; Mo. 17. xadxY]<; Pc. — iTcava^dg

Letronn., iaavapdg codd. edd., cf. III, 24,2.

IV, 34,4. Thuc. VII, 29,3. 18. dl om La.

19. oaaouq La. 20. dicd xyjv dX. Pcd Ag
Lab Vn C B SW D Sch, cf. IV, 5,10. 14,3.

23,1. 25,8. 29,8. iicl x^v dX. ANRMMo
Vab Pa, ixl zfi dXcbasi S, psxd r/jv dX.

X K F, xapa x^v dX., i. e. su&uc p.£xd

x^v dX., coni. K. — {luxaXiaatoi^ La Ag
Vn, MuxaXXYjoatoic et supra MuxaXXyj-

aio)v Vb. 21. diroxxeivavxsQ Pcd La, ixixx£t-

vavxsg Pa, iTcsxxstvavxet; N R Vn M Mo
Lb, (fiirsxxstvavxsg Vb, dxsTTXsivavxsi; Va,

dxoxx£ivovx£<; edd. — au Va. — dxIXa^ov

codd. omnes, ut videtur, edd. praeter

B D Michael.
,

qui scr. dviXa^ov,

cf. II, 29,5, ubi B D nihil mutant.
4*
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4 01 Xetcp^evTSQ. 4. toooutov |iev rapeair^ jiot daO|jLa £<; xr^v sixova xoO Atixpe-

cpocjc OXI woxoic epepXr^xo, ''EXXr^otv oti |iT| Kp*/;alv oOx sziywptov ov xoSeueiv.

Aoxpouc 7«p xoy; *Ot:oovx(ooc oicXtxsuovxac f^^r| xaxct xct Mr^Stxct lapiev, oo;

"Olir^poc irjArpzv oj^ cpepopievoi xo$a xal acpsvSova; e; 'l/^tov TAdotEv. oO jir^v

ou^£ MaXicoot ::ape|JL£tv£ jt£X£xrj xwv xo^oiv Boxw ^£ o'jx£ rpdxEpov £7?!oxao6^ai 6

ocpd; xplv Yj 0'XoxxT^xr^v, xauaaotl^a» X£ o*j 5td jiaxpoO. 5. Tou ^£ AisxpEcpou;

::XT,a(ov, xctc fdp £*xdva^ xct; dtpav£ax£pa; fpdtpEtv oux s^f/wto, d£tbv d-^dApLaxa

£axtv Tfteia; X£, y;v ’AaxXr,'j:ioi> zwZa Etvat XE^oaat, xai 'Ab^rjvd; £T?!xXT|Otv

5 xal xa'jxTj; 'ViiEla;. G. ’'Eaxi ^£ X(IK>; oO iie^a;, dW daov xalHCsaftai jiixpov

dvSpa- £i:l xo6x(p Xqooatv, r^vlxa Atovuoo; r;XI>£v e; xr^v yv, dva::a6aaa^ai lo

xdv iliXr^vdv. xo'j; Y«p TjXtxltf xtuv i2ax6pa>v ^poT^xovxa; dvopLd!^ooat

ZEpl Zk ilaxupwv, oixtvE; Eiatv, Exepoo zXeov e&eXojv Erlaxaodat koXXoT; va6-

xai; xouxtov EivExa e; Xd^ot); r,X&ov. 7. Itpr^ ^£ E’j'pr^|io; Kdp dv^p xA-Etov

e; MxaXlav d|iapxslv orJj dvEpLiuv’ xoO zh/j xal s; xf^v £;o> ddXaaaav, e; f^v

oOxExt zXEooaiv, £;£v£'/&7jvai* vTjOoy; ^e slva» |iev eXe^sv Epi^jioo; roXXd;, ev ^e 16

xauxat; oIxeTv dv^pa; dYploo;’ dXXio; Se oux e^eXeiv xal; vr^ooi; rpoaloyEiv

G xou; vadxa;, ota rpdxEpdv xs ::po;aydvxa; xal xtov £votxo6vx(ov odx d^Eiptu;

1. Xr,<p‘>ivxs; M Mo. — zdptjxi Va, rap-

83TI Ag Vb M Mo, ropiaTTjV La. — Suxpo-

(poy; M R Lb Ag N (in N s super o priore),

f5iioxpo<pou; Vb. 2. soyvi^XTjxo La. — sXX.

Y<ip dxi Va Vn M Mo Lb Pa (in hoc ^dp ex-

punct.), tXXr^oi dxi N. 3. ^dp xal tou; N

Pa. — ’Oxovxiou; A X K F Lab Vb Pd, emen-

dari iussit iam Sylb. — t; oo; volebat

C. B. jiaXifiD^iv N Ag Vb, pro oy?2 M Mo
Lb Vn ou. — P^Xrj tu>v La. — ooSs cor-

rigit Cor. 6. p.axpoy La Pacd Ag N Vn edd.

inde a C, |uxpou edd. vett. Vab M Mo.

7. fip om. Mo. — dvaY>£p£3xipa; Va.

— dYaXjio codd. edd. ante S, oY^Xp-axa R

edd. cett., Amas. Dom. Cald., coni. C.

8. Tyio; edd. ante C N R Vn Vb Pa Lab

(in Lb si sup. vers.), oY®‘^ ^
Va, 'YYifitd; Dom. Cald. cett. edd., idem

paullo post Pa R Vn Vab Lab Ag Mo (hic

uYteia;)- 9. xaBsCeo^ai Vab. — puxpov suspec-

tum videbatur Schubarto et Walzio, notat

Jahnius, defendit Wieseler. 1. 1. p. 321.

10. st; Ag. — dxayaao&o’ La. 11. XstXr,-

vov et XstXrjvoy; cod. Phral. edd. ante S,

D Michael., XiXyjvov et XiXrjvoy; edd. edd.

cett., XtXyjvov M, XsXr^vov Ag, v. 4,5.

— oercT^ptov Pd. — xpo>JxovTa; — xept Ss

i Xarypojv om. M Mo Ag Pa, in hoc addidit

I
secunda manus, quae scripsit 3£iXr,voy;.

12. stxivfi; coni. C. — xpoi^xovxo; post

xfipt Si Xoxypoiv repetit La linea supposita,

ot xiv£; €tVtv ad marg. idem, — votixat;

coni. Sch J. f. Ph. CXIp. 41B, ayxuiv codd.

edd
;

Ct^xujv pro ayxuiv Wieseler. 1. 1.

13. jdp dvfjp .M Vn Lb, xal clvrjp Va, Kap

av7)p rell., Kdp om. V^b Mo. — xXiove;

Lab (in Lb to super o), xXsov i; Pcd.

14. dvijuov, sup. lin. oy, La. IB. oyx exi-

xXeoyotv .Mo. — vrjaoy; piv ^y^
Vb N Pa, eXeysv om. M Va A X K F, probat

Porson., est in cett., secundum excerpta

SW non hoc loco, sed post dvSpa; M
ponit feXsYSv. — ev xayxai; Si Lb, xayxai;

per corr. e xayxai La, avSpe;id., iv Si o)v-

Xai; — xayxoi; Si C S Sch Michael., sed etiam

in Libya quae dicitur spr^p-o; dvSpe; d^pioi

xal ciYpiai 21,6,

pro dXXai; Wieselerus Philol. XXVI p. 354

coni. dXXio;, quod recepi, cf. III, 16,10.

V, 8. 4, idem pro vr^aoi; scripsit vt;1, ante

vrjaoi; inserui xoi;. 17. xe om. Va. xpo;-

laydvxa; Va, unde xpo;apvxa; scr. SW Sch

Jahn. Michael. cf. III, 23,6, xpoaydvxa; rell.

17. evoixtov A X K F Vb, evoixoyvxcov M Mo



I, 23,4— 23,9. B3

ptaaO-^vai oov xai idxs. xauta^ xotXeTa^ai jiev o%6 xwv vauiwv

SctTupiSa^, £ivai Be tou^ svoixouvia^ xarupoix; xal iittccdv o6 toXu |jl£iou^ iyeiv

£t:i toTc; layiov;, oupdc;. to6tou^, (o? Tfja&ovxo, xaxaBpa|idvTa^ iid tyjv vauv

(p(i)vr^v [X£v o6B£[j.(av i£vai, xaTt; hk pvai^iv £T:i/£tp£Tv xai(; £v x^ vyji. x^Xot; Be

6 Baaavxat; xou(; va6xa<; pdp^apov £xpaX£iv £(; xr^v v^aov £<; xauxTjv ouv

upp{J^£tv xou;; Saxupotx;, o6 jxdvov xa6-£axT|X£v, dXXd xai xo xdv oiloiox; awpLa.

8. Kai aXka £v xtJ ’A9'T|va{(ov dxpoTO'X£t 9-£aad[jL£vo(; oiBa, Auxioo xou 7

AI6po)voc '^aXxoOv TidiBa, d<; xo 7:£ptppavxyjptov r/£t, xal Mapwvoc; Il£pa£a xo £^

MdBouoav £p'fov £'.p7aajJL£vov. 9. xal ’ApX£{itBo(; bpdv £OXi Bpaopojv(a(;, IIpa^iXEXooc;

10 ji£v Tiyyy] xo d-(aXjia, xt^ 9'£(p B£ £oxtv diro BpaoptovoQ Bt^ixou xo ovojia. xal

xo dpydiov ^davdv iaxiv £v Bpaopwv», 'Apx£{it(;, d)^ Xi^o^aiv, y] Taopixr^.

10. "IiiiTro^ Be 6 xaXoujiEvoc; Boupio^ dvdxEtxat yaXxou<;. xal dxt |i£v xo Ttoirjixa 8

xo ’E7T£iou jir|ydvrj|ia £c BtdXuaiv xo5 XEiyouc;, oiBev daxic; itdaav etti-

(p£p£l XoTq ^po^lv EOT^O-Etav XE^EXat Be sq XE EXEIvOV XOV ITCTOV (0^ xd)V

iB^EXX^vtov evBov Eyoi xooc dpiaxoo^, xal hr^ xal xoo yaXxou xd ay^(xd saxt

xaxd xaiixa, xal MsvEa&EOQ xal T£uxpo<; oxEpxuTixooatv e$ auxou, xipoasxi Be

xal ol TiaTBEQ ol 07ja£to<;. 11. ’AvBptdvx(ov Be daot jXExd xdv itthov sax^j^xaaiv, 9

* ’ETi:iyap(vo'j Be oTrXtxoBpojXEiv daxVjaavxot; xr^v Eixdva ETtolyjOE KpixlaQ, Olvoplcp

Be Epfov Eoxlv £<; 0ooxuBlBr|V xdv ’OXdpoo ypyjaxdv cj>Vj(piajxa y®P evlxYjOEv

20 OivdptoQ xaxEXO-Eiv EQ ’A^vat; 0ouxoB{Byjv, xal ol BoXocpovvjd-Evxt, ox; xaxTQEt,

N R Pabcd, in margine ivotxojv Pa, Ag Va

Vn Lb edd. cett., xdv ivoixodvxwv La.

daTTstpov; La. 1. o’ om. Vb, piaa^. jj-sv xal Va.

2. xaxupoui; D praef. I, xaxaxdppouc coni.

S, rec. Jahn., Michael., xaxaxd-(ou;Wieseler 1. 1.,

xal zupoui; edd. codd. plerique, xal xupou; Vb,

xal xaxuppol>Q M Mo, xuppou;, om. xal, cod.

Phral. 3. ezl Bs xoT? Pd, lysiv Bs iicl cod. Phral.

5. sapaXsiv Ag. — h sup. lin. additum in Pa.

7. Auxtou Pcd Ag N Vn Va Lab edd. inde a C,

Auxiov edd. vett. RVb Pa, Auxtoy — iralBa om.

M Mo. 8. xspipavxrjpiov Pcd Ag Vn Va Lab,

xsppipavxvjpiov Vb, xspixpavxrjpiov Mo. 9. saxiv

lepov Vb. — paupojvia^ Va, mox ^aupuivo*;

et Paupwvt. idem, xpaupcovia^, xpaupa>vo<;,

xpaupdivi Pc. 10. Bs saxiv Vn Va Lab Pc SW,

Bs iaxiv D Sch, B’ soxiv rell. 12. Bodpsm;;

D praef. XIII, Bodpiot; codd. edd., cf. II,

29,4. III, 13, 6. X, 9,12. 10,1. 6. - pisv om.

N. — xd xotrjjxa xoGxo coni. Lambin. 14. e<;

x’ ix Va. — pro o><; Pcd Ag La et sup.

vers. M d;, wc dc; Mo. 15. sysi Pcd Ag Vab

La (ol sup. vers. in La). 16, xaxd xauxa

Vab Vn M Lb Pabd (Pa corr. in x. xauxd)

Fab B Sch, xaxa xauxa (sic) La, xaxd xaOxd

edd. cett., xal xauxa Mo. — uTTsxxuTCxouaiv

est Bursiani coniectura, quae mihi quoque

placet, probant Jahn.-Michael., uirspxuTCXouaiv

codd. edd., quam lectionem defendit Wie-

seler. codd., uxspuxxouaiv (x sup. vers.) Vb.

17. xdiv ixTCcov Vb Vn Pd (in Vn Pd o super

(o). 18. ^Emyaptvou Pabcd MMoNRVn
Lab edd. inde a C, sxl Xaptvou edd. vett.

Ag Vb. — ’Exiyapivou Bd Pacd Ag N Vn M
MoLab habent Bd, Pa in marg. jidv, lacu-

nam indicavi, ^Emyaptvou p.dv edd. — Kpi-

xiaQ codd. (xpixeia*; Vb, at £ expunctum)

edd. praeter D, qui scribit Rplxioi;, et Critio

ei nomen fuit. Kpixia<;, Olvopiou Bd KpyjatXai;’

Otvo8t(|) Bd Bergk., probat Brunn. 19. stc;

Vb edd. ante B. 20. BoXocpa)VY]9-£vxi

N
,

BoXocpovyjvHvxi Va ,
BoXocppov. La.
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10 [iv^jxd eattv oo iroppa) tioXwv MeXitiBcov. 12. Td Be iz 'EpfioXoicov tov Tra-f-

xpaTtaaiTjv xai Oopiiioiva xov ’Aoa)7:(you stepwv xapiyjjif e; hk

4>opji(tt)va ToadvBs eyo) irXeov '(P^cj^ai. Oopixiwvt idp xoT<; £7:t£ix£aiv ’AO-yjvai(uv

(5vxt 6|ioi(p xal £(; xpoidvcov ^d$av oux d(pav£i auv£paiv£v d(p£(X£tv ypea. dva-

yu)p7jaac ouv £Q xov IIatGcvt£a B-^jxov £vxaO0-a £iy£ Siaixav, £Q o vauapyov auxdv 6

'Afi-rjva^wv aipoo|j.£v(ov £XTiX£6a£a^ai oux £cpaax£v d(p£(X£tv x£ ictp xa( oi, Tiplv

dv £xxiaT{j, Tipo^ xouQ axpaxuoxa^ oux £lvat 'jrap£y£a0'at ^pdvTj(ia. ouxw^ ’Adrjvaiot,

TcdyxcLx; ^dp ePouXovxo dpy£iv 4>op|x{(ova, xd yp£a oTrdaoiq d)cp£iX£ §iaX6ooatv.

1 24,1. ’EvxauO"a ’A9-yjvd 7U£Tio(yjxai xov StXvjvdv Mapauav Traiouoa, dxi

xoo^ aoXoo^ dv£Xoixo, £ppTcp6-ai acpctc xyjc d£oo pooXo|i£VT|(;. 2. Touxcov TiEpav lo

(DV £ip‘/jxa, £OXiv yj X£iojJL£v7j 0rja£(D^ T^po^ Taiipov xov M(v(d xaXo6-

|jL£vov, £ix£ dvT|p £ixe dripiov yjv oroTov x£xpdxr,x£v d \6yK’ xipaxa )'dp ttoXXo)

2 xai xoOd£ 6‘au|i.aai(oX£pa xal xad’ ir||i.c(c; Ixtxxov -fovaTx£Q. x£ixai Ik xal Op(^o<;

6 ’A9-d|iavxoQ £^£vr|V£-((j.£voc £<; KoT.yooQ 6t:o xou xpioo. doaat; hk auxdv 6x(p

By] 8-£(p, (DQ ^£ £ixdaa». (Ail) X(p Aacpuaxl(p xaXoo|A£v(p xapd ’Opyo(JL£vloi;, xouq 16

|iYjpoD(; xaxd vdjiov £XX£|1(dv xov 'EXXVjvcdv £C adxouc xaiojX£vou(; dpa. x£lvxat

hk £$yj^ dXXai x£ £lxo'v£; xal 'HpaxXEooc* «lyEc d£, (d^ Xofo; ly£t, xooc; §pd-

xovxac;- 'AO^Yjvd x£ £OXtv dviouaa £x x^; x£(paX-^Q xou Aio';, laxi xal xaOpo;

dvd8-r||jLa x^; po-jXyj; x^; Iv ’Ap£l(p ird^ip, dxoj dvl&r^xEv ^ouLr^'

3 TToXXd B’dv xi; Ifi-IXcov EixdCoi., 3. Xikexxai^i jxot xal 7rpdx£pov dj; ’A9-r^vaiot; 20

x£piaadx£pdv xi y] xoi; dXXoi; I; xd ^£id laxi a::oo^:^;. ::pojxot (xlv -^dp 'Abr^~

1. ^uppiuv N Pa, xuXuiv a. sec. m. in marg.

Pa, &upuiv ToXCbv ad marg. R. — e; aspjidXuxov

TOV xafxpaTiaxyjv La. 2. xdv ’Aa. — Zk

<Dop|u'(ova om. Mo. 3. (pop{iiovi Mo.

— siciYjxsaiv Va, Imsasaxcctoi; cod. Phral.,

haud male. 4. ooti op.. Vb. — xal xf^v e;

TCp. B. cod. Phral., dcpovyj Pad Ag Vab M
Mo. — ouvs^svsv La. — tocpsiXeiv Vb.

6. stysv Ag. — i; ov Va La. — vauapyo;, p.

corr. ov, Va. — auxdv om. La. 6. IxtcXsu-

osa^ai scripsi, idem vult Herw., ixzXsuaai

codd. edd. — dcpsiXs'. Mo. 7. dv ol

exT. Lb, ixv^oxi Ag, dvexTiOTQ M Pd.

8. epouXovTo coni. K, recep. S B SW D

Sch, confirmant Ag R, s^ooXsuovto codd.

edd. rell. — (pop^itova La.

9. SeiXyjvdv edd. ante S, D, SiXrjvdv cett.

edd. codd. — p.ap3u La, {iopotav Vab Lb

Mo, in M |j.apotv esse videtur SW testibus,

in eodem dXXou; pro auXou;. — xotouaa

codd. edd., ii:ioyaa Brunn. annal. d, inst,

1885 p. 376, ZTuouaa Wieseler, Apollon

Stroganoff p. 105, zxoooza vel xapaivoDaa

p-yj H. Hirzel. annal. d. inst. 1864 p. 236

sqq., rxoouaa oxi otj G. Hirschfeld, Athena

u. Marsyas p. 15, Mapauav auXoDvxa dva-

Tauooaa Wieseler 1. 1. 10. epptcp6ai Vab

M Mo Pa Lb edd. ante C, ippicp^ai; cpd; La.

11. xaop. TOV jiisivov La. 13. Opu^o; Mo.

14. e^svcvcjiievo; Va, i^svrjveyjjLsvou; La.

— xal 6u3a; Bs edd. ante S Vb, in R xal

manu ser. insertum, cett. edd. codd. om. xal,

xal fi7j3a; aoTov Va. 16. post stxaaai inse-

ruit Alt Porson., probant Jahn.-Michael.,

om. codd. edd. 16. xsojiivou; La. 18. os

om. B Pc, est in cett. edd. codd. 19. est

in codd. edd. praeter SWD,qui e coni. Coraii

scribunt, B’ omittunt,X K F C virgulam ha-

bent post PouXr), omittunt h\ 20. sixdCciv, oi

super £iv, Ag Vb. 21. ydp om. N Pa.
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vdv £mvo[i.aaav ’EpYdvYjv, ^pwxoi ^ dxwXouc 'Epp.d^ * 6|iou ocptoiv ev T(p

vacp STTouBaiwv ^aip.(i)v eaxiv. ''Oam; xa aov xe^v(j TUSTOiYjjxeva £xi'xpoaO'S

TiO-sxai xwv £(; d^yaio^qza yjxovxcdv, xal xd^e laxtv oi O-sdoaadat. xpdvo(; saxiv

smxsijXSvoQ dvTjp, ^KXeoixou, xa( oi xok dvuy ac; dp^upoOc; evsTOiYjasv 6 KXso»-

6 xac;. eaxi ^£ xai F-^c; d^aXixa ixexeuouavjc; uaai oi xov Aia, sixe aixoic; dp.ppou

^e^oav ’A9’Y]va{oiq, dzz xai xoic; xdaiv "EXXyjoi ayp.pd(; auxixdq. evxau^a xai

Tip-dO-eo*; 6 Kdvwvot; xai aoxdc; xsixai Kdvwv. Ilpdxvyjv xd iq> xdv 'udida

PsPoaX£y|JL£V7jv aux‘)^v x£ xai xov ’1xdv dv£0'y]X£v A}ixap.£vyj(;. x£'ii:oiyjxai d£ xai

x6 cpyxdv x^c; iXaiac; ’A^y|vd xai xi)|xa dvacpaivwv IIoa£iBd)v. 4. xai Aioq 4

10 £oxiv d^aXiia xd X£ Aeodx^P^^^ ^ dvop.aS^d|j.£vo(; IIoXi£6(;, (p xd xa9’£ax7]-

xdxa £^ XT^v O-yaiav Ypoi^^oiv xyjv i% aoxoic X£Yop.£vyjv aixiav ou

Aid(; xo5 rio>a£(oc; xpiO-d<; xaxaO’£vx£c; £xi xdv pwjxdv p.£|j.iY(i.£vac; TiupoiQ odd£[i.iav

lyoyai cpyXaxVjv 6 ^oiit; d£ dv £Q.xf|V D-uaiav £Xoip.daavx£c; cpoXdaaoyaiv, d'XX£-

xat xd)v aTT:£pjxdxa)v cpotxwv £xi xdv Po)|jlov. xaXouat d£ xiva xd)v i£p£(ov ^ou-

15 cpdvov, * xai xaux^j xdv 7T£X£xyv picj>a<;, ouxo) Y^P vdjioc;, oty£xai cpsd-

1. dvsO-eaav ins. Porson., probant S B,

recipiunt SW, quibus tamen lacuna maior

esse videtur, eip'^daavxo coni. Wieseler,

Gott. Nachr. 1885, s. 325, at huic quoque

plura excidisse videbantur, cf. Dorpfeld

Ath. Mitth., XII, p. 54. 211, qui totum folium

excidisse putat, Gurlitt Ueb. Paus. p. 320.

opotoDQ pro dpou coni. Thierschius in Epoch.

p. 280, dpou ds (xq Wieseler 1. 1.

2. cJTCOudatojv dcapuiv A, OTCoodaicov Aaqxo)v

X K, Xicoudatwv datpojv edd. cett. „genie

femelle qui presidait aux travaux serieux

et utiles" R. Rochett. Jour. d. Sav. 1851

p. 746, 5 ’Ioudato)v datpoiv C. O. Muellerus

ad Leakii topogr. Ath. p. 465, 6 Boutadojv

daipwv Gerhardus, Zwei Minerven p. 11,

Philol. III, p. 761, Abh. d. Berl. Akad.

1847. 2. p. 488. n. 53, 'Xxoudcawv s.

'XxoudccToi; oatjuov Mercklinus Arch. Z. IX,

p. 365, ’Exoudato)v datpwv Sch. praef. VII,

OTTovdwv datpu)v Urlichsius Philol. XVII,

347, aicoudauhv Harold. N. Fowler. Americ.

J. of Arch. 1893, p. 3, quid hoc sibi vult?

xd)v OT:oudaiu)v IXaia loxi Homoll. Bull. d.

corr. hell. XVII, p. 181. — dctci;

npdvoc, om. Va. — sia^poaS-s edd. inde a

B PcdAgVnRVa, iictTcpoaS-ai xid^zod^ai La,

ixiTCpoo&sv Pa N Vb M Mo Lb. 4. La-

cunam post dvyjp indicavit*Jahnjus, spYov

sive TsyvTj excidisse censet Zink, Verhandl.

d. philol. Gesellsch. in Wiirzb. 1862 s.

128 et Heydemannus Herm. IV, p. 384.

— K>.£oiTa est genetivi forma V, 24,5. VI,

20,14, sed hic xXsotxoo omnes codd. edd.

— ot om. La. 5. ot om. Ag Pd. - d>ppov

Va. 6. de 7]aa dcS^yjv. Pa. — eXXvjatv Ag

N Mo Pa. 8. pepooXeuiisva La. — ixrjv

Pa, x^v txYjv Va, xdv ixuvav eO-Yjxev La.

TCSTOtVjxai — lloaeidwv post uirsp x^c yyji;

§ 5 aptius collocari censet C. F. Herm.,

probantibus Kays. et Sch., negat Overbeck.

Ber.i d. S. G. d. W. 1868, p. 114.

9. aO-va La. — xd inseruerim ante xujxa.

— icooeidwva N Vb Pa, xoosidw jiexa (p.

compend.) didc; La, xoasidoi etiam Pd.

10. d']dX]^axa S coni., dyaX^iaxe? Overb.

Schriftquellen 1304, cf. IV, 33,6. X, 17,9.

25,4. — I, 1,4. X, 22,8. 10. xou xe La.

— 6 om. VbLaPd. — iroXsix; La. 11. st<;

AXKF, sc; cett. edd. codd. — aOx^<;Ag,

auxou<; Pc. 12. xaxa&evxoi; M Mo N Pacd

LabVb. 13. ov lc,xiv La. 15. lacunam in-

dicavi: ^mutilum aliquis locum esse for-

tasse suspicetur, ac tale quidpiam deesse:

ouxoc; ext xov Pojjjlov xdv PoGv xxsivag

xal xauxq xdv xsXexuv X, cf.

28,10. — xsXsxiv hic et postea La. —
f5tc|>oi N. — olyexai de <p. Vb N'Pa R.
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((ov 01 Be dze xov av^pa oc; s^paas lo IpYov oux el^dxe^, OTcdYooat

5 xdv TceXsxov. xauxa p.£v xpoxov xov £ipyj|i£vov Spwatv.

5. ’E^ hk xdv vadv dv IIapO'£va)va dvo|i.dS^oooiv, £q xouxov £atouatv oTcdaa £v xoT(;

xaXoo[i£vot(; «exoT^ x£lxat, Tcdvxa x:^v’A9'7jvd(; £^£t y^vegiv, xd di d-jaaO-Ev VilloaEi-

dd)vo<; Tiipd^ 'AQ-Yjvdv iaxiv Ipt^ uirip x^^ iXicpavxot; xd d^aXiia xai 5

)(puoo5 x£XoiY]xat. (xiaq) jj.£v o5v £7u(x£ixa( ol X(p xpdv£t Scpt^YO? elxobv — d

di £<; x-^v ScpiYY« Xi^Exat, TipoEXO-dvxo»; iq, xd Botcdxtd [j.o» xou Xd^oo - -

6 xaQ-’ ExdxEpov di xou xpdvouc yP^^£<^ £7C£ipYaa(i.£vot. 6 . xodxooq xouc;

YpoTca»; £v xoTc; l-XEatv 'Aptaxiaq 6 Ilpoxovvi^otoc {id^/EaO-at TCEpl xo5 ^poaou

cpvjatv ’Api[i.aa7:oTq xoXq uTcip ’Iaayjddvo)v. xdv di ^poadv, dv cpoXdaaoaotv ol lo

YpuxEC, dviEvai XTjV y"^v* Eivat di ’Api|xaa7Uodc; |iiv dvdpac; liovocpO-dXpLOOi; 7cdvxa<;

£x O^rjpia Xiooatv Eixaojiiva, xx£pd di lyEiv xai oxdjj.a

7 dEXOu. xai YP^^^'' '^^P^
xooauxa EipVjaS-a). 7. xd di dYaX|i.a x-^(; ’AO-Yjvdc;

dpQ-dv Eoxiv £v ytxwvi TtodVjpEi, xai oi xaxd xd axipvov yj xEcpaXy^ M£do6oYj(;

iXicpavxd^ iaxiv £[nr£Troi7j(ji£vyj, xai NixYjv xe daov xEaadpwv Tcyjywv, ev di xtJ i&

(ixipa) yEipl ddpu syEi, xai oi Trpd^ xoic; iroaiv daroc; xe xEixai, xai TrXyjaiov

xou ddpaxoQ dpdxoov eoxiv* eTy] d’ dv ’Epty6-dvtO(; ouxoq 6 dpdxwv. soxi di xip

pdO-pcp xou dYd/.|j.axo<; EXEipYaopLSvyj Ilavdidpac; y^veok;. 7U£7uoi*/jxai di 'Hoiddip

XE xai dXXoiq 6k Vj Ilavdwpa y^voixo aux*/rj y^v^ TCpidxTj* "xpiv di yj Y^vEofi-ai

riavdd)pav oux yjv -xio Yuvatxwv Y^vot;. svxauO-a slxdva idd)v oida ’Adpiavou ^aoiXitoc; 20

|idvou, xai xaxd xyjv loodov ’IipixpdxouQ dTOd£t^a[jL£'vou TToXXd xe xai B-aupiaoxd spYa.

8 8. Tou vaou di ioxi Tiipav ’AxdXXo)v yaXxou<;, xai xd dYaXjxa Xeyouoi

^Etdiav TOi^oai* llapvdTrtov di xaXouoiv, dxi ocpiot Tcapvdmv pXa-

'jTxdvxwv XTjv Y"^^
dxoxpE^Eiv d d-soq eittev ex Tvjq ycdpaq. xai dxi jxiv

1. o<; LaPcdAgVnN, coni. K et exprimi-

tur a Cald. et Amas., est in edd. praeter

A X K F, quae cum R Vb M Mo Pa Va ha-

bent loq. — ixdYouoi Va. 2. xdv etpyjjxivcov

La. 3. ei<;iouaiv M. 4. stc; Pa. 5. xd et

paullo post xai ^puaou om. N. 7. si(; Pac

Vn Lab. — Bouuxixd poi edd. ante B,

Boubxia cett. edd. codd. 8. Yp^^sc; S M
Mo Pa Lab Vb hic et postea, Lab infra

Ypuxeg. 9. xpoxovyjaaio; Pac Lb Vn N M,

in La a alterum sup. vers., xpoxdvYjooi; Vb.

10. dpqiaoxatc;, otQ sup. at;, N. — xoT; ad-

didit C, rec. Sch. 12. Xs^quoiv A N Pacd

R Ag Vn Vab M Mo Lab. 14. i\i yix. Pc.

16. iXecpovxo; xs Mo. — locum dedi e con-

iectura quam proponunt, propositam re-

reiciuntSW, xat Nixy] xs et x-;^ ysipt codd.

edd. praeter Sch., qui legit Nixyjv daov xs

(daov xs e coni. Porsonii) et x:^ (£xspa)

ysipi, C. F. Hermannus xat NtxTj . . sv xfj ysipt,

sv ds x^ ddpu sysi. 17. dodpaxo; M Mo,

dtdpaxo; Ag, om. in context. Vb, habet in

marg. ddpaxo;. — Apdxtov X K F C.

— d’ om. Va. 18. sxsipYaa^tsva edd. ante

C Ag Pacd Vn R Vb M Mo La, sxsipyaapsvY]

Va N cett. edd. — xavdidpa La. 19. ysvsxo

La. — xavdoipav Y^vsa&ai Va. — xptv —
ysvo; om. La. 20. sixdva om. Pa., stxdva

idwv om. N. 21. pdvov Vb. — staodov

edd. ante SW codd. — axods^ap.svoo Va.

22. ds om. edd. ante B R Vn Pa Lb Vab M
Mo, est in Pgd Ag N La B SW D Sch.

23. xapvtuxtov Pc, xapvdxov, o> super o, Vb.

24. dxoxpic}<siv M Mo N Pd Ag edd. inde a



I, 24,5 — 26,3. 57

d7C£Tp£(|)ev loaot, tpoi:!}) hk ou xoi(p. xpic; ^£ aoxo^ yj^vj xdpvoxac sx

SiTCuXot) xou opouc; ou xaxd xauid oiBa cpO-apEvxac;, dXXd xoix; piEv £^£0)0£

pfaioc; £{j.7C£ad)v dv£pLO?, xooi; §£ uaavxoc xou O’£ou xau[xa layupov xaO-£iX£v

£TtiXapdv, 01 §£ aicpvt^{(p pq£i xaxaXyjcp3£vx£<; dmXovxo. xoiauxa |j.£v auxoTq

5 aufipaivovxa £i§ov.

25,1. ’'Eaxt ^£ £v XT{J ^AO-yjvaiwv dxpoTcdX£t xal Il£pixX7j(; 6 SavdiTCTOu 1

xal auxd(; BdvO-tTtTOq, oc, £vaujxdyyja£v £-jd MuxdXifj M^j^^ok;. dXX’ 6 |X£v Il£pi-

xXeouc dvSptdQ ^XEpwd-i dvdx£txat, xou §£ SavO-iTCTOu TcXyjaiov laxvjxEv ’Ava-

xp£0)v 6 Ti^ioq, Tipwxoi; }i.£xd Saxcpto x*^v A£op(av xd TCoXXd «)v £Ypa^£v £po)-

10 xexd Tcotyjoai;* xai oi xd ay^p-d £cxiv oTov ^dovxo^ dv £v dv3po)-

TOU. d£ TrXyjafov A£ivo(X£vyj? ’Io) xi^v ’Ivdyou xai KaXXiax(i) xv^v

Auxdovo^ Tr£'j:oiyjx£v, cdc, dpicpoxEpottQ £axiv £q diuav dp.oia SiVjYT^|J.axa, Ipo)? Awq

xal ''HpttQ dpY"^ xal dXXaYvj, xtJ p.£v £<; pouv, KaXXiaxoT d£ £c; dpxxov.

2. npdc; hk X(p X£iy£i xtp vox((p FiYdvxwv, di 7C£pl Opccxvjv toxe xal xdv 2

15 la3|j.dv X“^c; IlaXXi^vyjQ (pxrjaav, xouxcov xdv X£yo'|X£vov 7cdX£{xov, xal (xdyyjv “xpd^

’A(xa^dva^ ’A3y]valo)v, xal xd Mapa3d)vi xpdQ Mt^^ouq IpYov, xal FaXaxwv x*^v

£v Muola (pdopdv dv£9'7]X£v ’'AxxaXoq, daov X£ duo icYjywv Ixaaxov. £axYjX£ d£

xal ’OXup.7Cidd(Dpo^, p.£Y£B'£t X£ (ov £7:pa^£ Xapwv dd^av, xal ouy yjxtaxa x(p

xaipcp, (ppdv7j|i.a £v dvO-pwTOK; 7capaaydpi£vo(; auv£yd)(; £icxaixdai xal dt’ auxd

20 oud£ £v ypTjaxdv oudi £q xd |X£XXovxa

C, dTCoaxp4c|>£iv RPacVabVnLab (in La <;

erasum) cett. edd. 1. dirlxpscjjsv edd. inde

a C M Mo Pcd Ag Vn Lab, dxsoxpscjfsv Pa N
RVab cett. edd., cf. ex. gr. II, 34,3. V,

14,1. VIII, 41,8. — TCou}) Pa. — xpstg

Pcd Ag Vn N Lab (in Lb p. corr. xplc) M
Mo. — T^dyj adxd(; Va. — adxo? om. Pa,

addidit manus alia in marg. 2. xaxd adxd

Va, xaxd xauxa LaMo. 3. in Pd ixxsowv

esse videtur. — psDjia Jahnius, vapa

Wieseler. — xa9-sTXs hz, Ag. 4. sTCiXa^sv

(d super d) Vb. — dxcdXXovxo Vb La.

— adxdg ante auxot? inserendum esse putat

Michaelis, adxd^ pro adxoTc; ponit Wieseler,

nihil mutandum.

6. £xi d£ La. — xal om. Pd. — Tzspi-

xXsTc et tt)C La. — ^avdiiricou, 9- super d,

Ag. 7. — jiyjxdXXifj Vb. — dXX’ 6 |i£v IIs-

pixXiooQ — dvdx£!.xai exclusit Jahn., obser-

vationem marginalem fortasse ipsius Pau-

saniae esse censet Sch in vers. germ., ne-

gat Michaelis cl. III, 26,4 Xt9ou d£ iaxtv

iXitlS^ouat. 3. xd y«P dxuyyj{j.a xd £v 3

^AaxXyjXiou X£ aifaX\La xal ’Ivoug (’Iai30UQ?)

£X£p(tt9i. — alXoQ p.£v coni. C. 8. xou dd

xou ^av9. Mo Pac Vn edd. praeter SW D,

in quibus est xou dd Hav^tirirou, idem prae-

bent Pd Ag N Vb Lab Fa, probat Sch J. f.

Ph. 1864, p. 49. 10. ddov (ddovxoc ad

marg.) Vt,
'f
dov M Mo, in Pa xoq sup. lin.

altera man. additum. 11. dsixvu^i£vy](; Pd.

13. xaXXioxfj M, xaXiaxoT Mo. 14. xpdi; dd

xw voxto) X£ty£i Va, Noxicp X K F C. — o^

TC£pl A. 16. x^<; IlaXX. — toXsjxov om.

Pc. — xouxov Pd Ag M Mo R Lab Vn (in R
o) super o). — xal x^v jJLa'^Yjv Pd. 16. xw

Mapa9d)vi Pd Ag. 17. ’'AxaXog Va M Mo.

— d(3ov Y^ A X K F C Smin. codd., x£

scripsit Porson., quod receperunt edd. inde

a Smai., om. Va. — £axix£ La, laxrj Ag,

£0X1 Pd. 18. seq. xal om. N. — x£ om.

Va. xdiv xaipdiv codd. edd., xo) xaiptj)

maluit B, scr. Sch Michaelis, iv xaip<p <ppov.

dv9ptdxot<; %. Brause, Freiberg. 1851, p. 4

sqq., auxdiv xaiptp Wieseler 1. 1. p. 331.
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Xatpojvciqt aTzaai toT(; "EXXyjaiv yjp^s xaxou, xai otjy vjxiata STOiYjae

TOUQ 6x£ptBdvtac xai daot |j.£xd Max£ddv(ov £TdyO-Tjaav. tccq jX£v ^ 7
^

toXKolq

TO)v T:o'X£tt)v £iX£v, ’A0-yjva(oi(; §£ Xd'((i) auvd£pL£vo<; epY^p acpd<; jxdXtaTa

£xdx(oa£, vyjaooc t£ dcp£\djX£voQ xai £Q xd vauxtxd Trauaac dpy^q. xai

ypdvov |x£v xiva iqauyaaav ’A0-7jvaioi OtXiiCTOu paatX£6ovxo(; xai uax£pov 5

*AX£^dvSpoo- X£X£uxyjaavxo(; §£ ’AX£?dvBpoo Max£§dv£(; p.£v paaiX£6£iv dlovxo

’Api§aTov, ’Avxt7cdxp(i) di £7i:£X£xpaTrxo ^ %d(3a dpyVj, xai ’Adrjvaloi^ ouxixi

dv£xxd £cpalv£Xo £i xdv 'iidvxa ypdvov iaxat ini Max£ddai xd 'EXXvjvixdv, dW
auxol x£ noX£ji£lv ajp(iyjvxo xai dXXouc; £q xd Ip^ov ’Ey£vovxo di

al |x£xaayouaat toKbk^ ri£XoTi:ovvyja((«v jxiv ’'ApYO(;, ’Enldaupoc;, Stxuwv, TpoiS^rjV, 10

*HX£lot, OXtdatot, M£aayjvTj, ol di 1$«) xou Koptvdltov laO-|xou Aoxpol, $(ox£iq,

0£aaaXo(, Kdpyaxo(;, ’Axapvdv£Q £q xd AixwXixdv auvX£Xo5vx£(;. Boiojxol di

0Yjflatu)v *?jprjixo)ji£vYjv xTjV XTjV 0yjPatda v£jxd(JL£vot, d££t jiT^ 0rjpa(; au^tc;

^AdyjvaTol acpiatv inotxlClwatv, oux£ x:^v aojX|iay{av ixdaaovxo xai £<; daov

^xov dovdp.£to(; xd Max£ddv(ov T|5$ov. xouq di xd au|X|iaytxdv xaydivxa^ 15

xaxd ndX£tc; x£ ixdaxou; YjYov axpaxTjYol, xai xou navxd; dpy£tv T^pYjxo

’A^rjvaToQ A£coaO-£vrj(;, Tzoked)^ X£ d^tdjjiax' xai adxdc; £iva' doxd>v noXijKov

£jj.n£ipoQ. dn-r^jy£ di ol xai npdc; ndvxat; £d£pY£a»a xouc "EXXrivac;- dndaoi y«P

|itado5 napd Aap£((p xai aaxpdnatc £axpax£dovxo ''EXXr^v£(;, dvotxlaai acpd^ iq

x-^v ri£pa{da 0-£Xy;aavxo^ ’AX£5dvdpoo A£toa9-iv/j(; icpO-r^ xo|xlaa(; vaoalv bq XYjv 20

Edpcdnr^v. xai dr^ xai xdx£ o')v adxdv r^Xniaav ipYa Xajxnpdx£pa £nid£t^d-

jxevo; napiay£v dnodavcov ddo|i^cai ndai xai di’ adxd ouy vjxtaxa acpaXyjvar

1. Xspojvsto! Ag Va. — ctraoi tot; om. N
Pa. — xaxoiv, oD super 10 , Va. 2. xou;

TCpoodvTtti; coni. Cobetus, Mnemos. N. S.

XII, p. 56. — jisxd in Lb expunct. et xaxd

sup. vers., ut coni. Perizonius ad Ael. V.

H. VI, 1 probante S. — exiySr^aav M Mo.

3. xcov xdXsojv cpiXuTTCo; Va. 5. xai om.

N. 7. izsxpdxsxo N ,
dvxixsxpaxxo Va.

8. ecpatvsxo (p. corr. — ovxo) Va. — sic;

(; expunct.) Lb. — ypdvo; M. 10. xpr^-

CrjvyjXsioi La Pd. 11. i^Xsioi Pa Mo R et prima

manu N. — cpXidaaioi Vb. — jxsaivY] Pc

Vn, psarjvy] N R Ag Pad Vb Lab. 12. ol sc;

xd? — aixoXixdv Ag. — oovxpoouvxss

Va. 13. 0YjPatiuv codd. C X K F Sch, cf.

Herod. VI, 22 MtXyjxoc; piv vov MiXy;3iti)v

ipyjjtioxo, Bri^tov cett edd. — Bouuxol ds

— dssi Pa om., addidit alia manus in

marg. — i^pY]p.to|Aevr]v Sch, >]prj|j.oj|X£v(Dv

codd. edd. cett. — dssi ds M Mo Va S.

14. daaov, om. praecedenti s;, Vb. 15. rjxov

om. N. 16. xs om. N Pa. — ijjpxo A,

r^pzo Mo Pacd Ag Vb Vn N R Lab, i^pxo M
Va. 17. As(o3l>£vric; ^Alhivaio; AXKFC
S Vb Pa N, ’A^v. As(03&. Pcd Ag \'n M Mo
R Lab Va cett. edd. 18. sjxirupo; Pd. — ds xai

ol N Pa, addidit ol sup. lin. secunda man. in

Pa. 19. dapiou, ip super ou, Vb.— aazpdz£<; M
Mo. — svoixioai Va. 20. Q-sXrjaavxac;, 0 supera

poster., Vb. — e; x>jv Ilspsida — xojjuaac om.

Pa, addidit in marg. secunda manus. — sipyj

Pc La. 21. xai drj xdxs xat M. — stc; edd.

ante S Ag N Pa, i; cett. edd. M Mo R Pcd

Vn Vb. — xd £p‘(c/. edd. ante S Vab Lab

Pd Vn M (?) Mo N, 'dpya cett. edd. Ag Pac

R. — £mds^d|i£vo; N La, dTtodsi^djisvoc; coni.

Sch, non opus, cf. III, 2,6. VIII, 7,5. X,

1,3. 22. d0-yj|XT^aai, u super tj, Ag. — di’

auxd B SW D Sch Pacd Ag Vn M Mo N R Lab,

did xouxo cett. edd. cum Vab, R Pa marg.
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cppoopd T£ MaxeBdvoDV ea‘^X0’£v 'AB-vjvaioK;, oi Mouvu^iav, 5ax£pov ^£ xal Il£ipatd

xal x£(
5
(Yj p.axpd la^ov. 5. 'Avintaipoo ^£ dTcodavdvxof; ’OXupLTad(; ^tapdaa £^ 6

’H7C£(pou
5
(pdvov {i£v Tiva ^p^£v ctTOXxdvaaa ’Api^aTov, o6 'jioXXcp uax£pov

£X7i:oXtopxvj0’£Taa uto Kaaadv^pou iza^eho^y] xtp Kotaaav^poi; "bk paai-

5 X£uaac;, xd M £q ’AQ’rjva(ou(; £7i:£^£ia{ {xoi pva 6 Xd-foq, Ildvaxxov xelyoq, £v

x-jj ’Axxix-jj xal SaXapIva £i>.£, xupavvdv X£ ’A0'7jva(oic; £7cpa^£ -(sveaO-ai Arp

{j,yjxpiov xdv Oavoaxpdxou, [xd irpo!;] §d^av £lXyjcpo'xa etcI cocpiqL. xooxov |jl£v

xupavvl^oQ £7raua£ ATjfxyjxptoQ 6 ’Avxiyovou, veo(; X£ d)v xal cpiXox(p.(0(; xpoQ x6

'EXXyjvixov BiaxEijJiEvoQ' KdaaavBpoQ Be, ^eivov pIao(; £<; xoi)(; 7

10 ’AQ-yjvalouc;, 6 bk aoO-ic; Aa^y(dp7jv TcpoEaxrjxdxa £<; exeIvo xou ^[lou, xouxov xdv

dvSpa oiX£Uuadp.£vo!; xupavvlda etteige pooXEuaai, xupdvvoov wv l'a|X£v xd xe eq

dvO-pwTOUQ [jLdXiaxa dvyjjxEpov xal e^ xd O-eTov dcpEidsoxaxov. Ayj|x7jxpl(p Be xcp

’Avxiyovou diacpopd (jiev 9jv eq xdv d‘^jxov *^dyj xwv ’AO-yjva((i)v, xaO-EiXE bk ©{Jiax;

xal xi^v Aa^dpouQ xupawida. dXtaxo|j.£vou bk xou xeI^^ouc sxdidpdaxEi Aa^^dpVjQ

16 EQ Boaoxout;. dxE ds damda^ dxpoTcdXEox; xaO-sXwv ^puadc;, xal auxd x^q

*AO-yjvd(; xd d-(a>.[xa xdv xEptaipsxdv diroduoai; xoap-ov, utccotcxeuexo EUTiopEiv

jxEYdXwc; ypYjjidxojv. Aaydpyjv |xev ouv xouxodv svsxa xxsivouoiv dvdpEQ Kopo)- 8

vdiof AvjjJLi^xptoc; ds 6 ’Avxiyo'vou xupdvvwv sXsuO-EpwaaQ ’AO’YjvaloU(; xd xe

Tiapauxlxa |x£xd xt^v Aaydpout; cpu-f^^v oux diusdcoxE acptai xdv IlEipaid xal

1. (ppoopdv Va. — {Jioovi^tav Pd. 3. 9j^£v

La. 4. syTcoXiopxiS^staa Vb, ixxoXiopxioQ^sTaa

R A Va. — xapsdwS-y] Ag. 5. xd ds i<;

Sylb. C coni., receperunt B D Sch, xd ds

sx’ cett. edd. codd., xd d’ sx’ Mo, xd ds

dx’ ’A^vaiov; Va, xd ds ydp sx’ Vb Pa, ds

om. R insertum habens ^dp. — ixl sv x.

’Axx. (sxl expunct.) Va. 7. cpavdaxpaxov

La. — xd xpd(; ego inclusi, xpd<; varia lectio

videtur fuisse ad £Q xouq ’A&y]vatou^ 1. 9

in margine adscripta, xd xpQ dd^av Pc, xp?

dd^av sine xd Ag, xd xaxpdg d. Vn, manu

rec. supra lin, xpdc, xd xpd^ xaxpdg d.

Lb SW D Sch, xd xpd(; d. edd. codd. rell.,

xd xpda9sv vel simpliciter xpd aS-sv coni. C,

9. sxi^v D. — Ec; xouq ’A9-. edd. inde a

B, Pcd Ag La, s? ’A9-. cett. edd. Pa N Vab,

s<; xoix; om. R Vn M Mo Lb, in R supra lin.

insertum i<;, Lb inter lin. habet xpd(;.

10. abd-i Va. — Aay^dpvj A X K F, Aay^dprjv

cett. edd. codd. — yapzixoTa La. 11. xu-

pavvstv Vb A X K F, xupavvtda cett. edd.

Pacd Ag Vn Va M Mo N La (in R man. pr.

xupavvida, qua terminatione expuncta stv

supra vers.). — pouXsusa&ai La. — xd

xs e coni. C S, quam confirmant Pcd Ag

Vn La N R Vab, receperunt edd. inde a B,

xdxs edd. ante C, Lb M (?) Mo Pa, in hoc

a super o manus secunda addidit. — sx’

dv&p. Pc. l3. Biacpopd e coni. Sylb. edd.

inde a S Vb, in Pa Stacpopd videtur esse,

in N accentus abest, Bid<^opa codd. edd.

rell. — xaO^slXs B’ dji.a)g edd. Pc Ag R,

xafi-sTXsv Ss d{t. Pa, B’ dp-oo? N Lb, xa-

MXs Bs dp.ttx; N La Pd Fa, cf. ex. gr.

I, 4,2. 13,9. II, 4.5. 16,5. 19,8, xa-

9-siXsv dp.(jD<; Pb M Mo Vab, xa9stX,s

dp.o)? Vn. 16. xd xsp. Va Lb, xdv

xspisxdv La. — uxoxxsusxo Ag Vab Pd Mo,

dxtoxsxusxo La. 17. jis^aXcav C S e coni.

— Aa^dpyj edd. ante S. — sivsxa Va,

oSvsxa Lb. 18. xd xs edd. inde a B Pc Ag,

xdxs edd. codd. rell. 19. (pujy]v Pabcd Lab

Ag Vn N R Vab M (?) Mo (in Va xip.i^v

cpui^v, at xip-^v expunctum), (payr]v A,

unde 0(pai[Y]v X K F S, at S (vol. V corri-

gend., Z. f. A. 1853, p. 405) vidit ocpa-p^v

e vitio Aldinae male correcto ortum esse.
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uoTSpov xoA.£|i(p xpaxi^oa^ sayjYaY^v £<; «oto (ppoopctv i6 aoxu, x6 MouaeTov

xaXo6[i.£vov zeiy{oa<^. 6. eatt hk £vt6^ toO TOpi^oXotj xou dpyctiou x6 Moo-

a£lov, «Tiavxtxpu x^^ dxpoTroX£0)(; Xdcpo^, IvO^a Mouaaiov ^^£tv xal ctTOdavdvxa

xacpyjvat XiYooatv uax£pov §£ xai atJxdO-t dvSpi (iJxoBop.T^O-v] S6p(j).

xdx£ ^£ Avjjxi^xpto^; X£r/(aa^ £iy£. 5

1 26,1. Xpdvqj hi uax£pov dvBpa^ £a^X9-£v ou toXXouq [xa'J |xvVj|j.yj x£

npo'(dv{«v xai £(; oiav jji£xapoX>]v xd d^iwjxa r^xot xu)v ’A6yjva(d)v, auxixa X£,

MQ £iyov, atpouvxat oxpax7j-(dv ’OXopL7adBo)pov. 6 di acpct^ xou^ Max£do'va^

•/;(£ xai Y^povxac; xai |x£ipdxta opiox;, T:podt)|JL(a izkiov yj pwjJ-ifl xaxopO-ooaS-at

xd ic, 7rdX£jxov iXmS^CDV £::£5£Xdo'vxa(; di xoi)(; Max£do'vac; |idy-)(j x£ £xpdxr^a£ lo

xai (poYovxojv ic xd Moua£iov xd yojpiov £iX£v. ’AO-/jvat |xiv ouxio? d%6 Max£-

2 ddvtov i^X£uO’£pwO'rjaav. 2 . ’AO“/jva((«v di xdvxoiv dYiovtaajxivtov d^iwx; Xd^ou, A£(o-

xptxoq |xdXtaxa d Ilpajxdpyou ‘ki'\exai xdXjx^j ypT^aaadat xpdi; xd ip^ov. xpo)-

xo<; [xiv Y«p x£iyoq dvi^yj, xpwxo^ di £(; xd Moua£Tov ioVjXaxo* xai oi

x£advxi £v xjj ixdy'(j xt|i.ai xap’ ’Ad-yjvaio)v xai dXXat Y£Tovaai xai x“^v daxida 15

dv£9-£aav xm Ati xtp ’EX£t>0-£p((p, xd dvo|xa xoO A£o)xp(xou xai xd xaxdp6(0|xa

3 £XiYpdcj;avx£^. 3. ’OXo|xxtodd)po) di xdd£ jxiv iaxiv ipfov (xi^taxov, ywpi^ xo6-

X(ov (ov £xpa$£ n£ipatd xai Mouvuyiav dvaa(oad|X£voQ* xotoujxivwv di Max£-

ddvoiv xaxadpo|XYjv ’EX£uaiva, ’EX£i»aiv(oo^ auvxd^at; ivixa xodq Max£ddva(;

xpdx£pov di i'xt xouxwv iaPaXdvxog iq, xr|V ’Axxixr^v Kaaadvdpoy %\z6oaq 20

’OXo[xxtdd(opo(; iq AtxcoXiav por^d-£iv AixioXodi; ix£tO£, xai xd aujxjxaytxdv xouxo

£Y£v£Xo ’A9-Tjva(ot; aixiov jxdXtaxa dtacpu^^^'' Kaoadvdpoi» xoX£p.ov. ’0Xujx-

xtodiopop di xouxo {xiv iv ’A67jvai(; £iaiv iv x£ dxpoxdX£t xai iv xpuxav£i(p

xi(xai, xo5xo di iv ’EX£oaivt ipctcpvj. xai ‘I>(ox£(ov 01 ’EXdx£iav eyovzeq yaXxoov

’OXyjxxtddo)pov iv A£Xcpoi^ dvi9-£aav, dxi xai xodxot^ i^jxuvEv dxoaxdat Kaoadvdpoo. 25

4 4. di £ixdvo; xXrjOiov Tf^q ’OXtj|xxtodcopoo yaXxotiv ’ApX£jxtdo?

1. £<; adxdv N. 2. xou ante dpy. om.

edd. ante S ed. mai. praeter C, Mo Pa, est

in Pcd Ag Vn Vab N. — pro MouasTov

Va arjjistov. 4. y>jpa Pcd Ag R edd. inde

a B, 7>]pat cett. edd. Pa Mo N Vn Vab Lb,

^rjpav cp^vai La. — dvBpt om. Pa, secunda

manus addidit in marg. 6. OT^|iyjxpo(; Pd.

6. xal ante D. praef. mai. p. XXI

delendum censet, inclusi cum Herw.— p-vyjjir],

p. corr. M, p>;p Mo. 7. rjxsi Va.

— B malit 'ABTjvwv. 11. sipv La.

— ctxd Pacd Ag Vn N R edd. inde a

C, uxd M Mo Vab A X K F. 12. >^X£u%u>

fin. pag. sine termin. La. — Xsdxpixot;

et XsoxpiToy Vb. 16. x.p; xap’ ’A8'. ak\ai

Pd. — dXXtov Pc La. 16. dvsBirjaav M.

17. di xal xdds M. — xd pv ioxi Va.

18. di om. A X K F C, est in M Mo Pacd

Ag Lab Vab cett. edd. 20. di ixl Vb M,

in Mo X expunct., x sup. lin. — iapaX-

Xd'/xoi Vb, ia^aXdvxwv Mo. 22. pT^iaxa

atxiov Va. — Kdoaovdpov M. 23. xpuxovtq)

Vn N Lab Pc. 26. dvs&rjaov M. — i^pivsv,

u super £1
,
Ag, i^pv£v M Mo.— dxoaxdo£i Va.
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afaXjJLa sor/jxsv smxXyjatv Asoxocppoyjv^Q, ctvedeoav ol Tiai^SQ oi 0s[i.ioto-

yXiooQ- Md-jfvYjtec; ^dp, wv vjp^^e 0e[xiOToxXyjc; Xapwv Trapct paatXewQ, Asu-

xocppuyjv7|v ’'Apt£p.tv «Ycuaiv sv itp-iji. 5. AsT jxe dcpixsaO-at xoO xpdao),

Tudvxa 6p.o(«)Q STTS^tdvxa xot 'EXXvjvixd. ’'EvBoto^ yjv ^svoc; |xev ’Ad’YjvaTo(;, Aat-

5 ddXou ixadvjxT^^, dc xai cpsu^ovxt AaiddXcp did xdv KdXw O-dvaxov stit^xo-

Xoudvjosv iz KpT^XYjv. xouxou xa0'‘)^|x£vdv £axtv ^Adyjvdc; £'xqpa|i.[j.a

lyov «)(; KaXkiaQ |X£v dvaO-dyj, 'Xotyja£t£ di ’'Evdoto<;.

6 . ’'Eoxi di xai oixYjpia ’Ep£^6’£iov xaXo6p,£vov -xpo di xvjc; ioddoo Aidq iaxt 5

ptt)|xd^ T-xdxou, IvO-a ijjLcJju^ov O-uooaiv oudiv, Tcip-piaxa di 0’£vx£q oddiv Ixt oivcp

10 ^pT^aaaO-ai vojxiS^ooatv. £a£X6'0uat di £iai poDfxoi, IIoa£tdd)voQ, icp’ od xai ’Ep£^0’£i

O-uouatv £X xou |xavx£6|j.axoc;, xai vjpwoQ Bouxoo, xplxoc; di'Hcpa(axou. ^pacpal di im

Xtt)v xol^oDv xou fevouQ £ial xoO Booxadtov. xai, di-xXouv fdp iaxi xd oixT^pLa, [xai]

5do)p iaxlv Ivdov daXdaatov iv cppiaxi. xouxo |xiv O-aupia ou ptifa* xai -(dp

daoi |x£adYaiav oixouotv, dXXoK; x£ loxi xai Kapalv ’Acppodiai£uatv dXXd xdd£

15 xd cppiap £(; 7uapi)^£xat xujxdxwv yj^ov im vdxqj 'xv£6aavxt. xai

xpialvTjQ iaxlv iv xijj xixpqt o^^^pia. xauxa di Xifexat IIoa£tdd)vt jxapxupia i<;

XT^v d|xcpiapVjxyjotv X“^c cpavvjvat.

7. 'kpd {xiv xyjQ ’A6’Vjvdc iaxiv ^ X£ dXXvj toXh; xai ri %daa djxolwi; xai 6

(dp daoi^ O’£oui; xaO'iaxY]X£v dXXou? iv xoTq dT^{iotq,a£p£iv, oddiv xti^aaov XT^v^AO-Tjvdv

20 d*(oaatv iv xip.T{j. xddi dYadxaxovivxoivcjJTCoXXoiQ 7Cpdr£povvojj.taO’iv£X£aiv ^ auv^X9t)v

dTcd Xtt)vdyjjx(ov, iaxlv’

A

0’V]vd(;dYaX{xaivxT{jvov.dxpo'3:dX£t, xdx£didvo|xa£^o[JL£vi(j'3rdX£t.

1. AsuxocppuTjv^c; et Asvxocppvyjvyjv D Sch

(III, 18,9 Aeuxocppuyjvyjc M Pacd Ag Vb

Lab), Asuxocppdvyjc; et Aeuxocppdvyjv codd.

edd. cett. — ot Tcdvxsg Vb manu prima.

2. XaO^cDV Vb, Xapdvxsc; Va. 3. dyvuaiv M
Vt, Vt ad marg. dfouoiv. 4. svdioc;

psv La, IvdioQ etiam postea. 7. 1'^tov

Vn Ag (hic o super (o). — jisv om. M Mo
N Lb Pa. — ds om. N Pa, icou^asisv Mo
N Pad Ag Lab, icoiyjaot.£v Vb. 8. staddou

codd. edd. ante SW. 9. oddsv xi coni.

SW, sed oddsv XI non coniungitur nisi cum

adiectivis et adverbiis, v. locos in com-

ment. ad § 6 collectos, odds sxi Thier-

schius, nihil mutandum videtur. 10. iXO-oOai

VbPd, stcsXB-ougiv VaLa. — dcp’ oy M
Lb. 11. sx xou coni. C. Pors., receperunt

edd. inde a S, sx xoy edd. vett. codd.

— ^'pojux; La. — Bwxoo Va, xouxou Pd.

12. xu) xsi/to Va. — xu)v poux. Pc. — pro

xai priore Michaelis xaxapaai ds scribendum

aut post oixy]p.a inserendum esse xaxa-

pdaiv sQ xd xdxto oixT]p.a censet. — ante

xai ud. lacunam indicat Jahn., xai uncis

incl. S SW D Sch. xai udojp — 9-auixa om. La.

14. ’Acppodiasuaiv Pc, ’A<ppodisuaiv N La Pd.

16. xd e coni. B inserunt ante cppsap SW
D Michaelis, articulus abesse solet, si dds

ad sequentia referendum est ut II, 13,8.

15,5. 16,4. 21,6. IV, 17,11. IX, 12,1,

cf. Meisterhans, Gramm. d. Att. Inschr. p.

191, 35, om. xd codd. cett. edd. 16. a^jia

Goettling., a^y^lajxa Wieseler. — jiapxupiaN.

— saxlv, p. corr. S(;x7]v, La. 19. xoi Vb,

ivdsv XI Lb. mox dy, sv xyj . . rasur. omissis

sqq. xd ds dy. — sv vuv La. 20. sxsai

auv^X&sv A X K F codd., Ixsaiv a. Mo Pd,

sxsaiv ^ auvi^l.9'sv Smin., sx. ouvt^X&ov e

coni. Loescheri et K receperunt edd. seqq.,

sxsai Tcplv aov^X^^ov Wieseler. 21. sv x'^
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(pyj|i.rj £c; aozo iye.i Tisaslv ix loO oOpavou. xai xouxo {xev oux dts

o5xa)^ dxe aXXwQ iyer X6pov §£ x^ 0-£(p ^pj>aouv KaXki\i.ayoc, s'xo{yjO£v.

7 £{JLTcXi^aavX£(; iXaloo xov \6yyoy xvjv aux:^v xou [jl£XXovxo(; Ixouc; dvajX£voDaiv

7j{x£pav IXatov ^£ £X£lvo xov }i£xa5u £7tapx£i ^pdvov X(j) X6}(V(p xaxd xd auxd

£v /jjxspa xai vuxxl cpaivovxt. xa( oi Xivou Kapiiaoiou O-poaXXiQ £V£axtv, d Byj 6

TTopl XivoDv pidvov odx £oxtv dXcdatpiov. cpoivt^ ^£ OTTEp xou Xo^vou ^aXxooc; dvT^-

xcov £<; xov dpocpov dvaaTT^ x"^v dxpiida. 6 §£ KaXX({j.a^O(; 6 xov Xu^vov xoti^aa^,

dTuoSioDv Xtt)v Tcpcdxtov £<; adxi^v x"^v x£pyjv, ouxo) aocpia xdvxwv iaxiv dptaxo(;

(oax£ xai -xpwxog £xp67nrja£ xai dvo|xa IQ’£xo xaxaxyj$(x£yvov ^ 0'£fji£va)v

dXXcov xax£ax7ja£v £cp’ a6x(p. 10

1 27,1- K£lxat ^£ £v x(p va(p x^q IIoXiddoQ 'Epjx^c ^oXoo, K£xpo7co<;

£ivai X£*j('d|j.£vov dvdO-rjp-a, utco xXd^wv p.opa(v7jQ ou ouvottxov. dvaO-Vjpiaxa ^£

oxdaa d^ia Xopo, xwv |X£v dpyaicov dlcppoQ 6xXa^(a(; £oxl Aai^dXop xoiTjpia,

Xdcpopa Be dTTo Mi^Bcov Maotaxloo O-wpa^, 6q £iy£v £v nXaxatdic; x^^v yj^ep-ovlav

x-^c; iTCTioo, xai dxivdxyj<; Mapdovioo X£Yo'|i.£vo<; dvai. Maaiaxtov |X£v xeXso- 16

x^aavxa otzo xd)v ’A0’Yjva(o)v oida Itcttecov Mapdovioo Be |j.ay£aa|JL£vop AaxE^at-

p-ovioii; Evavxia xai 6tu6 dvdpdt; ETuapxtdxoo XEadvxoQ, od^’ dv uTCE^E^avxo dpyT^v,

2 od^E laoDQ ’A0’7jva[o»(; Tuap-^xav ^pEpEodat Aax£^at|j.o'vtot xov dxtvdxyjv. 2. HEpl

ds x'^^ iXalttQ od^Ev lyouaiv dXXo eIxeTv ^ x-^ dscp |xapxdpiov xodxo

iq, xov dycova xov ettI X"^ X^dpoc. Xe^gooi Be xai xd^E, xaxaxauO-^vat |X£v xt]v 20

vuv jxsv dxp. Herw., at. v. III, 15,6 ex.

— ds om. M. 1. adx^, accentus gravis

sup. Va. (sic) Va. — ixs^iju La.

2. KaXXtjJiapi; ^poaouv Va, KaXtjjLapi;

NPa. 3. s^jLxXyJaaQ N. — \iiXk. dvffjx.

i-couQ i^\iipav Va. 4. xat xaxd A X K F S

R Vab Pa Lb M Mo, xai om. C e coni., quae

confirmatur Pcd Ag Vn La N. — xczoxd Va

M, xauxa Mo. 5. (patvovxs La. — Kapuoxtoo

Michaelis e coni. Politi ad Eustathium II,

p. 587, V. comment., Rapiriatou Va. — &po-

aXtQ Pac N Vab M Mo. 6. Xtvoiv edd. inde

a S M Mo Pcd Ag Vn Va N La, Xtvov cett.

edd. RVbPa. — |xdv({), ov super ({), Ag.

— cpotvi^ Vb Mo — laXxooq— Xupov Vb Pa

habent in marg. 7. dvaaTC^ x. dxji. om.

Va. — 0» Vab NPa. — 6 xov Sylb.

coni., 6 abest oo codd. A X K F, recipiunt

cett. edd., C inter uncos. 9. xaxaxyj^ixs-

yyov PcVt, xaxd xYi^ixiyyov Vn, in marg.

alia manus addidit xaxiCdxepov, xaxd

xyj^txs^vov Pd Fab, xaxd c^^txspov La, xaxa-

xe^dxsy^vov (xa expunct.) Lb, xaxYj^dxspov

Pb, xaxiCdxsyvov Vab N R M Mo Pa edd.

praeter C, qui scr. Kaxdxspov, xaxiCdxs^vov

Reisig. 10. xaO-soxrjxsv Mo. — ix’ sauxo) Pd.

12. XsjoiLsvoQ B. — sdadvoxxov A X K
N Vb Pa, in marg. N Pa alia manus scripsit

Yp. od advoxxov, coniecit hoc K, est in Va

Lab Pcd Ag VnM Mo R cett. edd., „lego

sdadvaxxov" Palmer. MS., od odvoxxOQ?

— dv&djxaxa Pc. 13. dpystcov Lab Mo, in

Lb corr. in at. — ix Xa^iaq §ai§. Exc.

Pal. 15. Maa. Bs otj Va. 16. oT^a kxscov

Vb om. — jjLayojtevou Pd, jxayrjaa^svou edd.

ante B M (?). 17. dxeBs^axo codd., dxs-

Bs^avxo edd., dxoBe^aivxo malit K, Kays. R.

p. 424 inserit ’AsipyjaTo? ante dv^pdg,

scribit odB’ adxdc dxsBs^axo et xap^xav dv,

H. Bluemnerus J. f. Ph. 1885, p. 486

odBs tao)!; dxsSs^avxo dpy^i]v od^’ dv, mihi

verbi dxsBs^avxo subiectum ’A0’rjvaToi esse

videntur, retineo igitur editionum lectionem.

18. xap^xs Va, xap^xsv (supra lin. a) Vb.

— AaxsBaqtovtouc; Va. 20. xat xa'Bs om.

N. — xaxaxacpfl-^vai La. — |irjv, s super
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s}ia(av, T^vixa 7:d>.iv sveiipyjasv ’A0’7jva(ot(;, xaxaxaoMoav Bs au-

0-Tjjj.epdv doov xs em §6o pXaox^aa! 'xyjystQ. 3. Tcp v«(p Be x^q ’A0'yjvdQ

Ilav^pdaoo vade; ouvsyi^Q saxi* xal eaxi IldvdpoaoQ bq xt^v TrapaxaxaO-T^xTjv

dvafxto^ Xtt)v ddsXcptt)v [xdvYj. 4. "A de p.ot O-aup-doai [idXiaxa xapeayev, eoxt 3

6 jxev odx e^ diravxa^ *(^a)pi[xa, *fpd<|)(D de ola aujxpaivet. 'xapdevot duo xou vaoo

x^Q noXiddoQ oixoOatv od 'xdppo), xaXoOat de ’A3-7jvaioi acpdQ dppyjcpdpou^*

auxat ypdvov p.ev xiva diaixav eyouat Tcapd xi^ O-ecp, 'xapa'(evop.evyjQ de x"^q

eopx"^? dpwatv ev vuxxl xotdde. dvadeiaai acpiaiv eTCi xd<; xeepaXetQ d Vj x-^e;

’A3’Vjvd^ lepeia didwat (pepeiv, ouxe yj dtdouaa dmdv xi didwaiv eiduia, ouxe

10 xdiQ cpepodaaiQ eiaaxaixevate; — eaxt de Tuepi^oXoe; ev xiq iroXet x^(; xaXou|xevy](;

ev 'AcppodlxYjQ od Tcoppo), xal di adxoO xdO-odo? dicdYatoe; adxo[xdx7j-

xadx"^ xaxiaaiv al TcapO-evoi. xdxco [xev d*^ xd cpepdjxeva Xeixouaiv, }iapodaai de

aXko XI xo[x(2^ouaiv efxexa>.op.|xevov. xal xdc {lev dcpidaiv Tjdy] xd evxedO-ev,

exepae; de eg x:^v dxpdTioXiv TcapO-evoui; dycuaiv dvx’ adxwv. 5. Ilpde; de X(p 4

15 va(p x"^!; ’A3'7jvd(; eoxi [xev ed-^pi^ *j* ::peapdxi(;, daov xe 'Xi^yeoe; pidXiaxa, cpajxevyj

dtdxovoQ eivai AuoipidyYj, eaxi de d*(dX|j.axa [xe^d^a yaXxod, dteaxwxet; dvdpei;

ee; [xdyyjv xal xdv |xev ’EpeyO’ea xaXouoi, xdv de Edp-oXiiov.* xalxoi ^.eXyjO-e ”(e

odde 'AO-yjvalcov daoi xd dpydia laaaiv, ’IjX|xdpadov eivai xaida Ed|xdXxou [xodxov]

xdv dxoO-avoVxa dxd 'EpeyO-eoi^. 6. em de xod pdQ-poo xal dvdpidvxec; 5

Ag. 1. evsTtpoasv Ag. 2. etcsI La.

— Va Mo, xrjyu^ M. 3. icav bis

in La. 5. psv wv odx M, plv oSv odx Mo,

jxsv odv xal La. — eg dicavtag edd. Pa

Mo, eg dxavxa Ped Ag Va Lab M R, in R

supra 1. g. - yvwpiapa Vn Va Lb. 6. dp-

py]<po'poug Pbcd Ag Va Vt La Calderin. edd.

inde a C, dpprjepdvoug Lb Vn (ad marg.

xavyjcpdpoug Vn, in Lb p super v man. sec.),

xavTjepdpoug Mo edd. vett., xavvrjcpdpoug Vb

M N R Va Pa (R Pa ad marg. dppyjepdpoug).

7. 'icapafivojxevYjg Va. 9. epspooaa pro di-

dooaa M Mo. 10. xatg om. M. — odxs x^g

cpspodayjg iTaaxajJisvYjg Exc. Pal. 11. xal * ^

di’ dvxpoo coni. Jahn. 12. xadxrjv La. — Xei-

xooai Vn. 13. akXo xi dXXdxi Pd. 14. soxiag

Vn. — TcapS-svoug post sxspag ds collocat

Va. IB. sd^pig Fa Vn Vb Lb N M Mo Pabd,

sdrjpyjg Va Michaelis, sdpyjpig La, sdrjpag

Vt, sd^pig Pc Amas. „affabre elaborata",

edd. praeter B D, qui scribunt Ed^pig prae-

eunte Toupio, probat Sch (Edrjpig) J. f.

Ph. 1880, p. 117, defenditur ed^pig tan-

quam ex epigrammate ortum a Jahnio B.

d. S. G. d. W. 1858, p. 112, n. 5.,

sdyrjpwg Benndorfius, Mittheil. d. arch. Inst.

I, p. 50, sdyjS-yjg Brunnius, Ber. d. bayr.

Akad. 1880, p. 483, dxrjpsxig U [rlichs]

Philol. Anz. 1877, p. 418. — xpsapdxrjg

N M Mo Vab Pab, xpsapdxig cett. codd.

edd. ante B, xpsapdxig B SW D Sch.

— ^rjysog e coni. Pors. edd. inde a S,

Tc^yog A X K F, xyjydg codd., Tcyjyoatog C,

TT^yug coni. Sylb., icrjyyiog coni. F. — lacu-

nam statuunt post cpap.Evy] Kays., Benn-

dorfius, Michaelis, xal x^g 9-sou excidisse

putat Kays., did xsaaapcov xal e^yjxovxa

exttiv x^g AQyjvdg (an x^g 9-sou? Michaelis)

Bennd. et Mich.cl.Plin. XXXIV, 76. 16. Auai-

{xdyy] C S Sch Jahn.Mich.Mo Pc, AooqtdyTf] cett.

edd. La. — dvdpsg om. Pacd Ag Vn M
Mo Lab, in Pa margini adseriptum est.

18. oudsva coni. Porson., recep. Michaelis. —
daoi om. Mo. — ’Ijxji,dpadov om. N. — xouxov

uncis includunt SW D Sch, xouxou coni.

Wieseler., xou xdv dxofi'. Va. 19. ixl ds xoo
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sioiv, * svTOQ OQ £|j.avT£6£To x«l «UTO? ToXjxfSyj^, 6^ 'AO-yjvafwv vaoalv

TjYOfJp^svoc; aWooQ x£ £xdxo)a£ xal Il£XoTOvvyjo((ov t*^v /wpav, oaoi v£jxovxat xt^v

xapaXiav, xai Aax£§atjxov{o)v i%i FoO-itp xci v£0)pia £v£'jrp7ja£ xal xwv 7C£piolxcov

Boidq £tX£ xal XY^v KuO-vjplwv v“^aov, £c; §£ x*^v Sixowvlav 7Cotyjadp.£vo<; dTcd-

paatv, mc, oi ^ijjouvxt tt]v yyjv i<; p.d)(Yjv xaxiaxYjaav, xp£cj>dp.£voQ acpdQ xax£- 6

B((o^£ ::pd(; xt^v toXiv. uax£pov ^£ wq £'jiav7jX9’£v ’A9’yjvaQ, iaVjYaifs p^£v i<;

Eupoiav xal Nd^ov ’A0’Yjva((ov xXvjpouyouc, £0£paX£ ^£ £^ Boiwxouc axpaxcp*

TOpO-vjaac §£ x^Q wXXijv xal Trapaaxyjadp.£vo(; 7ioXiopxl(f Xaipo)V£iav,

0)^ iz XT^v 'AXiapxlav 7ipo‘^X0'£v, auxoQ X£ [ia^dpi£voQ d:r£0’av£ xal xd xdv

6 axpdx£0[xa vjxxdxo. xd [i£v iz ToXp.ldY]v xotaOxa ETOvO-avoixr^v dvxa. 7. ’'Eaxt §£ lo

’AO-vjvdc; dfdX[iaxa dpy^ala. xa! acptaiv dx:£xdxYj p.£v odd£v, pL£XdvX£pa hk xal

::XrjYV £v£‘fX£iv £axtv daO'£v£ax£pa* £'ji£Xap£ y«P ^ctl xauxa ri cpXd^, dx£

£ap£pyjxdxo)v iz xd^ vau^ ’AO-r^va(o)v f^aoik^oz £iX£v £p7jp.ov xwv £v TjXtxla xt^v

toXiv. laxi dl aude; X£ O-yjpa, 7t£pl ou aaiple; oudiv oida £i xou KaXudwvlou,

xal Kuxvoq "HpaxX£i p.ap|jL£voQ* xoDxov xdv Kuxvov cpaalv dXXoi>c x£ cpov£uaai 15

xal Auxov 0p^xa, 'xpox£0'£vxa)v acplai {lovop-a^laQ dO-Xwv Tt£pl dl xdv Tcoxap.dv

xdv IIyjv£idv d7:£9'av£v 6cp’ 'HpaxXIoue;.

7 8. Ttt)v dl £v TpoiS^yjvt Xd-(o)v, ouq £<; Bvjala X£*(ouaiv, laxlv («e; "HpaxX'^^ iz

TpoiS^^^va IXO-wv Tcapd IlixO-la xaxdO-oixo Im X(p dd-xvtp xou Xlovxoe; xd dlppia, lalX-

dot£v dl TTap’ adxdv dXXoi X£ TpoiS^Tjvlwv Tiaid£(; xal0Yja£oq ipdo{j.ov |xdXiaxa ^s^ovox; 20

Ixoe;. xooQ pilv dv^ XoniouQ xaida^, o)^ xd d£pp.a £idov, cp£UYOvxdQ ipaatv oiyzo^ai,

0yja£a dl u7:£^£X0'dvxa odx dfav auv cpdpip Tuapd xd>v dtaxdvcov dpTidaat 7U£X£xuv, xal

adxixa l-xilvai aTOud^, Xlovxa £lvai xd dipjxa ‘i^‘fo6p.£vov. dd£ p.£v xwv Xd^wv xipwxoc;

(adxou) pd9-pou? post pdO-pou lacunam in-

dicat Jahnius. 1. sialv ivxd;, oT? AXK
F Vn Lab M Mo Pacd Vb Ag N (Vb svxd;),

ixxd; Va, in marg. „obscurum ixxd;, alii

ivxd;. in ivxd;“ nomen vatis latere dudum

intellectum est, K coni. ’'Evdoio(; oq, Elsne-

rus schediasm. erit. p. 58 coli. Thuc. III,

20, Valcken., alii ^zahzxoQ, o;, SW Alvs-

xo; oz, Beuleus acrop. II p. 297. Tctpavxo;,

Lobeckius ind. lect. Regiom. a. 1816

jidvxsoj; og, O. Mueller. Min. Pol. sacr. p.

32 jxdvxig og, C edidit dvSpidvxsg sialv*

ivxdg,* og, Sieb. stalv, ixxdg og, B D Sch

staiv, svxog og (’Evxog D). 3. FuUstoj D

praef. mai. XIII, cf. III, 21,5 sqq. VIII,

50,8; ubique codd. diphthongum reiciunt. —
svexprjas om. N per lacun. 4. Boidg edd. inde

a C, Poiag La, Eo^oiav A X K F, sdpotag

Pacd Ag Mo Vn Lb N R Vab, E5poiag M.
’

5. (jog ddioyvxi La. 7. ixsPeeXs Va.

8. xrjv TcdXiv Vb. — Xsptovsiav Ag Va

M Mo, Xspwviav Va Lab Pd. 12. iiciXaus

Ag Vt. — ds xal edd. ante S Vb N R Pac,

•^dp xal edd. cett. M Mo Pd Ag Vn Va Lab.

— cpdX^ La. 13. sc[i£pXY]xdxo)v Vb, iapsprj-

xdxa La. — siXs ip. Ag. — xdv iv La.

14. ds xal aodg xs Pd Ag. — aa(^»d>g odx Va.

— stg xoD xaX. xal xdxXog, v sup. X, Ag, jioxXdg

Vt, sed xuxvdg in marg. — x^Xodovtoo La.

16. Xuxov Lab Pac. — ixcuvopa/tag Ag.

17. xdv deletum vult Pors., at cf. II, 7,9.

IV, 3,10. 35,12. 36,7. — ucp yjxXsoog La.

19. xaxaMxo Porson. 20. jxdXiuxa eiidojiov

La, sdpdojJLOv Vb. 21. zatdag, iv X(j> d£pp.a

Vb. 22. s^sXfi-dvxa M Mo, d’ dirs^. Va.

— xsXexyjv La. 23. xwv Xdymv — d ds
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sc auxdv £0X 1 TpotS^Yjviotc* 6 £tcI xo6x(p, xpYj7uida(; Aqea M Ttexpa xai

5cpo<; O-sivat Yvwp(ap.axa sTvai xcp Tcatd*, xai xdv |X£v £<; ’AO-yjva(; «TcoTcXelv,

0yjO£a ^£, (w? ixxov xai dsxaxov Ixoq s-ifs^dvei, xrjV Tiexpav dvwoavxa oiyeo^at

X7]v TrapaxaxaO^j^xYjv x:^v Aqews; cpspovxa. xo6xoo ds sixwv sv dxpoTidXsi ti£-

6 TToirjxai xoo Xd^ou, yaXxoO ndvxa 6jj.o(coq x^<; xsxpat;. 9. ’Av£9'£aav ds 9

xai dXXo 0rjO£a)Q o Xd^oQ ouxax; sg aiixd lysi. KpTjoi xt^v X£

dXXvjV -(f^v xai x:^v Ixi TOxapiip Tsd-pivi xaupog IXojxaivsxo. 'xdXai dl dpa xd

dyjpia cpo^spwxspa 9jv xoig dvdpwTOig, t^g d x’ Iv Nspilcf Xlwv xai 6 Ilapvd-

oiog, xai dpdxovxeg x-^g 'EXXddog TroXXayou, xai ug Ti£pi xe KaXodwva xai

10 ’Ep6ji.avd’0v xai xyjg Kopiv9-(ag Iv Kpopiuwvt, wax£ xai IXI^fsxo xd pilv dvsTvai

XTjV f^v, xd dl wg i£pd siyj O-swv, xd dl xai Ig xipoopiav dvO-pidmov dipsTofi-at.

xai xoOxov 01 Kp^xsg xdv xaOpov Ig xi^v *(^v Tr£[xi(>ai ocpioi Iloasiddjvd cpaoiv,

dxi daXdooYjg dpywv Mivtog xyjg 'EXXvjvtx^g oudsvdg Iloaeidttwa ^^sv dXXoo

O-sou {xdXXov Iv xt|xi^. xoixioB-^^vat ji.lv dyj xdv xaupov xoOxdv cpaoiv Ig HeXo- 10

15 TtdvvTjOov Ix Kpi^xyjg xai "HpaxXsi xwv doddsxa xaXoojxIvwv Iva xai xoOxov

YSvIoO^ai xdv ddXov. wg dl Ig xd iisdiov dcpdO-Yj xd ’ApYSi«)v, cpsufei did xou

Kopivdioii loO-jiou, cp£6*(£t dl Ig xyjv ’Axxixyjv xai x“^g ’Axxix^g Ig d^|i.ov

xdv Mapadoiviiov xai dXXoog X£, ditdooig lirlxiiys, xai Mivo) iraida ’Avdpd*f£(ov

d7C£XX£iv£. Mivcog dl vauoiv Iti’ ’Ad-r^vag -^Xedoag, od
*jf«P

lir£i9’£Xo dvaixioog

20 sivai ocpdg x^g ’Avdpdf£(p xsXsox^g, Ig xooouxov lxdx(oo£v, Ig d oiiv£y(op7jO'r^

ol
'

3iap9’£voi>g Ig KpVjxvjv litxd xai irdidag looug dfsiv xcp Xs^oji-lvio Mivo) xadpip

om. M Mo Pa Vn Lb, in Mo Pa margini ad-

scripsit secunda manus. — xdv Xd^ov La,

idem 1. TpoiCvjvtoug. — xpyjxidag Va M Mo
Pc. 2. ‘jvmptjxa La. 3, dexa La. — dv-

liJ^avxa A X K, coni. Sylb. dvcdaavxcz, est in

codd. edd. cett., dvwaavxag N. — oiY£a9'ai

La. — post oiysad^ai in codd. A X K F est

xai, eiecit C, sequuntur edd. cett., ixslas

coni. Wieseler, qui inter ojxotwg et tcXtjv

inserere vult ou jjlovov 'xd Xoixd. 6. ouxog

La. — ig auxdv Va, iic’ adxd La. 7. xat

x^v om. La. — ixt xcjj! xox, Va. 8. cpopspidxa

dv9-pa)Xoig Va. — cdg dxs Vab. — xap-

vdaoioQ Vb Mo. 9. ug xe itspi' xs Va.

10. KopivS^iag iv om. Pa, addit, in marg.

man. rec. — Kpojxuaivi scr. cum S, Kpojx-

jtuuivi codd. edd., II, 1,3 autem Kpojtuwv.

— Kpojxjuwvi,- u super i priore, Ag. — u>g

X£ xai edd. ante S, <wxs xai La, waxs xat

codd. edd. cett., u)v xs xai coni. C. — cZv-

sTvai coni. S in Auctar., dvisvai codd. edd.

Pausanias I.

11. ig xyjv yrjv edd. inde a S Ag Pc Vn M
Mo N Va, ig ‘(^v edd. vett. Vb Pa. 12. xsjjl-

xsxai La. — IloasiSwvog M Mo Lb. 13. dXXou

8^sc5v Va C S. 14. iv xijx^ jxdXXov Va, sed

literis supra positis ordo vulg. restitutus.

— XOOXOV xov X. VaMMoSSWD, xouxov

cpaoi xov X. N Pa, xov xaupov xouxov cett.

edd. codd., jisv Si xov xaup. x. Pd. — ipaai

om. Mo. 16. xu)v aO-Xiov C S La adsentiente

Calderino. — cpso^siv oid R Vab La Pa,

mox cpsu^siv Si Vb. 18. xov Map. edd.

inde a C Pc Vn Va La, coniecerat Sylb.,

xdiv Map. edd. vett. Mo N R Pd Ag Vb Lb

Pa. — oiroaoig e coni. Sylb. edd. inde a

C. oTToooug codd. edd. vett. — Mivcog xaTSa

N Vb Lb. 19. ig ’A&rjvag A X K F Pa Ag

Vn Vab M Mo Lab, ix’ ’A9^rjvag B SW D

Sch Pc N R, ix’ ’AO'yjvat'oug C S Calderin,

20. sg 00 auvsy. La. 21. pro ixxd xat in

marg. M est ixxaxaiSsxa. — tocog Lb.

19. Mivco xauptp divisim scripsi cum Micha-

6
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Tov £v Kv(oa(jj Aap6piv9'Ov oix^aat. xov £v iijj Mapadwvt xaupov uaxspov

0Yja£UQ £<; TTjV «xpoTToXiv iXdotti xal O-Oaai X£*f£Tat 0'£tp, xal to dvdO-Tjp.d

£OT' Tou Byjp.00 xou MapaO-covfcov.

1 28
,
1 . KuXwva §£ ou^£v syoi aacp£Q £k£iv £(p’ ox(p yaXxouv dv£d'£aav

Xupavvioa op.ujQ pouX£6cavxa. x£xp.aipojxai §£ xu)vB£ £v£xa, oxi £i^O(; xdXXiaxo^ 5

xa» xd £Q ^d^av £f£v£Xo odx dcpavi^Q, dv£Xdp.£vo^ hiaukoo vixrjv ’0XDp.'3ax7jv

2 xai 0 » Q'yYa'C2pa oTC^p^E f^piat 0£aY£voo^, 6q M£Ydpo)v £xupdvvr^a£. 2. Xcopig

d£ 7j doa xax£X£^a, d6o p.£v ’AO’Vjva''ott; £ial d£xdxai TioX£|xy]aaatv,

’A0-7jvd; yaXxouv (ztzo Mtjoodv xu)v £q Mapad^^idva dTio,8dvxa)v, X£yvrj 0£td(ou*

xai 01 XTjV £7i:l x^q doxfdoQ |J-dy7jv Aa^iiO-wv Tipdi; K£vxa6pouQ xa'i oaa ak\a lo

£OX*.v £7C£tp“|^aa|J.£va ki‘^oooi xop£oaa! Muv, xo) 0 £ Mui xaoxd X£ xai xd XotTtd

xd)v Ip^cDv Ilappdotov xaxa"(pdc|>at xov EuTjvopoc. xadxyjQ x^q ’A0'7jvdQ

xou ddpaxoc al/P-v^ Jtal o XdcpoQ xoO xpdvooc dTid £oov(oo 7:poa7tX£oualv

£OXtv yjdyj auvoTixa. xai dp|ia x£ixai yaXxoov 6lt:o Botwxwv §£xdxvj xai

XaXxid£ojv xd>v £v Edpola. ^6o §£ dXka £Oxlv dvaO-j^jxaxa, Il£ptxX‘^Q 6 15

SavB^lTiTroo, xai xtov lp*((ov xcov O£idloo d-iac, \mXioxa d^tov, ’AO-yjvdQ d-^aXixa

3 dTO X03V dva3-£vxo)v xaXoop.£vr^(; Ayj|JLvla<;. 3. T^jj d£ dxpoTidXEi, ttXt^v daov

Klpicov (pxoddpLyja£v aux^; d MtXxtddoo, ::£ptpa}i£iv xd Xoixdv X£*(£xat xou xdyoac;

dxpoTCoXiv' (paal ^dp ’A7po'Xav xai

turas, {Ady^^v in margine interiore ad-

didit, signo autem inter da%iZa et Aaia-

d^d)v supra lineam adscripto indicavit,

post daxtoo(; inserendum lAdyyjv videri;

Wieseler ttjv jJidyyjv ante x>jv iirt inserit;

d. V, 10,8. 20,4. Schubarto, si secum

constare voluit, scribendum erat y.cd ot xd

zTi xxX., sed cum edd. inde a B p-dyi^v

inseruit. 11. dTCsipfaajisva Va. 12. Hrjpdaiov

coni. Sillig. Catal. Artif. p. 288. — xov om.

N Pa. 14. |i.£xd dxpav Zcuax^pa vel tale

quid post rpi-q excidisse putat Wieseler.

15. sOotof La. 16. 0 xu>v spyuiv Zink. 18. Ktjxojv

om. Pd Ag, iidem MivxidSou. — aux^q

abesse malit Michaelis
,

mihi Pausa-

nias iv ctux^ scripsisse videtur, Wieseler.

coni. 6 zais. 19. uxd xdv T}J.y]xx6v

Robertus cl. Herod. VI, 137, Pausaniam

errare Wilamowitzius censet Herm.

XVIII, 252 adn. 1, - dtpoXdv Lab

Pac, ’Ap7oXav Goettling. Ges. Abh.‘ I,
70.

Il£Xaa-(ouQ oiXT^aavxdt; tox£ otio xy

elis et Herwerd. cf. 22,5. 24,1. III, 18,11.

16. 1. Kvojaoj Va, Kvcnaatp edd. codd.

rell., xvoaad) Mo. — otxrjaavxi coni. K.

— d’ iv Va. 2. dvd9-£jxa M N Pa.

3. ArjjJiou X K F C. — xtov jxap. Va.

4. dvsb-cOOfv om. Ag Pd. 5. pooXsuaavxa

— sysvsxo oux om. M Mo Pa, sed in Mo
Pa add. in marg. alia manus. — djxoji;

om. N. — svsxa D Sch contra codd.

— xsido; N. „An xai sldo;?“ SW. 7. ot

om. La. — 0£OY£vou^ M. — Ms^apstov

Va. — ixupdvvyjasv B SW R Vb, Ixupdvvyjas

cett. edd. Lb Ag Vn M Mo Va Pa, ixupdvvias

N La Pc. 8. 0£ Yi doa malit B, probat D

praef. mai. XXI, rec. Sch, li '(z doa edd.

cett. codd. — TcoXetgaaaiv La. 9. xiyv^j

Pc M. 10. Xa7ci9ojv M Mo Pc. — xsvxaupov

N. — lAdyrjv om. codd. edd. ante B

praeter C, qui {xotyyjv post Ksvxatipooc

inter uncos inseruit
;

in Pa manus re-

cens, cui C nonnullas debet corree-
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TTTSpptov ** Jtyvd-avdpLSvoi; §£ oiTiv£(; vjaav, ou^£v aXXo iduvdfXYjv |xa6'£lv ^

SixeXouq xd £$ apx^^ dvxa^ zq ’Axapvav(av [j.£xo'x^aat.

4. Kaia^dai oux £^ x:^v xdxoj xd)av, dW daov 67:0 xd npoTiuXaia, 4

7T/j-(yj x£ dBaxdc £axt xal TiXyjatov ’A7:dXXa>voc; i$pdv £v aTrr^Xaitp. Kp£o6a-(j Be

5 d-u^^axpl ’Ep£xO’£tot; ’A 7i:o'XXojva £vxauda ao^f^v^aO-a» vop.(S^ooa'. * 7i:£|xcpQ’£''r^

OiXitttoBtjq £c Aax£Ba(p.ova dfYsXoc; dTOp£pyjxdxoiv MvjBwv £q xr^v

vT^xwv B£ Aax£Bat{j.ov(ou^ ax£pPaX£o9’at cpaiYj xr^v l^oBov £ivat *(«p Br^ vdjxov

auxolc \i.ri 7:pdx£pov jj.axou{X£voi>c E^iivat Tiplv vj TcXT^pyj xov xuxXov x^c a£Xr^vrj<;

•(£v£ad'a'. xov Bi Ildva 0 OiXiTiTOByjQ IX£Y£ 7t£pl xo opoc; ivxuydvxa 01 xd Ilap-

10 %'iyiQy^ cpdvai X£ ojQ £uvou(; ’Adyjvaiot(; £ivj xai dxi ig Mapadcova aojXjiaxVj- .

ao)v. ooxog pi£v oov d 0-£dg £ttI xaux^j x-^ dflsXia x£x(ji.7jxat. 5. [KaO-d xai 0 5

’'Ap£tog TidYog.] laxt B4 ’'Ap£tog Tid^og xaXo6|X£vog, dxi Tiponog 'Apvjg £vxauda

£xp(0^r^’ xai p.01 xai xaoxa B£ByjXojx£v 6 Xo'ifog, wg 'AXippd&iov dv£Xoi xai £cp’

dxtp xx£iv£i£. xpiQ-yjvai hz xai dax£pov ’Op£axr^v £7ri xcw cpdvip x^g p.r^-

16 xpdg- xai ^cop-dg iaxiv ’Ad’*/jvdg ’Ap£iag, dv dv£dyjx£v aTOcpo^tov xvjv Bixyjv.

xodg Bi dp^oBg Xid-oog, £ip’ wv iaxdaiv daoi Bixag uTcryoyai xai oi Bid)xovx£g,

xdv p.£v "Tpp£(og, xdv Be ’AvaiB£iag adxdiv dvo|i.dS^ooai.

6. ri/ir^oiov B£ i£pdv d’£o)v £OXiv dg xaXouaiv AdTjvdioi S£p.vdg, 'HaioBog 6

1. Volente Loeschero lacunam indicavit post

TxspPiov Smai., secuti sunt SW D Sch,

Jahn. Michael. xoiig oixooopyjaavxag stvai

excidisse putat Kays. Z, f. A. 1848,

502. — TcuvO^avdjisvoi N. 2. ig e coni. K
receperunt edd. inde a C praeter S.

— ’Axapvtav Va M, ’Ayapvdg coni. SW,

’Apxaoidv E. Curtius Mus. Rh. N. S. VIII,

137. 3. (ig) daov? 4. post axyjXad}) vulgo

legebatur xai Ilavdg, quae verba cum a libris

aliena sint, Musuri interpolationi debentur,

recte igitur in C Sch Jahn. Michael. omissa

sunt. Mox xspi Bs xou Ilavdg (paoiv ante cug

Tcepf 9^£iy] altera Musuri est interpolatio, quam

receperunt edd. ante Sch praeter C, qui

edidit quae in Pa ad marginem manu sec.

scripta sunt ivxauS-a xai xou Ilavdg tspdv.

Pergit Oaaiv ojg 7t., (marg. Pa cpaaiv Bs). Sch

lacunam indicavit. — xXsoda^ M Pa, in

hoc p sup. X. 5. iy^-stog La. — irsjJupstYj

VaLa. 6. OiXixiriByjg etiam VIII, 54,6, D
^isiBiTCTCiBr^g quae est nominis forma apud

Her,- VI, 106 (ih cod. Vaticano ^iXixTCiByjg),

^ikxxiByjg etiam Plut. de Herod. mal. 26,

Luc. laps. 3, Schol. Aesch. or. II, 130,

! Suid. s. 'IxTCtag, Poli. III, 148. 7. oxsp-

I'

pidXXsallai Vb S, uxspPaAXsa^ai M Mo Pd.

^
'

— orj om. M Mo N Pa Vn Va. — i^isvai

a

p.ayoi>p.£voog Va. 8. xdv 6 x^g, ov sup. 0, Pa.

10. (pdvat x£ A X K Pa Mo. — ’AS^y]vatoig

om. Va. — slvai, in marg. siv], Vb. —
edd. ante S, y]^£i codd.^ edd. cett. 11. 6

9-£dg om. N. — x£xtp.yjxai. xa&d xai 0

’'Ap£iog xctyog. A X K F Smin. D Sch, X£Xt-

py]xai, xa9d xxX. B SW, x£xijxyjxai. Kdxu) Bd

xxX. C S, xa&d xai 0 ’'Ap£iog xayog om.

Lab Pb Vn (addidit alia manus in marg.

Vn) et sunt inepta haec verba. 13. dXXi-

pd9 lov Ag Pd. 'AXXippdS^iov Vb M Pc, ’AX-

kppdO^iov Va Pa. 14. xx£iv£i N, xx£tv£i£v Va

M Mo. — xpi8-yjvai — piopidg om. La.

16. dpYupoug (dpyupoug Vab) A X K F codd.,

dpyoug Goldhag. edd. cett. 17. adxoTg A X
K F. — ad dvaiB£tag Va marg.: Adria.

Junius, lib. I, cap. 3 animadv. dvaixiag

commendat ; etiam in marg. Vb dvatxtag

commendatur, probat Sylb. — dvojjLdCouaiv

Mo N Ag, dvojxdCouoi edd. codd. rell.

6
*
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’Epivu(; £v 0£OYov(a. ^rpwioc acpiaiv Alo^uXoi; ^pdxovxaQ shoiyjosv 6p.ou

xdiQ £v TT(j x£<paX‘jj B-pt^lv £ivar loii; ^£ out£ to6toiq £Tr£aiiv ouSev

cpo^Epov, o5t£ oa« ak\a x£ixat B-ewv twv oTioYaiwv. x£ixat ^£ xai IlXo6Ta)v xa'i

'EppL‘^(; Kox r^c; evxauO-a 0-6ooai p.£v oaoti; £v ’Ap£(io iidYtp xi^v

aixfav £^£Y£v£Xo ccTToXuoaaO-ai, 9-6oi>ai Be xai dXXwQ ^ivoi xe onoio)^ xa» daxoi. 5

7 7. loxt ^£ xai Evxo? xoo TTEpi^oXoc) [xv^pia Olhi%ohoQ. TcoXuTipaYpiovwv §e Eupt-

oxov xd oaxd ex 0rjpu>v xop.ioO-svxa- xct y«P 0-dvaxov SocpoxXEi 'XETOtTj-

p.£va xov 01§Itio§0(; ''Op.Yjpo^ oux Eia |xot §o'Eai iriaxd, 6q IcpTj MyjxioxEa xeXeu-

xVjaavxoQ OiSitoBo^ STaxdipiov EXO^dvxa ec; ©i^pac; ctYwviaaa^at.

8 8. ’'Eaxi ^£ ^AO-Vjvaloi^ xai aXka Btxaoxvjpia oi>x eq xoaoOxo "^xovxa. lo

xd {jLEv odv xaXo6|j.Evov Hapdpuaxov xai xd TpiYwvov, xd |xsv £v dcpavEl x'^^

toXeox; dv xai eti’ EXaylaxotc aovidvxcov eq adxd, xd ds dizo xod ayT^piaxot;

lyEt xd dvopia’ Baxpaytouv ds xai ^oivtxiodv dxd ypwjAdxwv xai eq xddE dta-

[jL£p.£v7jX£v dvop-dS^EoO-at. xd ds jiSYtoxov xai eq d tiXeToxoi aovlaaiv, "HXialav xa-

Xooatv. 9. oTidaa ds etcI xoT^ ipovEoatv, laxiv aXka xai sm IlaXXadlip xaXodoiv, i5

xoi^ dxoxxEivaotv dxooaicDQ xplai^ xaB-saxrjXE. xai dxi piEv Ayjpiocpojv TrpwxoQ

1. ’EpivD<; edd. inde a B Pc Vn N R Lab,

ipivvuQ Vb, ’Epivvy<; edd. ante B Ag Pad

Va Mo. — 0^£OY£v£t'<i( Ag Vb Lab. 3. dvdxsi-

xai edd. ante B, R Pa per corr., N Vb,

x£itai cett. edd. Pcd Ag Vn Lab Vt Va M
Mo. — xai ante IIX. om. La. 4. jxlv

dooi Ag Pa. — p.£v daoi? — ^£voi om. Pd.

5. £^£iY«v£To La. — d£ xai edd. inde a C,

X£ xai edd. ante C Smin. codd. 6. xai

ante ivxd? om. edd. ante S, recte, ut vi-

detur, Vb Pcd La Fa, est in cett. edd. codd.,

in R Pa expunct. — ody £upiaxov coni. S.

7. xd Y®P Va, poi correctura se-

quentis {JL£ e margine huc illata est. 8. jx£

Va M Mo S. — toc La. 9. ic, p^9-ac

Va, £Q d^T^xaQ Pc. 10. xoaouxov edd. inde a

B Pc Ag Va Vn N R, xoaouxo cett. edd. La

Mo Pad. 11. xd jxdv odv edd. inde a S Vt

Vn Pcd Ag N R La, voluit Sylb., xdv ouv

A M Mo Vab Lb Pa, xojv |X£v ouv X K F

Smin. e Xylandri emendatione, F coni.

X(Lv {jL£v ouv xaXou|j.£V(i>v, recepit C. — xd

ante Tpqcovov ins. Wachsmuth. II, 366,1.

x^? om. edd. ante Smai. Vb Pa N (qui habet

TioXsiuv) M Mo Lb. 12. dv Pc La. 13. xd dvojxa

coni. Wachsm. 1. 1., xd dvduaxa codd. edd.

— dxd ypwjidxtov xd da (xdd£ jdp £(; xdd£

Lb) xai Ic, xdd£ diajt. ov. A X K F (F post

ovo|xdC£atIai comma ponit) codd., diajJi£|i.£-

V7]X£ xd dvojia (fin. lin.) Cso9'ai Va, dicd

ypojjtdxwv xai it; xdda edd. cett. 15. dxdaa

— xaXouai om. Va, virgulam posui post

(pov£uaiv, edd. post iaxiv, scripsi deinde

laxiv dXka [poteram laxiv dXka X£], iaxiv sine

xai edd. codd., ^ ego, xai codd. edd., cf.

ex. gr. 12,4. 42,3. II, 1,6. 16,2. 27,7.

30,10, ubi in enuntiatis relativis copula

omissa est, cf. deinde I, 38,1 Ivda paaiXaia

xaXaTxai. III, 14,6. IV, 1,6. VII, 25,11;

in Pausaniae libris saepissime xai pro

aut >] pro xai legitur. K. coni, ioxi, dXXa

X£ xai d, probant F., Goldh., — iaxiv,

irpwxov |X£v xd i. II. x., o5 xoti; xxX. K. Fr.

Hermann. Philol. III, 518; — iaxiv xai

aXXa, izl II. xaXoujjL£vii> Schmitt Philol. XI,

469; cpov£uaiv, laxiv aXXa* ^al ixlll. xaXou-

ji£V(|> Sch praef., — iaxiv aXXa* (xotixiuv)

ixl n. xaXoyaiv, od (IvO^a, Iva) xoig xxX.

Kays. R. 419. 16. xai o xoTc coni. F.

— axooaiojQ coni. Goldh. F, receperunt

edd. inde a S, u>; codd. edd. ante

S. — xad'£axrjx£v Vt Ag N Vn.
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evTau^a Bixa^, d{icptop*/jtouaiv ouBsvSf;’ s(p’ dtq) Bs, Std^popa touto

sipTjxai. Ato(i.yjByjv cpaalv ocXo6ayjc; IXiou tdic vaualv OTCiaw xoji(!^£o&at, xal 9

yj^ T£ v6xia £7cr/£tv, dj^ xaict ^dXrjpov TcXeoviet; Y^vovtat, xai xoix; ’ApY£’'ou(;

wc £<; TtoX£|x(av dx:oP'^vai xt^v yyjv, dXXyjv tou ^d^avxa;; £v x^j vuxxl xa» oo

6 x-^v ’Axxtxvjv £ivat. £vxau9-a Ayjjxocpwvxa Xeyouoiv ixpoyjQ-i^aavxa, oux £7ciaxd-

{jL£vov o6^£ xouxov xoi)<; «TO Xtt)v v£tt)v d)(; £iaiv ’ApY£iot, xai dvSp«(; auxwv

d7:oxx£Tvat xai xd IlaXXddtov dpTidaavxa diyzobai, ’A0’Yjvawv X£ dvdpa ou Tcpoi-

ddjX£vov UTO xoo iUTtou xoO Ayj{xocp«)vxo(; dvaxpaTX^vat xai aojXTraxYjdEvxa dizo-

0’av£iv. £711 xo6x(p Avjjxocpwvxa uizoaydi'^ d(xa(;, ol jx£v xoo aujX7:ax7jO'£vxo(; xoTi;

10 TcpooVjXouaiv, oi hk ’ApYslo)v <paal X(p xoivq). 10. ^E-xl A£Xcptv(tp dd xpiai; xa0-£- 10

0XYjX£v £pYdaaaO-ai ^dvov auv X(p dtxaiti) cpajX£voiQ, otoTov xi xai 0yja£i)(; 7cap£-

'y(d{x£vo(; d7:£cpOY£v, dx£ IldXXavxa ^Tiavaaxdvxa xai xouq ::aida^ lxx£tv£. itpdx£-

pov d£ TTplv ^ 07ja£t!>c; dcpddyj, xad’£iaxyjx£t Tidoi cp£6Y£iv xxavavxa rj xaxd

xadxd 0'VT^ax£tv fXEvovxa. 11. Td dd £TiI IIpuxav£i(p xaXodjX£vov, Ivd-a xcij

16 aidi^pcp xai xdatv d|xo{«)<; xol(; dc[>6p»^ dixdS^ooaiv, etiI x(pd£ dp^aoO-at vojxiS^oi.

’A0'Yjva((ov paatXEuovxoi; ’Ep£^9’£(i)i;, xdx£ :cptt)xov po5v £XX£tv£v d pou^pdvoc did

xoo p«){xoi) xo5 IIoXt£(i)(; Aidc* xai d {xdv dTroXiTcwv xadxijj xdv tieXexov dir^XO-Ev

£x xvjc xd)pa<; (pEdYwv, d dd TidXExut; irapaoxixa dcpEiB-yj (dc ^dXaaaav) xpi^Elc

xai £(; xdd£ dvd Tcdv dxoc xp(v£xat. XdY£xai {xdv dv^ xai dXka xdbv dc|>6'/o)v 11

20 adxdjxaxa ETaO-Eivai adv x(p dtxaicp xi|xo)p{av dvO-pwTTot^- d'pYov dd xdXXtoxov xai

dd^Yl favEpwxaxov d Ka{xp6ooo 7iap£0)(£xo dxtvdxvj^. 12. ’'Eoxi dd xo5 IlEipatwc

Tcpd^ O-aXdooYJ ^pEaxxdc* dvxadO-a ol TCcpEUYo^CEc;, yjv dTCEXddvxaQ £X£pov ETrtXdpYj

acpd^ £YxXyj|ia, Tipd^ dxpow|x£vouQ dx xyjQ y*^? v£0)Q diroXoYouvxat. TEoxpov

Ttpcoxov XoYOQ iyzf. T£Xajxd)vt odxox; dTtoXoYi^aaoO-ai {x/jddv dc xdv Aiavxo^

1. ivxaoO-a om. Pd. — oddsvsg N per lacunam

om., oddsv coni. C, oddsv kc, icp' dxtf) Ag Pd,

oddsv eo£(poT({> Vt. — dia(popd Pd. 2. Aio-

prJdTj AXKF, sequitur in edd. ante B

ydp, quod om. codd. edd. rell. — v^Xtou

La. 3. $aXy]pdv edd. ante S
,

codd.

— -({vovxat VaSWDSch, iqvovxai rell.

— xoTq dypzioic, ojc TcoXsjitoi^ M Mo (hic

ap*(£toi(;). 4. dXXyjv azodd^avxac La. 7. dd^r]-

vatojv X£ avdpa La. 9. x^c M Mo. 10. (paaiv

Vb Ag. 11. cpdvtp Vt Pcd Ag. — icap£p-

p|i£vo:; Pcd N R Vn Vab Lab Mo, in Pa p

expunctum. 12. xctXavxa Ag, icdXXvjvxa Pc,

mvXXaxa La. 13. xptv om. M Va, addit,

in marg. Pa. — dcp£i'9-y] Pa in marg. I

— xa9-£axy5x£i edd. ante B, Pa N Vb, xa-

9£i<3xyjx£i cett. edd. Pcd Ag R Vn Va M Mo

Lab. 14. xauxa PcdAgVnNR (hic manu

prima) M Mo Lab. — ixt coni. S, iv

codd. edd. — Tcpoxavtu) Pd. 15. ^ixd^ea^ai

M Mo. — hd hk xt})B£ La. 17. tcoXi£oc; Ag,

xoXdu)? Vt. — xsX£Yjv et 18. TiX^-qc, La.

— (i^ 9dXaaaav) inserui, cl. Porphyr. de

abstin. II, 30. Aelian. V. H. VIII, 3.

19. dp.cj>d^(ov (per corr. d^. in Lb) Lab,

21. <pav£pdxaxov Ag. — xupauoc La,

X£ip£u)i;Va. 22. ivxauxa id. — X£cp£UYovx£t;

Vn Pd, X£(p£UYovx£(; La Vt. — £X£X9. Lb,

dxsXcpO-dvxac Vt. — lx£pov om. Va.

23. dxoXoDvxai Lb. — xai ante Tfiuxpov
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S-dvatov £ipYtto9«i. xd^s {isv ouv slpyjod'0) jioi twv^s ivexa, oTtocotQ ji^saxi

otcouB^i; y^^uvmi ict sq xd Bixaaxi^pta.

1 29,1. To5 Bs ’Aps(ou 7cd'(ou x^r^aiov Bsixvuxai vauq wrrj^siaa sc xr^v X(ov

riavaO-yjvaimv 7ro|x:Ti^v. xal xa6xY]v [i.£v vjByj ttou xtc u7r£p£pd>.£Xo* x6 Bi £v

AVjXcp ttXoTov oi)B£va m vtXT^oavxa oiBa, xad-^^xov £C £vv£« £p£xaQ diro xwv 5

xaxaaxp(0|xdxcov.

2 2. ’AO-'yjva(ot^ Bi xal x*^c TrdX£u)(; £v xolc Byj|xoic xal xaxd xd(;

oBouq 0-£wv £ax»v Upd xal ‘^pcdcov xal dvBpwv xd^.poi. £Ypxdxo3 B4 ’AxaBy](jL»a,

yo)plov Tiox£ dvBpoc IBitoxou, p{ivdatov B£ £tt’ £|j.ou. xaxtouat B’ sq auxT|V

7r£p(po>.dc £axiv ’Apx£{i.»Boc xal ^oava ’Aplax*/j(; xal KaXXlaxrjC* wq ji£v £*(dj lo

Boxtt) xal 6|jLoXoY£l xd 1'xyj xd ridjj.cpo) xyjc ’ApX£|itBci? £latv £7iixXyja£iq auxat,

X£'(oji.£vov B£ xal dXlov £q aBxd<; Xd^ov £iBw^ 67:£pp7jao{iai. xal vade; ou {xrfac;

£Oxlv, £? dv xou Atovuaou xoo ’E)i£u9'£p£0JC id d-(a>t{ia dvd Tidv Ixoe; xojxiS^ooaiv

3 £v x£xaY|x£vai(; /jp.£paiQ. 3. i£pd p.£v aeptat xa6x'i{] xoaauxd iaxt, xdcpot Bi

9paaypo6Xou |x£v Tcpwxov xou A6xo'j, dvBpdc zOr^ ze dax£pov xal 6'aot zpd 15

adxoO Y£Tc!vaotv ’AO"^valoiQ XdY'.jxoi xd -xdvxa dplaxoy. 7cap£vxi B£ |xo' xd xXdo)

xoadB£ £Q Tiiaxiv dpx£a£t xoO Xoyoo. xupawiBa *(dp s'itaua£ xwv xptdxovxa xaXou-

|i£v(ov auv dvBpdatv i^yjxovxa xd xax’ dpyde; dpjXT|0-£l(; £x BvjPdjv xal ’AO'T|valo!jq

axaoidSlovxa^ Bta>.XaY‘^vat xal auv9-£|X£voyc £TT£’a£ |i£lvai. 'xpwxoc (i£v £axiv

4 ooxoQ xdcpoe;, £7:1 Bd adxtp Il£p’xX£OU(; X£ xal Xapplou xal ^opjxiwvoc;. 4. laxt 20

B£ xal 7:dat |ivi^jiaxa ’AO'TY^a{ot(;, otogoiq d7uo0'av£iv auv£7i£a£v Iv x£ vaujxaylan;

coni. Cor. 1. stpYdoO^ai edd. inde a C

Ped Ag R Vn, coni. Sylb., etpYdaaoS^cet cett.

edd. M Mo N Va, lp'(doao^ai Vb Pa. — ouv

et '(\>a>va\ om. La, '(vd>vai post 37Couo^c po-

sui, post evsxct codd. edd., otcosy]? edd. ante

S, Vab N R M Mo Pa, in hoc oi<; sup. •/];,

coni. Camerar. et K, oirdaaiQ, ca expunct.

et yj sup. vers., Lb., oTcdaoi; cett. edd. Ped

Ag Vn Vt La. 2. st? xd o. edd. ante D

praeter S, qui xd si; xd o., K. coni, xd st<;

B., xd Ic. xd B. D Sch.

3.

et; edd. ante S Pac. — xwv om. La.

4. uzepePdXexo B e coni. AgPaNVnLab
SW D Sch, uxepepdXXeto edd. ante B Pc M
Mo Vab R, in hoc alterum X expunct.

5. odoev draovixYja. N Mo Pd, ouBev dTtovixyJa.

Ag Lb (corr. in Lb), ouBsvaxovix. Vt.

— dpexa; Vt, dpexd; Ag. 7. xfj; ego in-

serui. — X K F, BrJXoi; M Mo Lb

Vn Vt (in hoc Br^poi; ad marg., in Lb sup.

vers. a sec. man. p). 9. B’ h: Va, deinde

Be i; id. 11. xd sTcrj x^; Exc. Pal. Va,

xd £TU La. — nd{itp(« Hecker Philol. V,

p. 429, cf. VIII, .35,8, SaTccpou; codd. edd.,

vel propter xd exr] reiciendum est, quod

de carminibus Sapphus Paus. non dixerit;

eadem confusio IX, 29,8. — auxai sup.

vers. in La. 13. iXeuB-epouc, oj sup. ou,

id. 14. xatixTfj Va om. — xixaDxct eaxi Pd,

X03 sup. XIX. — iaxiv Ag SW D, eaxi edd.

;
codd. rell. 16. XoYi}io'. C e coni. Cor.,

Ped Ag Vt Vn R La cett. edd. post C, ^dvi-

jioi A X K F M Mo N Vab Pa, Bdxijioi Pors.

coni., Yvd)|5i|ioi Frohberger, Philol. XVII,

448, adn. 55. 17. xootzuxct e; S SW D cum

Va M Pa Fa, xosctBe e; cett. codd. (xdoa oe

Pc, xo odBe Vn) edd., "taxtv dpeaei La,

dpeaxs'. Vn, xeaei super eaxet.. 18. ’A^y]-

vatoi; Va. 19. pro |j.etva'. Herw. coni. jxyj.

pyjotxax^aai. 20. auxu> coni. Pors., edd.

inde a C, auxoD codd. edd. rell. — yauptou

I

La. — cpop^icovo; Lb. 21. prjjxaxa Sch e
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xai £v |xd/at<; xX:^v oaoi MapaO-wvt aitwv YjYCDvioavio* to6toi(; ycip

xatd /fopav sioiv oi xdcpot dv^pa^aO-iav o» Bs aXkoi xaxd xr^v 6B6v xsTvxat

x:^v £C ’Axa^Vj|x(av xai ocpwv saxdotv sxl xoic xdcpotc OTr[kai xd ovdjiaxa xai

xov S^jxov ixdaxoa XeY^ucai. irpwxot Bs sxdcpyjaav ou;; sv 0p^x'/(j xox£ STttxpa-

'Sxouvxa^ Apaj5*/jaxoi) x'^c /0)paQ *HBoW. cpovedoaatv dveXxiaxot sutO-Ejxsvor

Xe^stat Bs xai 6k xspayvol xsaoisv auxodq. axpaxvjYol hi aXkoi xs yjaav 5

xai Asapyo;, cp jxdXtaxa STCsxsxpaTixo yj ^6va|xtc;, xai AsxsXsuq SojcpdvYjt;, dc

xdv ’ApY£idv 7cox£ TTEvxad-Xov Nsjxelwv dvYjpvjjxevov vlxyjv d7C£xx£iv£v EOpupdxrjv,

Poyj^ouvxa AlytvT^xaK;. axpaxdv ^£ l^03 zrjQ 'EXXdhoQ ^AO-yjvaToi xplxov xouxov

10 £OX£iXav. lTptd|X(p jx£v
*(®P

Tpoial 7cdvx£c ‘'EkXrjveQ dzo xoivoo Xd^oo

xax£axvjoav £c TudX£[xov ’AO’YjvaTot l^(a |x£x’ ’IoXdoo X£ £c SapBo) 'xai

^£6x£pov £(; x:^v vuv ’Iojv(av £axpdx£oaav xai xplxov xdx£ sq xv]v 0potxyjv.

5. ’Eaxt §£ £|XTipoaO'£v xoO |xvi^jxaxoQ axvjXvj {xa^o[X£vou(; l)(ooaa M£Xd- 6

voDTcd? acptalv £axi xai Maxdpxaxo(; dvdjxaxa, ooc xaxiXapEv d7:o9’av£Tv Ivavxla

15 Aax£Bat[xovl«)v xai Boooxwv x£xaY|X£vooc;, IvO-a x'^q ’EX£(i)vlaQ £iol ^dipa^ 'Jrpdt;

TavaYpalouQ dpoi. xai 0£aaaXtt)v xdcpoc £oxlv iTtitEoiv xaxd TcaXatdv cptXlav iX-

^dvxwv, dx£ at)v ’Ap)(t§d|X(p Il£Xo'jrovvT^atot npwxov £G£paXov sq x"^v ’Axxixr^v

cxpaxia* xai TiXyjalov xo^dxaK; Kpvjalv. auO-ic; §£ £axiv ’AO-rjvalo)v |xvvj|xaxa,

KX£to0-£voo(;, (p xd £Q xdc (puXdQ a” vov xaO-EOxdatv £6p£9'Yj, xai lirTi£oaiv diro^

20 davoOatv, Tjvlxa auv£T:£Xdpovxo ol 0£aoaXol xou xtv^uvou. EvxaoO-a xai KX£0)vaToi 7

xEivxai, |X£xd 'ApysioDv iQ xyjv ^Axxtxv^v £XO-dvx£(;- £cp’ dx(p §£,

Xoptj jxoi xaxEXO-dvxoQ i<; xod^ ’Api’£looc. xai ’AO'Yjvaltov £oxi xdcpoQ dl nplv

yj axpaxEuaai xdv M^^dov £iroX£p.yjaav xpdt; AiYtvyjxa^. 6. yjv §£ dpa xai

dyj|xoo dlxatdv po6X£0|xa, eI h'q xai ’AS'yjvdiot |X£X£doaav dodXotQ dyjp.oala xacp"^vae

coni. C. F. Herm. Philol. III, p. 518, pvi^pa

codd. edd. cett., E. Curtius, Ges. Abh. I,

84 defendit numerum singularem. 1. xai

h pdyai^ om. Vt Ag, 3. xyjv axev^v xijv

(-Yj(; Va) ZQ ’Ax. Va M Mo. — sq om. La.

5. Apapyjaxou coni. Palmerii Exerc. p. 367

recepta ab edd. inde a F, ^pa^laxoD codd.

AXK, ApaprjaxoD ex Herodiani praecepto,

V. Stahl. Quaest. Gramm. p. 34. 6. £<;

auzohi scripsi cum Pcd Ag La, hz auxohc,

cett. edd. codd. 7. AsxsXssut; coni. Pors.

— Sojjpdvyj; coni. Sylb., recep. edd. inde a

C, Xojcpov^q codd. edd. cett.,, xai oz xsXsdao)

cpovrjQ Mo. 8. ipicuv, v sup. vers., La. —
dvT[jpY]p£vujv Vt Ag (in Ag o super (u),

dvTjpr^pivov, V expunct. et a supra v, Pa,

— £dpuxdxr]v La. iO. xpcoolv Ag Vt Mo.

— Xd^oo K eiciendum videtur, cf. III,

10,3. V, 22,4. 12. B£dx£paconi. S, recep.

sequentes, dsdxepov edd. ante B N Pa, o£u-

X£pav M Mo R Vab Vn Ag Pcd Lab. 14. pa-

xpdxaxoQ Ag Vt. 15. pax£Bovto>v Vb R Lb

Mo, pax£ddvu)v N Pa, in marg. R N Pa Xax£-

Saipovlwv. — ’EX£uaiviac; codd. edd. ante

B, qui e coni. Boeckhii scr. ’EX£u)via!;,

18. xo^dx£C La. — in N scriptum fuit

dva9'7jpaxa, quo expuncto pvyjpaxa substi-

tutum est. 19. xX£ia9-£voo Ag. — d vuv Va.

20. auvax£Xdpovxo (ov e corr.) id. — 9-£x-

xaXol Vb. — xXaujuvatoi Vn N R Vb Lab Pac

usque ad KXewv. 21. iXS^dvxsg Pa in marg.

— p£x’ dpy. Va. 22. xou«; et xai om. Va.

— o’ om. La, §£ iaxi Vab, 24. ,,aptior

videtur hic verborum ordo: zi hij xai do6-
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xai ta ovo'naxo( rf^pa^^yjvat oxr^k'^r^’ ^yjXoT d‘(a&oi>; 0(fd<; £v iii) 7.o>v£|i(|)

Ycveadai zspi xox ^eardxa;. sott xa* dv^pwv jivi^jiaTa dVA.o)v, ^idfpopa 0£

”cd yojpici T(ov «YOiviov 7. xa». y«P £7
’

'OX^vd^jv £XdcIvxtov 0 » ^oxt-

{to')xaxoi, xa» MEXi^aav^po^ £^ xt;v dv(o Kapiav vaualv dv«7X£6aa; ^td xou

8 Matdv^poo («xdcpTjaav.) £xd(prjaav ^£ xal 0 * x£X£uxyjoavx£; 7oX£|xo0vxoQKaaodv^poL> 5

xai 0 » aL»|i|iayT^aavx£^ roxE ’ApY£(ojv 7pay0-^vat hk otixoj acpioi xTjV 7po; ’Ap-

-(ziryjz XE^o^at oojijiayiav. Aax£Sai|iov(ot^ xr^v xoXiv xou 9-eou OEiaavxo; 0 *.

EiXo)XEC £^ ’I^(o|i.7jv d^Eoxr^aav dcp£axr|xoxo)v ^e 0 * AaxE^at|jLdvtO! xai

dXXo’j^ xa». 7«pd 'AO^r^vaiojv |X£X£X£|i7ovxo* 0 » ds acp»3»v ErtXsxxoLx; dvdpa;

drooxsXXo^jai xai axpaxr^Y''^'-^ Kijiojva xdv MiXxiddou. xo6xou; dzoKEjjiroDaiv oi 10

0 xVaxEdatjidvio» zpoz ’A^r^va»!o»^ ds oux dvExxd itpaivExo 7£p»upp»od^a»,

xai (0^ ixofv.^fjvTo drioto, 0'jjt|i.ay*av E^oti^aavxo ’ApY£»!ot; Aaxsdaijioviwv syO-poT;

xdv d^avxa ooa» ypdvov. tjaxEpov ds ji£XX»’yjar^^; 'Ad^r^vafiov sv Tava^pa Y'-v£3^at

7pdc Bo»o)Xo»j^ xa» Aax£dat|i«'yy!o'j; |JLdyTjC d(p»xovxo ’Af>rjva»/j»^ *ApY£tot por^^jovxE!;*

xa» 7apaL»x»xa jtiv syovxa^ zkio'j xod; *ApY£»!o'j; vu^ EzsX^joaa d'^£»X£xo xd I6

jafk^ X'^; v»xT|^, E^ ds xr^v daxEpaiav dryjp^E xpaxyjaa» AaxEda»(i»^v(o»;, fieo^a-

10 Xo)v 7poddvxo)v 'AO-Tjva^o-j^. KaxaAE^a» de |tot xai xodadE s^yjX^Ev, 'AroXXd-

dojpov ^e'v(ov rjY£|i.dva, d; 'Afryivaio; |t£v f,v, Exrsji^^f^Ei^ de 'jrd *Apa»x»i’j aaxpd-

70'j xrj; Ecp’ 'FAXr^37dvx(|) ^^p’JY»a; d»£^6/.a;£ IlEptvIH»^»; xr^v xdXtv, sapEpXr^xdxo^

e; xY|V llEpiv^lav <^'.X(77»:^u 3xpaxt|X »>oxd; xe ouv svxaO^a xsda^xa», xa* Eu- 20

pouXo^ d il^tv^dpou, xa» dvdps; ot; d-(adoT; ouatv «-/jx £7r,xoXo'j^r^a£ xuyr,

ypr^oxT^, xoTq jiEv £7»^£}ie'^j».; xupavvouvx* AaydpEi, 0 * de xo*j Ile».pa*d)(; xaxd-

Xo'.; pitsdouov 'AlWjvaro'. “ SW ct sic

scripsit Lugcbil J. f. Ph. Suppi. V, 866,

nl alibi quoque xai loco minus apto collo-

catur, ex. gr. VII, 6,1 xol ante ilpupvatoi;,

14,6 ante Ilyfleo;, X, 11,6 inter ’Aftr,vaw.

et 3xodv ponendum erat. 2. pvijp.ara Sch, ,

dvdjiara codd. edd. cett. 3. dYO)v«)v* xai

Yap xmv d^toviov, xai '(dp xiov £7
’

''OX. Ag.
j

4. ji£XX>^uavdpo<; Mo. — vaualv om. Mo.

6 . exdcpyjuov inserui. — Maidvdpov. 'Exd-

•pyjoav ds xai codd. edd. praeter Sch, qui

scribit . . Mo^.cr^dpou ixdcpr^ao'/, xai ol.

— iroXfijiouvxEi; Ka33ovdp<|> coniciat ali-

quis haud male, xoXsjiouvxs; M, roXs-

p.o6vxo; — 3U|ni07 Tf^3avxe^ om. Pd. —
xaudvdpou N Va Pa. 6. xdxe codd. edd.

ante C, icdxs C, icoX£ cett. edd. e coni. K.

— Tpa'/^voi coni. Loescheri et Kuhnii,

recep. edd. inde a C, xpoayH^vai codd. edd

.

ante C. — ovxio; N Vab Mo Pa. 7. X6Y0
’j3 tv

VtAg. 8. k' LaPc, at cf. IV, 24,6.

9. xai om. Pd. — zap' ’.\3. Va. 10. dzo-

3xiXXou3'.v Ag, 3xiXXo'j3'v Vt. — dzo

[ix£30’j3iv La. 12. dz’'33<o Ag. 16. iyovxs;

VaLa (a super s La). 16. Izfip^v. Pc.

17. os om. M Calderin., eTcrjX^sv, 0 super

c, Ag, om. Va. 18. ^svov Lb Vn Pa (••»

super 0 V'n Pa). — sx^sji^psl; La.

— ’,\p3txoy coni. K., rccep. sequentes,

’Aptaxou edd. ante C Pacd Ag Vn N Lab,

dp!3Xou, 3 super 3X, R, dp!3ov Va, dppi33ou

Vb. 19. i;P£pr,xdxo; Va Mo Lb Vn R, in

Pa R secunda manu X supra lin. positum.

I

20. £uoupoyXo; d; rivfVctpou xai avds; La.

22. xot; jisv oyv edd. ante B V^n V'^ab N R

Lab .Mo Pa, ouv om. Ped Ag Vt B SW D Sch,

xot; jisv oyv — xot; ds ol corrigendum pu-

tavit Goldhag. — en^spivt; La. — xaxa'-
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Xyjcjjtv ipouXsuaav Maxs^ovwv cppoupoovttov, Tcpiv Ik sipYaodai to spyov u%6 xwv

auvst^dtwv p.yjvu^£vi£(; dmXovto. 8. xeTvtat hk xal oi xspl Kdpivdov xsadvxsc* 11

s^T^Xcoas Be ooy yjxtaxa 6 O-sd^ evxaOQ-a xal auB-t? £v AsdxxpoiQ xouc oto

'EXXr|VO)v xaXoup.£vouQ dvdps(ou<; xd \xr^kv dveu elvai, sl Aax£dai|xdvioi

5 KopivO-lojv xdx£ xal ^AO-Tjvalwv, £xi di xal ’ApY£l(ov xal Bouoxcbv xpaxVjaavx£(;,

oaxEpov 6xd Boudxwv p.dvcov £v AEUxxpoi^ £<; xooooxov £xaxd)0-yjoav. 9. [i£xd

di xod^ dxo0’avdvxa{; iv KoplvQ-cp, axT^Xvjv £7cl xoiad£ iaxdvat xv]v adxT^v

oyj{ia{v£' xd iXE^aa, xoiq jxiv iv Edpola xal X((p X£X£ux";^aaat, xodc di i:rl

xol^ ia^dxoiq x"^<; ’Aotav^? yjTrdpou diacpdap^vat d*/jXoi, xouq di iv SixEXla.

10 ‘(£Ypa|J-|i.£vot di £iatv o» x£ oxpaxYj-(ol nXrjV Ntxloo, xal xd)v axpaxicoxwv 6p.ou 12

xoiQ daxoT^ nXaxaiEiQ. Nixlac; di ixl X(pd£ TrapdO-r^* Ypdtcpo) di oddiv did^popa

yj OlXtoxo(;, 6^ i^yj Ayjp-oaO-ivrjV [liv airovddc TOti^oaaO-at xoiq aXkoi^ irXr^v

auxou, xal o)(; /jX(ox£Xo, adxdv i-xr^^EipEiv dxoxxElvat, Ntxla di xy^v icapddoaiv

iO-EXovx^ fEvioO-ai. xodxcov iv£xa odx iv£-(pd'spyj Ntxlac xt(j axVjXifj, xaxaYV(oaO'£l<;

15 ar/|xdX(oxo(; i^EXovxy^q £ivat xal odx dv^p xoXijiop irpimv. 10. £ial di i-n:* 13

dXXi(] axyjXifj xal ol |j.ay£odji£vot i:£pl 0pdxy]v, xal iv ME^dpott;, xal r^vlxa

’Apxddac; xou<; iv MavxtvEia xal 'HXeIouc; £X£tO£v ’AXxtptddrjC Aax£dat|iov((Dv

dTToox^vat, xal ol Tcplv iq Stx£X(av dcptxia^ai AyjiiooO-ivyjv Sopaxooouov xpaxi^-

aavx£<;. 11. ixdcpyjoav di xal ol TiEpl xdv 'EXXi^airovxov vaojiayyjaavxEc;, xal

20 6'aoi MaxEddvcov ivavxla Xatp(ov£l(x, xal ol ji£xd KXiwvoc £<;

’Ajxcp(7:oXtv oxpaxEoaavxEQ, oi X£ iv AyjXlop X(ji Tava^paloiv xEXEoxi^oavxEt;, xal

doooQ i^ 0£aoaXlav AEcoaB-ivr^!; xal ol irXEdoavxEQ i<; KoTrpov djiou

Kljiwvt, xdiv x£ ol)v ’OXonxtodtt)po) xyjv cppoopdv ixPaXdvxwv xpiwv xal dixa

dvdp£^ od tcXeIoo^. 12. cpaal di ’A3-yjvaToi xal 'Po)|xa(ot^ djiopdv xiva 7coX£[j.odat 14

25 i:dX£jiov oxpaxidv od iroXXrjV TcijJLcjiai, xal daxEpov vaopiaylac Ta)|ia(o)v Ttpdc

Kapyyjdovloo^ xpiyjpEK; irivxE 'Axxixal 7uap£Y£vovxo* ioxiv ouv xal

xodxotQ ivxadfi^a xoiq dvdpdatv d xdcpO(;. 13. ToXjildoo di xal xcbv odv

X£i<|<iv Ag Vt. 2. dzwXXovTo Ag, ctTcwXovxo
j

codd. 16. Tcspt x^v 0p. edd. ante B, Vab

om. N, aTudXovxo La. 6. ^dvov Mo. 7. xtjv Lb M Mo Pa, x^v om. cett. edd, Pcd Ag Vn

om. N. 8. edoid La. — xe xal Xlo> edd.
j

N R La. 17. sxiaB-cov, ov exp., La, Ixeiasv

ante B Pa Vab R M, X£ om. Pacd Ag Vn N
Lab edd. cett. — xsXeoxy^aaaiv Mo Ag Vt

Pa
;
virgulam posui post xsXsuxyjaaai, colon

cett. 11. di X(j)d£, iirt sup. lin., Lb, d’ ixl

Mo. 13. adxou Vn Mo edd. ante B et

mendo typographico SW, unde per errorem,

ut videtur, D., auxoD edd. cett. Pcd Ag N R.

mox auxdv edd. inde a C Pc N R, auxdv A
X K F Vn Ag Pa Mo. — xolx; tc. i^eXovx^t;

Vt. 14. evsxa D Sch M, eivcxa cett. edd.

om. N, XA.IOUC £7C£(3£v M, £X£0£v etiam

19. ol om. Va M Mo. 20. ivavxta om. La.

— y£p(DV£ta Vb Ag, in hoc ai sup. e.

21. ol' x£ — X£X£oxyj(3avx£c om. M Mo.

22. 9aXaaatav Ag. — drjpoaS^ivyji; Vn,

X£a> super drj^io, X£(oa9£vy](; om. La.

— ^l(a‘(Bv Mo Ag. 23. ixPaXXdvxoiv Vb,

aupPaXdvxuiv Va. 24. ol z'Kb{oo<; M
25. X£|i.(j>£ La. 26. YiY^opsvTji; La. — dxi-

xal La. — o3v ivxauB^a xal xodxoic Vt. —
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aoiq) ^£§T^X(OTai }i£v |iO'. id IpYct >tai ov tpOTCOv stsXsuxrjOav' lato)

dtq) cpiXov x£»ji£voi)(; acpd^ xatd xrjV 6^6v xauxYjv. 14. xsTvxat xai oi a’jv

15 K({jlo)v» x6 |X£'(« spY&v T.z'C,'q y.a\ vaoalv «'jO-rjjxepv-» xpaxVjaavx£<;. X£^a7:xai ^£

xai Kdvo)v xai Ttjid^coj;, ^£6x£po» [i£xd MtXxtd^r|V xai K(ji.o)va ouxoi -itaty^p

xai T:aT<; £pY« dTO^Ei^diisvoi Xa|ix:pd. 15. Xcixai d£ xai Zr^vo)y £vxa5^a 6 5

Mvaaiou xai XpuatXTOc; 6 SoXcUc;, Nixiac; X£ d Nixodyj|xoi> 2^(pa dpiaxo;; Yp^^l^ai

xd)v £cp’ £auxo5, xai "Ap|io'^ioc xai ’ApiaxoY£iTO)v oi xdv riEiaiaxpdxoo -nai^a

'l 7c:tapyov dicoxxeivavxEC, pVjxopE; X£ ’Eipid)vxr|(;, xct vo'|i.t{ia xd £v ’Ap£i(p

16 xdYq) |idXiaxa £X'j(iyjvaxo, xai AuxoopYOQ o Auxdippovo;. 16. Auxo6pYt{) ^£

£7Copia&T| ji£v xdXavxa i; xd drj|idaiov TTEvxaxoaioic; rXciova xai £5axtayi>cioi!; yj lo

6'aa lIcpixA.-?); d Eav8-(7:7:ou auvyjYaT^, xax£ax£uaa£ d£ 7:ojiT:£ia x-jj 6-£({) xai

Nixa^ ypuad^, xai 7:ap))-£voi!; xdajiov £xaxdv, £;; di kO^eiiov oTiKa xai xai

X£xpaxoa(a<; vaDjjiayouaiv sivai xpiT^psi;* oixodo|iYj|iaxa di £X£X£X£a£ |i£v xd

fliaxpov ix£po)v 6rapSaji£vo)v, xd di iz\ x^; adxoO roXixsiac; d o)xodd|ir|a£v,

€v llcipatci vEO); Eiaiv rAxoi xai xd ::pd; xo> Auxcii]) xaXo'jji£v(p ^^a 16

jiiv odv dpYupoD rcroiTjjiEva vjv xai ypoaoO, Aaydpr,Q xai xauxa iJ'JKr^a^ xu-

pavvVjaa;* xd di oixodofiyjjiaxa xai it; VjjJLd; £xi y;v.

1 30,1. llpd di xy;; iaddoo xyj^ i; 'Axadrjjuav iaxi (io)jid; ’'Ep(oxo; i'yo)v

£raYpaj)-|i-a d)^ XdpjioQ 'A^r^vadov 7:pd)Xo^ *Epo)Xi dvaO-Eiyj. xov d£ ev xtq zoXet

^o)iidv xaXodjiEvov 'Avxspojxo; dvdO-T||ia Eivai Keyyjoi |i£Xoixo)v, dxi MeXt^^ 20

isti odv R. 2. dxi ipiXov Va. 3. 'ip(ov zz'

F/jp’j|iidovxi z^Zf^ edd. ante SW, ip7ov irt

xf, rcO-XTQ vau3!v Ag Pacd Vn N R Lab .Mo

(rr^Cy^xy^, £ super yj, Ag Pd, lz\ expunct. et

sup. vers. ev R, ev habet in marg. Pa),

eppv iv xf, ::eCixf, Vab, lp(0'^ e”i r.zCfi

M. Eurymedontis igitur nomen non est in

codd., delent SWDSch, qui pro t:£Cixy|

scribunt xctl. 6. Mva^iou S e Paus.

II, 8,4 Suid. et Diog. Laert. VII init., edd.

post S, Vb, |ivcf3iou \''a La Vt R Pd, in R e,

in Pd ei super i, avaaetou Mo Pc Vn Lb

edd. ante S. — aeXeu; M Pa, in hoc o

sup. e, aoXeel»; Mo. — v>.xour;dou Ag M Mo

Pab Vn V’^b Lb, v.xop.idou Va, v.xo|ud7^|JLO’j

Pd, in marg. v'.xooyj|iou. vixodyjuoi» Pc La

Fab, v'.xop.yjdo’j; edd., N'.xodrjp.o'j vera no-

minis forma est, cf. Kohler Mitth. d. arch.

J. 1886, 234,2. III, 19,4. IV, 31,12 codd.

in falso nominis forma consentiunt.

— dpi3xa La. 7. eauxou S SW D Sch Pd

Ag Vn M Mo N R Vb Lb Exc. Pal.. ctuxoD

edd. ante S, B Pac, ayxou La, t>®’ auxoD

(sic) Va. — xcti ante ".Ap|i. om. N. — 6

xdv id., ot X(7jv La. 8, "Ixxctpyov in Va a

sec. man. — xct ante ev om. N Pa.

10. oev om. M .Mo \’a. — xcti pro f, Va.

12. vtxct; edd. ante S. — de om. Lb.

13. vctunctyoDaiv om. Pa, addidit alia m. in

marg. 14. exipo; Va, exepctv (to super ct)

'jxctpfctjJLevto La. — ctyxoii scripsi, ctOxoO

cett. — ct’jx^; Ag Vt Pd. — o> olxod. La.

15. xctt xd -pd; x<i) A’jx. edd. ante S, D

Sch, Pa Vn Vb Lab, xctt xuJ zpd; xu) Ped

V’t Ag, xctt xpd; xtp .\. V^a .M N R S B SW.

Auxitj) Pc Ag N R Vn Vab M edd. ante

B, SW, Auxetm B D Sch. 16. odv om. Va,

yap pro odv Vb. — larpz La.

18. articulum ante e; om. Ag. — ''Epto-

xo; om. Pd, fort. recte, eptuxe;, o super e,

La. 19. eptuxo; Ag Vt Pd. — ev xf; xdKei,

articulum inserui, cf. 11,2. 27,3. 34,3.

40,1. 41,6. 43,3. 44,6. 20. avxepojxa N,

in Pa ctvxepojxo;. sed o expunct. et rasura

sup. oc. ctvx’ lpo)Xo; Ag Pd, tzvxepujxo;. a

super o;, Vb. — Xejoysiv Vt . Ag.
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’AB-yjvaToc {ilioixov avBpa TijiaYdpav spaa&svia ditpLdS^oiv dcpalvat xatd tvjq

7C£Tpa(; a6tdv sxsXsoasv, iz x6 ucj^yjXdTaxov dvsXQ-dvxa. TipiaYdpat;

dpa xa'. £iyev dcpsi^wc xai xdvxa 6|xo{(dq xsXsuovxi vj&sXs yapiS^eaO-at

xt{j {istpaxiqj, xal ^7] xai (pepwv iauxdv dcp-^xs* MsXyjxa Be, o)^ dxod-avdvxa

5 £i§£ TifJLttYdpav, £c; xoaoOxov jx£xavo(ac; wq X£a£iv X£ dito xvjc; TidxpaQ x*^c

adx^^C xai oiixmc dcp£iQ auxdv £X£>.£6x7ja£. xai x6 £vx£5d£v Baijjiova ’Avx£p(oxa

xdv dXdaxopa xov Ttixa^dpoo xaxiaxvj xoig jX£Xoixoi(; v&|ii£^£tv. 2. ’Ev ’Axa^7j- 2

jxia ^£ £0X1 npoiiyjS-Ewc; poj|xdc;, xai 0-ioooiv dir’ a-kou xpdc xr^v ttoIiv £yovX£(;

xatojx£vac Xa|md§a^. x6 Bi dYtovio(xa oixou xip Bpdjxi)3 ipoXd^ai xT|V BoiBa £xi

10 xaiojX£v7jv £ox{v* d7roop£oO-£iayjc §£ ouBiv £Xi x^q vixrjC xoj 7rp(dxap, B£UX£p(|)

B£ dvx’ aoxou |X£X£0XIV £l §£ |XYjB£ Xo6x(]) xaioixo, d XplXOQ £0XIV 6 XpaXtt)V

£i B£ xai Tudoiv dTcoopsod-^Tj, ouBac £oxiv dxip xaxaX£ix£xai y] vixr^. £oxi Bi

Moood)v x£ P(o|xo^ xai ix£poc 'EpjxoO xai IvBov ’A9’yjvdQ, xdv B£ "Hpax)i£ooc

£7roi7joav. xai cpuxdv £OXiv E^aiag, B£dx£pov xouxo X£Yo'|X£vov cpav^vat. 3. ’Axa- 3

15 B*/j|x{a^ Bi od Ttdppw IlXdxwvoQ |xv:^|xd £OXiv, 7tpo£or|jxaiv£v d. 0-£dc dpioxov

xd £Q ipiXooocpiav £0£o3'at. xpo£ayjjxaiv£ Bi odxto. SwxpdxYjc x-^ xpoxipa voxxi

r^ nXdxojv £jx£XX£v £a£a3-a( oi jxa9'‘/jxVj<;, £07cx:^vai o'i xdxvov £t; xdv xo>.tov

£iB£v d'v£ipov £0X1 B£ xdxvi!) xqj dpvi9't ixouoix^^C Bd^a, dxt Aqdtov xo)v ’HpiBavou

7T£pav 6t:£p K£/ixix"^c Kdxvov dvBpa jxouotxdv Y^veoO-at paoiXia cpaoi,

20 x£X£UX7joavxa Bi ’A7cd>.Xcovoc |i£xaPaX£iv Xeyoooiv adxdv eq xdv dpviO-a.

£Yw Bi Paoi>.£uoai |X£v Tr£(do[xai AiY^aiv dvBpa |xoi>oixdv, Y^veodai Bi jxot ditioxov

dpvtO-a dTc’ dvBpd;. 4. Kaxd xouxo XTjQ ywpat; cpa(v£xat TOpYo^ Ti|xoivo(;, oc, 4

{xdvoi; £iBe |X7jB£va xpdxov £dBaijxova £ivai Y^v^odai ttX-^v xodc aXkooq, (p£dYovxa

I. dxictCwv M, d^iidCwv Mo. — xs xd x^q h:,

La. 2. adxdv edd. ante C Pc, auxdv cett.

3. xdvxa VaLaPcdAg edd. inde a C,

Tcdvxcov A X K F M Mo N Pa Vn Lb Vb R (in

Vb R Pa a super ojv). 4. xat ante <pspojv

om. M. 5. sIBsv N. — xoaouxo Pd Lab

cod. Phral. — djaxa N. 6. auxdv M Mo
Pc, sauxdv cod. Phral. ~ ixsXsdxvjasv Ag.

— £vx£u9^£ Va. 9. 0£ dYU)via|j.a 6p.oo xto

opd|xq> £0X1 Tcpoii.. Lb. — xaiop.£voUs, «

super ou, La. — oaiha La Pd. 10. ioxiv

cod. Phral. — d7coop£9^£tayj<; La,

o&rjo£t^, •/] sup. £1 , Pa. — odo£ £Xi Pa.

II. £r o£ poi o£ xodx(}) Mo, xodxtjj |xr]0£

xodxo) Pa. 13. xat habent ante Mououiv

M S SW D, om. cett. edd. Mo Pacd Ag Vn
N R Vb Lab, X£ om. M Mo Va S. — dpou

pro Ep|iou M. — £vBov (xdv }jl£v) ’A^yjvdi; C,

xcd vadv ’A&Y]vd(; ? — xd 0£ A X K Vb M
La, sed xdv coni. Sylb. 15. 6 xpoeo. Vt,

7rpo£0 . — £0£a&ai om. La. 16. Iz cpiXav-

9-pu)Xtav Vn. — ouxoj Ag Va Vn M Mo Lab

Pabd Fa cod. Phral. edd. ante B SW D

(xat 00X0) La), odxwc cett. edd. Pc N R,

ouxojxpdxYjf; Vb. — xpox£pat'a edd. ante

B, Vab M Mo Pa Lb, zpoxipoc cett. edd.

VtPcdAgNRLa. 17.
-Jj

Pc. — ot om. N
Vab M Mo Pa A X K F C Smin., est in cett.

edd. Pcd Ag Vt R Vn Lab. — bx-^voa La,

£7cxr^vca Pd. — etc; edd. ante B Pa Vb.

— xdvTcov Ag Vt. 18. XuYtVov La. 19. oTzkp

delet D, inclus. Sch, v. E. Reitz de

praep. uxdp p. 12 sqq. 20.

— Xqouoiv Ag Pd. 22. Tzop'^OQ Vb Pa.

23. oIBe Pd Vab C S, sTtcs Cor. D, £lB£ cett.

edd. codd., sIB£v Pb. — <p£UYovxa<; Pd
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dvf^p(0TO'j(;. ^ctxvjjtat H xai ywpo; xaXo6ji.£vo(; KoKcdvoc; »rr*o^, vSa TyJ;

x-^; rpmiov sXdeTv X£YO'jaiv Oi^iTOoa* ^tdcpopa jisv xa*. taoia fjj '0|iVjpo'j

TTotT^Oct, XsYOuai ouv. xa» Iloast^wvo; 'Izrdoo xa». ’A9-T|vd(; 'I:r7r(a<;,

Vjpq)Ov ^£ Ihipi^ojj xai Br,a£(o; Oi^ixo^d?; xe xai ’A5pdaxoL». xo ^£ dXoo^ xo5

llooet^mvo; xai xdv vaov £v£xpr|a£v ’Avx»yovo^ ia^aXdjv, xai dA.Xox£ axpaxta 5

xaxd)aa^ ’A^yjva(ot^ XTjV y^v.

1 31,1- Ayj|xot ^£ fj[ |itxpoi XYji; ’Axxix*^c;, 6k £xc»y£v ixaaxo;; oixia^£i^,

xd§£ £Q |xvyjjxyjv xap£iyovxo, ’AXi|io’ja'/ji!; (liv 0£a|ioipdpoc» Ai^iir^xpo; xai Kdpvjc;

£ax'iv i£pdv, £v Zcoox^^pi ^£ £xi ^aKdoor^^ xai fJcojto; ’A^rjvd; xai ’AxdXXo)vo(;

xai ’ApX£|ti5oc xai AYixoO;. x£X£iv juv oov Ar^xco xoix; xai^a^ £vxai>0-a oii lo

'paai, X6aaa0-ai ^£ xov !I[ojax*^pa (o; X£^oji£vrjV, xai xoH ywp'-iji ^'-d xoOxo

Y£v£a^ai xo dvo|i.a. llpoaraXxiot!; $£ £ax». xai xouxot; Kopr^; xai \r^\Lr^Tpo(:

i£pdv, ’AvaYJ)paa(oi; ^£ Mr^xpo; d^£t»v i£po'v. K£ipaXT^oi $£ o» Aidaxoopot vojii-

2 !^ovxat |idXtaxa* M£YdXoi»; Y«p 3ipd^ o* xa6xT(i 0£oi>; ovojid^^ouaiv. 2. ’Ev

^£ ilpaai£03iv 'AxoXXoivd; iaxt vao’;- £vxaoB-a xd; 'Vx£ppop£0)v dxap- i6

ydr i£vae X£Y£xai, xapa^t^ovai ^£ aOxd; ' Vx£ppop£oi>c |X£v ’ApijiaaxoT;,

’ Ap'|iaaxoi); T ’Iaar,^da% xapd ^£ xoOxo)v ^x6^a; l!tvd)X*/jv xoji(!l£tv, £v-

X£’j^£v ^£ ^'.d 'EXXr^vo)v £; Ilpaaid;, 'A^r^vaiou; ^£ £v^a» xoi>; £;

At^Xov dYovxa;* xd; ^£ dxapyd; x£xp6ip^ai |i£v £v xaXd|i.Yi 7:’jpd)v,

^£ 'jz oo^£vo)v. laxi ^£ |iv:^|ia £xi Ilpaaiai; 'Epoaiy^^vo;, oj; £xo|jl'!!^£Xo oxiao) 2o

Ag, (pc’JYovt Mo. 1. xoXovo; Va. — tx-

X£*o; SW Pacd Vn Vt Va M Mo (in R Pa i

super e») Lab, in La per corr., txcio; Ag,

ixxio; cett. cdd. Vb N. 2. sX^sTv om.

Pc. — hidfopa |i£VToi — xoirj3£i, Xeyouoi

o' ouv xai p<o^ov cdd. ante S, sed C et

codd. [lev pro }iiv:oi. Quod scripsi, Sie*

belisii est coni., quam receperunt edd. cett.,

Xeyou^i o’ xai r^ouoi ^oj^iov coni. C,

£^ou3i o’ oyv pro XiYoyai o’ oyv legendum

esse censet in Supplcm. Idem seu XsYoyoi

h' £tvai xai p<»)|iov voluit Letronn., X£]foyoi

o' oyv. ’Ex£t P(op.o; Meinekius. — o^rjpo

Mo. 3. txxEtoy Pc Ag Vab M Mo Lb, Ixxioy

Pad La. tum lxx£ta; M Mo Vab, Ixxta; Pacd

La. 4. yjpoViov Pd, >^p£Tov Vt. — xypt^oy

R Vab, xip£tI^oy N, X£ipil>oy, a secunda

man. o super o posito, Lb. 6. dXX(o; X£

La, dXXoI^i coni. Sylb. et vertit Amas.

, alias . . . partes.*

7. oixia^Ei;* d ok codd. edd. ante SVV

praeter S, qui c corr. Porsoni et Schnei-

deri oixio{>£t;, -:do£ scr. 8. £t'; Pa Vb edd.

ante B. — juv et mox 0£ om. M Mo N R

Pacd Ag Vn Lab, Va om. oa, in R sunt ad

marg. 9. ixl I^aXdaoY;; codd. cdd. inde

a S, iri 8^aXa'33r, A X K F C. — xai ante

^ij|io; inclusit Sch. 11. cpa3iv Ag Vb Pa.

12. rpo; raX-ioi; Vb La Mo Pad. —
£3X1 edd. inde a C, oi soxiv Ag Pd, oi £3xi

Vn per corr., La, oi exi A X K F N Pa R

Lb V''b M, exi sine oi Mo, £3xi xai — 'Avay.

0£ om. Pc. — xai xoyxoui; et dvapYypa3toi;

La. — xai pro oi Vb. 14. xai pro "(dp Pc.

16. apnia3ret; (o sup. .) Ag. 17. dpni.a3ra;

J)£ Mo, o£ etiam Pd. — i33r;od 3iv Ag, t3-

300031 Va. — i; Aiooiovrjv coni. Sch, i;

tvtnrrjv La. — xop.i’Cou3iv, supra verbum

eiv, V'b. — ivxay^a, ev sup. o, Lb.

18. rpa3ia; La. 19. Pd La.

20. ouBeviov Vb Pa. — uj; e coni. Calderini

edd. inde a S, o; edd. rell. codd.
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{iSTct d^£(optav ex AvjXoo, -(£voji.£vyj!; oi xazd tov tzXoov xvj^ leXeox^;.

Kpavaov hi tov PaatX£6aavxa ’A0’yjva(o)v gti |xev e^epaXev ’ApLCptxxu(ov xyj^e- 3

axyjv ovxa, Ixt Tupdxepov eipTjxa» |xor cpy^dvxa de auxdv auv xoig axaaiojxaK; ec;

xov d^p.ov xdv Aa|i.7Txpea dTCoO-avelv xe auxou xai xacp^vai cpaai- xai eoxt xai

5 e^ e{JL£ [xai] ev xoTq Aap.Tixpeaai KpavaoO p.v^}xa. "Iidvoq de xoa So60-ou, xai

(dp ouxoQ (pXYjoe Tiapd ’AO'TjvaioiQ xai ’A3'yjva(o)v eTii xou xoXe|xou xou Tipdc;

’EXeuaiviouQ e7ro}ie|xdpyyjoe, xdcpo; ev lloxap.oT(; eaxt x^c ytdpac. xauxa

p.£v d-^ otjxto Xqexat
,

$Xi>euai de eiai xai MiippivOGaioig
,

xoT(; p.ev 4

’A7To'XXtovo; AtovGaoddxoD xai ’Apx£p.ido!; EeXaaipdpoo piop.oi Atov6ooi> xe ’Avd(oo

10 xai Nypicpd)v ’la|xrjvid(*)v xai t^v Me-fdXr^v 0edv 6vo|j.d£^oi>^i- vadt; de exe-

po; eyei ^lopiou^ Ayjjxyjxpo; ^Avyjatdwpag xai Atdc; Kxvjaiou xai TiO^pwv^? ’A0^yj-

vdt; xai Kdpyjc IIp(oxo*||dvr^C xai Se|xv(I>v dvop.aSLojj.£vojv O-eow 3. xd de ev

Mi»pptvouvxt ?davdv eaxt RoXaivido;. ’AO-|xovei(; de xt[xd)aiv ’Ap.apDOiav ’'Apxep.tv.

TUuvB-avdp.evoi; de aacpe<; oddev ec adxdg eiriaxajxevotx; xoix; e^yjY^jxdi; eupov, ad- 5

16 xo; de ao{JLpdXXojxat xi^de. eaxtv ^Aji-dpovO-oQ ev Ed^oia- xai Y«p xa6xi{j xi-

[uoaiv ’Ap.apoa(av. eopxvjv de xai ’AQ'Yjvaiot x'^^ ’AjJiapaa(a(; dYooaiv oddev xt

2. l^i^aXkzv djJKpuxtucDv (sic) xuBsaxrjv (yj

super u) Vb, xrjBsuxyjv La. — d^spaXXsv,

priore X expuncto, Pd. — ’A|xcpixxudjv D

Pabcd La Va Vn, ’AjJ.cpixx(iojv cett. edd.,

etiam Sch hoc uno loco. 3. axaaiwxai;

S e coni., recep. edd. seqq., est in Pacd

Ag La, axpaxuoxaiQ edd. rell. M Mo N R

Vab Vn Lb. 4. XajxTcxpsa — Xa|iirxp£uai C
B D Sch M Pbc Ag Vn Va Lab (Xa^xxxipsuai

La), in Pa utroque loco x expunctum, Xajx-

Tiapsot et Xaji^xxpsuai Mo, Xc/.|ix£p£a (in

marg. Xa^xpsa) — Xaixxpsuai Fa, Xa^xTcpsct

— XajxTtpsuai cett. edd. Vb N, Xajxxxpsa —
Xajtxpsoai Pd. — cpaai Vn N R Lab B D

Sch, (paaiv Pd Ag Vt SW, Xs'(ouai Pa M Mo
Vab cett. edd. 5. xai post ijxs uncis in-

cluserunt SW Sch, expulit D. — ^dvO^ou

Lb. 6. odxoc om. Va M Mo, in R Pa est

ad marg. — xap’ ’A8’. Va Mo. — ’Allyj-

vot(i>v emend. B, rec. edd. seqq., ’A9-y]vo>v

edd. rell. codd. 7. iXsuaivsioix; Vn M Mo
Lab. — IIoxa|JLoT S e corr. Hemsterhusii

ad Arist. Plut. 471, IIoxaptoi<; coni. F,

apud Potamios Calderin., IIoxajJLoT; codd.

edd. rell. — x^q om. Pd. 8. iaxi, supra

vers. stoi, Lb. — de siai om. Pd, 9. dio-

vi>aodu>xov La. — asXacpdpou Vb. — dv^-sou

Pa. 10. jis^dXyj Va. — l>sdv per corr. ex

B^sdiv Lb. 11. dvuaidtopac; N Vb, dvyjaidojpac,

u super rj, R Pa. — xai ante Aioq inse-

ruit B postulante S, abest ab edd.

ante B, codd. praeter Pd. —
Ag, did aY]xy]aiov Pd. — Tpixwvyjc; coni.

Schwenckius in Etym. Myth. Andeut.

p. 236 (laudatus a SW), S confert ^AB-rjvd

Tpixwvta VIII, 14,4, in Allgem. Lit.-Zeit.,

1839, p. 238 cogitat praeterea de TiO^t^vyjc;,

cum Minerva Erichthonium nutriverit 18,2.

Hygin. Fab. 166; „et almae Palladis" Dom.

Calder., xi&pojv^c;, w expunct. et yj sup.

vers., Lb. 18. a^i-yjppivouvxi, u sup. yj, Ag

’A%ovsTi; Pcd Ag Vn N R Lab, ’AS^|iov^q A

X K F Smin. Vb M Mo Pa, ’Aa^jxov£Tg Va.

14. aacpo><; VtAgPd, in La aa<p£V(; esse

videtur. — i; auxd? Vt AgPd Smai.,

edd. seqq., £<; avxd cett. codd. edd.

15. pdXXopiai Va. — ’Ap.apuv&dc; edd. ante

S Pa Va Lb Mo. — £uot<^ La. — xatixyjv

Vn Vb M Mo Lb Pd, in Pa v expunct.

16. ’'Apx£juv post ’A|i.apycjiav addunt edd.

ante S, N R Vab Pa, S uncis inclusit, om.

cett. edd. Ag Pcd M Mo Vt Lab Calderinua
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E'jpo£(ov dcpavsaxspov. xaoT'(^ |x£v ‘(sveaB-ai xo dvo|JLa 27Tt xouxoj xapa ’A0‘jJLOv£'jatv

rj*(oOjjia(, XTjv sv MupptvoOvxt KoXa»v!$ct axo Ko/ta(vo'j xaXsiaO-ai.

rfir^ jAOi xwv sv xoTq cpdvai TZoXkoo^ oj; xa). xpo x*^q ®P'/^^ efiaat-

Xsuovxo X"^; KsxpoTO^. saxt o£ o KoXaivo^ dvopo; dvojxa xpdx£pov fj K£xpoc|^

6 £paa(X£L»a£v, oj^ o» Moppivouato' dp^avxo;. £OXi ^£ ’Ayapvcd or^pios* 6

00X0 ' 8'£tov ’A7:oXX(ova xqxdjaiv ’Ayjt£a xai 'H(jax/Ja. xal ’A}}7|Vd!; |5ito|xo^ £axiv

'V-ft£ia^- xr^v 'Iznav 'A^^r^vav ovo|xdS^ooa' xa». Atovuaov M£X7ro'|JL£vov xai

Ktaaov xov a'jxov {)-£ov, xov xtaaov xo '^oxov ivxaoO-a zpcbxov cpav^va» X£‘(ovX£;.

1 B2,l- Opr^ ^£ Wb-Tjvaio»^ saxi Il£vx£Xixo'v, £vi>a Xt^jxojxiai, xai Hdpvr^q

::ap£yoii£vr, l^yjpav aoiov d-(p»ojv xai dpxxojv, xai '
V|x‘/jXxo';, o; ip6£t vo|id; |x£- lo

Xiaaai^ £T:ixr|$£ioxdxa; -tXtjV xt;; ’AXa!^o'jv«jv. ’AXa2^wa' -(dp aov7;l>£'; 6|jioo

xoT; dXXot; £; vojxd; looaiv dip£xot xai |xfXiaaai, o'j^£ aipd^ i; a(|ji[:lXo'j;

xa^£ip?avx£c r/0'jaiv ai ^£ £p*,'d?!^ovxa( X£ (o; £X'jyov x^; '/(opa;, xai oo{j.ip'j£;

o

xo £p-(ov a'jxai; iaxtv,

jx£v xoiO'jxov iaxiv. 2.

X£Xi(j3' |i£v *A&-r,vd;, i'

xai ’0{jijip(o'j Aio; xai

Zc'j; yaXxoii; £axt, xai

i$(a ^£ o6x£ xTjpov oox£ jX£X' dr’ aOxoo 7:oiy;3£t;. xooxo

’A9-r,vaiot; ^£ xd opr, xai d-ctov d^dXiiaxa £'/£'. Ihv-

V 'V|iT|XXtp 0 £ dYaXjxd iaxiv 'Vjxr^xxioo Aio';* fliojxoi ^£

AzoXXu)vo; £iai llpooij^ioo. xai £v lldpvyjB*' llapvr^^to;

i ptojio; iilr^jiaXEoo Aio';, laxi ^£ iv xij lldpvr|&i xai

15

1. dva<6C(viox3pov N Pa. — xauxrjv tilv Vt.

— lz\ xotixt}) e oorr. Sy)b. C edd. seqq.,

habent Ag Vb, o super lo posito Pd, si::

loOxo edd. ante C N R Vn Va M Mo Pac Lab.
|

— dat^. Va., zctp’ dl^u-ov. Mo. 2. KoXcti-

voy edd. nde a B, Ag Pcd R, KoXatvou

cett. edd. Mo N Pab Vab Vn Lab Fa, infra
^

edd. codd. KoXaivo;, S KoXa'.vo;. IV, 34,8
j

omnes KoXcavo;, KoXatvo>. 3. o’ r^6r^ e coni,
j

B, recep. seqq., os Sr; cett. edd. codd.
|

— sivai sv xoT; M, olov sv xoi; \'a. — mox i

zpo> x^; La. — pct3tXsuovxo; N. 4. /s-
j

xparo;, o super a, La. 5. ’A'y^apvat'o)v S
|

M, ’Ayapvsu)v Pors. 7. 'Yp.sta; .4g R S

B, T(£ia; cett. edd. N \^n Vab Lab M Mo

Pacd. — xyjvo’ 'Izz. edd. ante S, xrjv tl’

'Izz. Smin. e coni. Sylb., xr;v 5s 'Izz. Smai.,

xr;v
$’ 'Izz. edd. rell. codd. omnes, ut vi-

detur. 8. (pavyjvs; M.
j

9. zsvTS' Xixov Pc, zsvxs xsXixov Vb.
|— XiDoxoutct Va M S, in Pa v. sup. a.
|

Xtboxopa; Vb. 10. ujir,xo; Va M Mo, in 1

Lb hic et postea x alterum deletum. — w; '

pro o; Mo. — '.posiv ojxd;, omisso o;, La.

11. (ij; ins. Cor. ante x^;. — zXrJ; dX«-

C«'’)v<t)v. — dXotCtoa: (dp M, dXaCdvtov

dXaO'>3'. Vb
,

d\aZ6vo)V dXaCdzK A

Pacd .Ag Vn Mo N R Va Lab, ’AX:Cojvojv.

’AXiCd)ai edd. ante SW, qui cum Steph.

Byz. ’AXaCiovo>v et WXaCwa: scribunt,

secuntur D Sch. S cum Amas, et Xyl.

'AX'.C scribendum putat. 12. dXXoi; B e

coni. Cor., dvot; Vab Pad Mo, codd. rell.

edd. ante B ov^poSzou, quod tuetur Preller.

Ind. lect. Dorp. 1840, p. 6. — s; Va SW
D Sch, st; rell. codd. edd. — staiv om. La.

— atpsxo; Pd, dcpsxot Mo, cttpsxoi at jJLsXia-

aa<. coni. Sylb., probat S. — auji^Xou; Pcd

Ag Vb Mo, atjiflou; M. 13. spdC&vxai fs,

supra vers. xs, Vb, xs om. M Mo
Vn Lb, quod probat F, xs in Pa supra

vers. — pro w; B malit oy vel

— in Pc xyjjicpvs; legitur vel tale quid.

16. yur^xip Ag. — u|xr,xtoy La Mo. —
^ui|x6; La. 18. /aXxd Pa, oD; supra «.

— £3Xtv Ag La Pd. — plojjjLoy; Va.
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aXko(; P(0|j.dQ, duouat ds iiz aOxou xots jxsv ’'0|xPptov tots ds ’A'm^|j.iov xaXouvxsQ

A(a. xai ’AYxea{j.d; dpoq saxlv oo xal Atdg a*(aX|j.a ’AYX£a|x(oD.

3. npiv de Yj x«)v vT^aojv iq, ctcprjrjaiv xpaTceaO-ai, xd iq xouq dyj|j.ot>(; 3

eyovxa auB-tq eTceSstjJ.'.. d^^ixoc; eaxi MapaO-tdv, laov x*^(; TidXeojt; xd)v ’A3yjva(tov

5 dTTsycDv xai Kap6axoo x^q ev Edpoia. za()T'q zr^q ’Axx!x-^(; eayov oi pdppapoi,

xal p.dy*(j xe expaxVjO-r^aav xal xivag, o)Q dvVjYovxo, dTudleaav xd)v ved)v. xdcpoQ

de ev xcp Tiedloj ’A3-'/jva(o)v eaxlv, exi de adxcp ax*^Xai xd dvo'|i.axa xwv dxodavdvxcov

xaxd cpuXdQexdaxcjDv iyouGar xal IxepoqllXaxateaatBoicDxrov xaldo6XotQ*e}i.ayeaavxo

*(dp xal douXot xoxe xptoxov. xal dvdpd^ eaxtv Idla |j.v^|xa MtXxtddou xou Klpiaivoq? 4

10 ao|xpdor|C liaxepdv ol x^^q xeXeux"^!; Hdpou xe djxapxdvxt xal dt’ auxo iq xplaiv

’AO'T^valotg xaxaaxdvxi. evxauO-a dvd xdaav v6xxa xal Ixxwv ype|xext2^dvxwv xal

dvdpwv {xayojxeVtov eaxiv ala3ea8-ar xaxaax‘^vat de iq evap^^ O-eav inzrfisq

|xev oux eaxtv dxtp aovvjve^fxev, dvTjxdoj de dvxt xal akkoiq aojxpdv odx eaxiv

ex xd)v dai(xo'vo)v dpYv;. 4. Sepovxat de oi Mapad-tdvtoi xouxooq xe oi xapd

15 XT|V |J.dyTjV dxeO^avov, yjpoDaq dvojxdSlovxec, xal Mapa3d)va, df o6 X(p dyj|j.(p xd

dvop.d eaxi, xal 'HpaxXea, ipd[xevoi xpcdxoK; 'EXXVjvojv dcplaiv 'HpaxXea 3edv

vop-tod-^vai. auvepYj de, ojc Xe^oaoiv, dvdpa ev x*^ 'J^apeivai xd eTdoQ xal 5

XYjv axeor^v d*fpoixov ouxoa xd>v ^ap^dpoiv izoXXouq xaxacpovedaac; dpdxpcp [xexd

xd ep-fov ^v dcpavVjQ' epojxevoiQ de ’A3'7jvaloic; dXXo [lev d O-edt; e^ adxd eypyjaev

20 oddev, xijxdv de ’EyexXaiov exeXeoaev yjpwa. xexolyjxat de xal xpdxaiov Xldoo

Xeoxoo. xouQ de MVjdoot; ’A3-Y]vaiot |xev 9'dc(>ai A.e*(ooaiv, wq xdvxwQ datov dvd-pd)-

xoo vexpdv *c^ xp6i}>at, xdcpov de oudeva edpeiv edovd|j.7jv ooxe fdp ywjxa ooxe

dXXo a7jp.eTov yjv Ideiv, e^ dpoY|i.a de cpepovxeQ acpdQ toq xdyoiev eaepa)iov.

5. 'Eaxt de ev xtp MapaO-divt x*/]yv^ xaXoojxevYj Maxapla xal xoidde ^ iq adxTjv 6

25 Xe^Goaiv. 'HpaxX^^Q toQ ex Tlpov3o;

1. d’ Ik^ Va. — xdx£ txb — xdxs ds A X
K C, xox£ bis cett. edd. Pacd Ag Vn R Vab,

xdxs jji£v dxyjjJLiov Mo. 3. acpcpYjaiv La.

— xdi; Iq Va. 4. l'aou Ag, iao)v Pc, Taov

Pa
,

jxapadtoviaou Pd. 5. ot pdpPoi

La. 6. dxdXsaav La. 7. iv om. La.

— d’ ctuxip Va. 8. ixdaxto N. — xXaxs-

suaiv Mo Ag, in hoc ai super s, xXaxcc.dat. Pc.

— virgulam ponit post HXaxatsuai F, ut

voluit Sylb., post Boiojxoiv CS. 10, x-^c;

om. La. — irapdv xs Vb. — d|xapxd)vxi

Ag, djxapxuiv x». Pd. 12. laxiv Smai. B

edd. sequentes, iaxtv cett. edd., ii; xivaTc;

^•saS-ai Ag, ic xivs(; ataS-iafl-ca Pd, didiah-a*

Mo. — om. M Mo. 13. xal xal dXX.

Vn. 14. asuovxai Pd. — d pro oi Lb.

ecpeo^sv EdpoaO-ea, Trapol KVj dxa cplXov

— X3 om. M. 15. d(p’ (|), ou supra, Vb.

— xd dvoji.a X(jj dyj|xco M Mo Va S. 17. xa-

prjva'. Pc. 18. d^poixov Pc Ag B Schj.aYpoTxov

edd. rell. Vn La N R Vab M Pab. — usxd

xojv IpYov La. 19. ipu)p.£vrj!; Vb, . o sup. oj

et 01 sup. y]. 20. ixiXsuas y]pu)a N Pa.

21. daiov (d'v) scribendum videtur. 22. idu-

vdii-Yjv scripsi cum Pabd La N Vn Vab M Mo
Fab et edd. praeter B Sch, qui cum Pc

Ag R y^duvd|JLy]v praebent. — xpwp.a Lb.

23. IdsTv iaxlv Va. — di om. La. — l^a-

Xov VtAgPd. 24. sar/] La. —
- X(« om._N.

— xoTa di M Mo R Pacd
,

xoidds

in marg. R Pa. — M Mo.. 25.

xipuvO-ou Va, — xtpivclo; l<puY£v La. —
£upia^£a N R Vb Mo. — xopuxa Vb.
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6via paaiXeyovia Tp«'/ivo;. ize\ d::£X0‘dvTo; £^ dv^pwruiv

'HpaxX£ot>(; £5TQt£t xou; zw.^ar EupuadcU!;, £<; ’Ad-y;va(; x£|j.X£t acpd; 6 Tpayi-

viOQ, do^£v£idv X£ X£*^o)v X 7]v «6x00 x«i 0r|a£a oux dSuvaxov £ivai xt|X(op£iv.

d'^ixd|x£vo». ^£ 01 xai^SQ ix£xat TTpdiXov xdx£ ri£Ko7:ovvrjo(ot; xoiouat T:d>.£p.ov

irpoc ^Ab-r^vaiou;, 0rja£io^ acpd;; oux £xdo'vxo; aixoOvxi EopoodsT. Xi^^ooai ^£ 5

’Aifr|va*!ot(; *^£v£ada'. Xp^i^j^ov xd>v TiaiSojv d7:ob^av£Tv 'HpaxXiooc;

xtvd £d£Xovxy|V, £t:£i dXXoj; v(xr^v o^pioiv. £vxaui>a Maxapia

ATj’iav£[pa; xa* 'HpaxX£oo; b‘0-(a'^Yip droacpd^aaa iaoxr^v £'5(ox£v ’A 9‘rjva(ot; X£

7 xpax^aa» xip zoA.£|xoi xa* X‘J dvojxa dcp’ aOxfj;. 6 . ’'Eaxt ^£ sv xtp

i\Iapa^>wvt >w(pivr^ xd rjjXkd iXtodr^;- £<; xaoxr^v dzEtpfa xojv 6Su)v '^£6-(ovX£; lO

£a::* 7:xo*ja*v o* pdpjiJapo*, xa* o'pta* xov cpovov xov t:oX'jv izK xouxiij aojJLjilr^vat

/v£fooaiv. U7:£p ^£ xr^v Xiptvr^v cpdxva* siai X*^/j xujv i::7:ajv xd)v ’Apxacp£pvoo^

xa* ar^|i£la £v ::£Xpa*; axr^v^^. p£T d£ xal 7:oxa|xd; £x x^; xd |i£v

'xpd; aoXTQ XTQ jSoaxy;|iaa*v *j$(op iKixVjdsiov rapc/djAEvo;, xaxd §£ xr^v

£X|SoX*^v xfjV £; xd ziXayj^ dXjiopd; f^dr, *({v£xa* xa* ly^ucwv xwv 8“aXaaa((ov 16

^rXVjpyj;* dXt^ov d£ drojX£p(u xoO Zidiou Ilavd; £3X*v dpo^ xa*. a::rjXa*ov l>£aQ

d^iov laodoc |i£v £Q adxd 3X£vr^, zapcXi^Oj*. d£ £ia*v oixoi xai Xooxpd xal

xaXoujJL£vov Ilavd; al::dX*ov, Z£Xpa* xd rjAKd al^lv £ixaaji£va*.

1 33,1. Mapal>divo; di dx£y£{ xij |t£v * Bpaopwv, IvDa ’Icp*Y£v£*av xr^v

’A-(ajx£jivovo; £x Tadpujv cp£*jfooaav, xd d^aX|xa dfO|i£vr^v xd ’ApX£jx*do; d::o- ao

I. dzeXt^dvTuiv Mo. 2. iC>)xe' A X K

F Va Pa Mo, e^iQxa cett. edd. codd.

— d om. N. 3, adxou M Mo.

4. 01 ratde; om. N. — IlsXotovvyj-

otoi; coni. B, reccp. SW D Sch, TliXozov-

vrjoioi codd. edd. rell. 6. y.pTr,p.dv La,

ypTrjO|idv om. N. — xov ijpaxXIa, om.

xivd, N, xdv T^paxXsou; \''n Vab Lab (x*.vd

om. Lb), xdv xaTda dzob. yjJ^vai tov r^(Ja-

xXeou; ibsXovxTfj;, irst d’ dXXoj; M Mo (ib^s-

Xovxr;v Mo), ixcl d’ dXX<o; etiam Va.

7. >5
Max. A X K F C Vab N, in R >5 in-

sertum est, abest a Pacd Ag Vn Vt M Mo
Lab edd. rell. 9. iaux^; edd. ante B Vb,

ayxf^; edd. rell. M Mo N R Ag Pacd Vn Va

Lab (dcp’ adxyj; Pc). 10. s; adx>;v N.

II. icdvov Va. — xouxcov La. 12. aiVtv

R. 13. xfj; om, Vb. 15. ia^oXrjv edd.

ante C Vab Lab (in La ix sup. i;), sx^oXf^v

cett. edd. Vt M Mo N R Pacd Ag Vn, cf.

III. 19,11. — 24,2. — bayuaoiuiv La.

16. dzoxepoi Vb N Ag Pac, vitium saepissime

rediens. 17. aoodo; edd. ante S, eoodo;

edd. rell. Vab Vn Ag Pacd M Mo N R Lab.

— i-::’ </’jxd La. — rposXboyor^ La Pd.

18. xd ante xaXoyjisvov om. B Pabc Ag N

Lab Fa, in Vn manu rec. insertum est,

Sch inclusit, in R M Mo Vab edd. ante B,

SW D exstat, xa* xd om. Pd; cf. ex. gr.

IX, 22,6.

19. lacunam indicavi; xf^ ds, quod debe-

bat initio § 2 sequi, omissum est ut

VIII, 12,6. 8; XI |jL£v e coni. Letronnii

SW D. xiQ }i£v codd. edd. rell. exceptis M S,

qui omittunt, Smai. asterisco posito
;

in Allg.

Litt. Zeit. 1839, 239 S proponit Mop. de oy

xoXy crae^^ei dij^o; Bp.; C putat iri x^ |iev

latere oxadioy; exaxdv. — xpaypujv Pc N Va,

Ppoyptov, X super R. 20. xd apx. N Pa

Vab S SW D Sch, x^; edd. codd. rell.

(in R rj; expunct. et d supra versum).
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Pyjvat XsYouat, xazakiwhoav x6 a-(aX{xa Ta6x'^ xai ’A0'^v«(; xai uaxspov

£<; ’'ApYoc; dcptxsadat. ?davov p.sv hri xai aiixdO-t saxlv ’ApX£p.i^oc; dp/aiov x6

ds £x xu)v pappdpwv ohtv£(; xaxd Yvd>|x*/jv l^oaai xt]v £p.yjv, £v £X£pop Xd'((p

dyjX(do(o. 2. MapaO-divoQ §£ axadiou^ |xdXiaxa i^i^xovxa d'X£^£t 'Pap.vou^ X"^v 2

6 -xapd MXaaaav loootv £(; ’^ip(OTtdv. xai ai |x£v oixi^a£tc; £ 7tI O-aXdaa*^ xoTi;

dvdpd)7:ot<; £ia(, p.ixpdv di d-xd O-aXdaoYic dv«) N£p.£a£0)Q iaxiv bpdv, 7] 0’£d>v

{JidXioxa dvd-pWTOK; uPptaxaiQ iaxtv dTrapaiXTjxoQ. dox£i di xai xoTq dTCo^daiv

£Q MapaO-wva xwv pappdpwv dTravx^aai jXT^vtjxa ix X'^^ O-soa xauxTjQ- xaxa-

ippovvjoavxsQ fdp ((XYjdiv) aiptoiv ijxTtodwv £ivat xdc; ^AO-T^vaQ iX£iv, Xld^ov

10 ridpiov 6k £tu’ i^eipYaapiivoK; xpo-xaloo xolvjoiv. 3. xoOxov (^£tdlaq 3

xdv XlO-ov £ipYdaaxo dYa>.p.a jxiv £ivai N£p.£a£a)(;, x^ xEipaX-^ di Ixsaxt x-^q

0-Eoo axicpavoQ iXdcpooQ iyoi^ xai NIxyji; d^d^piaxa od {ji£Yd>wa* xdic; di ^(£palv

£/£ 1
,

xijj p.iv xXddov ixYjXiac;, xtJ d£^id di cptdXyjv AiO-loxec di ixl x-jj cpidX-^

X£xo(yjvxat. aop-PaXiadat di xd eq xoix; AiO-loxac; o5x£ auxdc ei^^ov odxe dx£-

15 dEydjXYjv x«)v auvtivat XEtO-oji-ivoiv, oi XEXor^aO-at acpdc; ixl x*^ (^iak‘q ipaol did

xoxapidv ’Qx£avdv olxeTv Y«p Aifi-loxac; ix’ adx(p, N£|xia£i di £ivat xaxipa

’Qx£avo'v. 4. ’Qx£av(p y®P od xoxapKp, O-aXdoaijj di iaydxTjj x"^(; dxd dvdpdixoDv 4

xX£op.£vYj(;, xpoootxodatv ’'ipy]p£Q xai KeXxoI, xai v‘^aov ’Qx£avdc; lyEt x>]v

Bp£Xxavo)v. AlO-idxojv di xd)v dxip Eu7^vy]c ixl O-dXaaaav layaxoi xrjv

20 ^EpuO-pdv xaxoixodatv ’Iy3’i>ocpdYot, xai d xdXxoi; dv XEpioixodoiv ’IyO'i>ocpdY(ov

1. Ag Vn Lb, Xi'{oooiv codd. rell.

edd. — Post d-^a\]xa Lb repetit aYo^ivrjv

dpT£|xidoc;. — siq ’AS'. et s?(;’'ApY. codd.

(ic; dp-f. Pd) edd. ante SW. 3. pappdpu>v

om. N. — syoucjiv Vb. 4. drjXyjoo) La.

— dxsysi om. Va. — "Papouc; M. 5. siq

Pa. 6. etalv Vb. —
>5 O^sd) La. 8. sti;

Pa. — dTcaix^aai Va. — xdcppovvJaavTs*;

M Mo R, sed R ad marg. xaxacpp. 9. jxyjBsv

ins. cum Emperio et Madvigio, de xaxacppov.

cf. Herod. I, 59,4. 66,6. VHI, 10,7. — ex

xoduiv C, ixxodwv Pd, ijxxoddv Vb, ipodwv

La. — in Pa post Xtl^ov supra lin. ds

additum videtur. 10. Ildpsiov, ov dn; edd.

ante C Vn Vb Mo Lab (in La ooc, sup. vers.

dv) Ag Pacd N [Pac N xdpiov], «ic; om. Va,

K dv tamquam e praecedenti Ildpsiov or-

tum eiciendum putat
,

secuti sunt edd.

inde a C, iidem scribunt Ildpiov. — ixs^-

sipYaojJLSvoit; M Mo Pad Va. — (psidstai;,

i sup. £1 , Pa. 11. £X£axiv Vb. 12. vixrj(;

A XK F, vtxyjv Va R, ad marg. dXXux;*

Pausanias I.

vtxyjc. — d£ om. N. 13. Iy£i om. M Va,

y£pal ly£i A. — jirjXatac; N Pa, D. Calder.

et Am. „fraxini“, quasi ^skiac, legerint.

14. aujJLpaXi a9^ai X£ ixl Vn M Mo Lb, di

xd ixl A Vab N R Ag Pabcd Fa La, a. di xd

x£pl X K F C S, ex usu Pausaniae scripsj

Iq pro ixl. — xou? om. M. — dxod£yd-

{jL£vov Ag, dx£ydjjiy]v N Pa. 15. x£Xoi£ta9'ai

Vn M Mo, olx£p xoi£ia9-ai Va, X£Xoi^aai La.

— dict xdv X. Mo. 16. ix’ aux<p xol>(; Atd^toxa^

AXKFVbR, ix’ auxcp AtO^toxa^NPa, At&ioxaq

ix’ aux(p cett. edd.PcdVa(hicauxdv)AgMMo,
ydp AtO-. 17. (Mxsavtp Va in context.om., habet

ad marg. — d^oKdvzid codd. edd. praeter D
Sch. — x^g om. Mo. 18. xpogrjxouaiv (supra

oi) Vb. — l'p£poi Pc Ag Vn Lab (in Lb rj

sup. £), tpYjpoi PdMo. 19. pp£xavd)v Vb

Ag. — AtS^idxojv edd. inde a C Pcd Ag Va

N Vn Mo, dv&pcdxcuv edd. vett. R Vb, dvwv

Pa, R ad marg. dXXu><;* at&uuxwv (sic).

20. ’Iy9'uo<pdYoi — X£pioixoyaiv om; N.

— lyd-yocpdYoi; A X K F, ’Iy&yofotYiuv cett.

6
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ovc|xdCstat. V. ^txotoiaxoi Mspor^v ::oXtv xa* ze^iov AiB^toTrtxov xaXo6|isvov

o*xo(iotv ouToi xa» xr^v /jXioo xpdrs^^dv sioiv oi ^£ixv6vx£;, o'j5e a^^tatv eoxtv

5 ouX£ baKa^za oOxs zoxa|xo^ dXXo; *|'£
yj NsTXo;. sit. xai aKkv. zpdaotxot

Ma6pot<; AiiKorsc dypt Naaajxojvojv rapVjxovxs;. Noaa|xtovs; -jdp, oOq ''AxXavxa;

'Hpo^oxo^, 0? is }x£Xpa 'pdpLSvot £'.i£vat AtJ(xa; xaXouai, Aip6ojv o' b

sayaxo» zpo^ 'AxXavxt oixouai, axsipovxsQ |a£v ouisv, arJj is djirsXoov Cwvxs;

d^fpiojv. roxa|JLO(; is oOis xo6xoi; xoTc Aldtocj^tv oOis xot; Naoa|xojo(v soxtv

oOisic’ xo -jap rpo; X(p "'AxXavxi oiojp, xpia*. ::ap£yo|i£vov dpyct; peujjiaatv,

ooiiv xo)v psypidxiov tjjkzk roxajiov, aWd zdv o|io*'w; aOxixa sysi TjXXapoOaa

6 yj (|>d|jL}io;. o»jxw^ AiiKoTiS!; zoxa|iu> (s ouisv'. rpoaoixoOotv ’lixsavip. xo is uiojp lo

xo sx xou ''AxXavxo; tkXspov x£ saxt, xa* zpo; xtq xpoxoistXot inrr^yEujv

f^oav oox iKdojoit^, zpoatovxojv is xtuv dvl^pd>::ujv xoxsi6ovxo s; xy;v TxrjVjv.

rap(oxaxo is oyx oXqoi; xo yitop xouxo dva^otvc^svov ao^t; sx x^q '^d|i|JLO'j

TTotsIv xov Nsi/.ov Aip::x(oiQ. 5. '0 is ’'AxXo; (dpo;) 'jrl^r/ZwOv jisv saxtv ouxtoc

(«axs xa* Xs^Exa* xa*; xop'jcpai; '{>a'j£*v xoO oopavoO, dflaxov is oro oiaxo; 15

xai isviptov, d iid ravxo; rs^oxs. xd |i£v iy; rpo; xoo; NaoajjLiuva; adxoo

^ivwaxsxa*, xd is s; xo rsXa^o; ooisva rio raparXsoaavxa lojisv. xdis jisv

7 s; xoaooxov sip^aftw. G. Ilxspd i’ syov ooxs xooxo xo d-(aX|xa Nspisasio;

o*jxs dXKo reroiTjxa* xtl)v dpyaiojv, srs* itT^is |iopva(o*; xd d'(id)xaxa ;dava

edd. codd., i)^t>y<pcqiov Vt, r^^l^uocpcqov Vb.

l. ovo^dCs3^'o X super ab, R. — ?*P^^V

Vn M Mo Lb, jtip«r,v Vb, ^opcr,v Va R (in

R ji super P). 2. ocuvuvrs; Lb, osutvdovcs;

Ha La. — oo ii 3<p*.3iv Pc Lb M R (dXXm;*

ouii R ad marg.), oi is SW, oois cett.

edd. codd. — iv N Pa. 3. ovxs bak. oots

xox. scripsit B, receperunt edd. sequentes

ouis — ouis codd. edd. rell. — f,v eD.o;

La. — xat om. Ag Pd. 4. Na3«ji,ov<ov et

Na3ct}iovs; Va, illud etiam Pd, va3apiv<ov

La
,

vo3du<ov6; Lb. 6. >5poi«i)to; R.

— Olis N Ag Vn Lb, oiisv cett, codd. edd.

praeter D Sch, qui scribunt ot is. — ).o-

Ctxo; Vab N Pa A X K F C, Ai^ixa; Pcd Ag

Vn R M Mo Lab edd. cett. — xaXou3iv N.

— Xuouiv, p super x, Vn, in Lb x corr.

in p. — ol £3^. edd. ante D, fort. oi

expungendum est. 6. icstpovxs; La. 8. rpo;

xou 'AtXavxo; coni. Letronn. — xpi3 tv \^b.

9. ooi’ sv Ag. — xoxajicuv, o super i»,

Vb, mox i|;dpo; idem. 10. ante 'QxsavuJ

expuli, eiciendum censuit S in commen-

tario, sed in Allg. Litt. ZeiU 1839, 239

I

sententiam revocavit, incluserunt B SW,

I
est in codd. edd. cett. — tip toxsavuT

;

Pb. — toxsavoii xois* to is yitop Pa.

I

11. Ts om. Va. — r>j/6u)v A X K F R Vn

! Vb Pc Va M .Mo Lb, rr,j^stuv N Pad Ag La,

,

,pro hoc rectius infra legitur oiri^ysuiv

' Corinth. c. 28, alioqui legendum foret

!

rr^'paitov.“ Sylb., et scripserunt Tr/jj^uatiav

j

C S, iir>J^£(ov B SW D Sch, rrjyuuuv voluit

F. 12. r,33ov V’b. 14. xov etXov La.

— opo; inserui suadente Zinkio
;

aut hoc

faciendum aut o']rr,Xov et d^oxov scribendum

est. 16. (7)3X01 La. — xoy dvou, ad marg.

oyvoy i. e. oypctvoy, Lb. — yro xoD 5i. S

.M, xou om. cett. edd. codd. 16. xs^yxsv

i Ag Pa SW, irscpyxs cett. edd. codd. 28. vo3-

30}i<7)va; Ag Lab (in La 3 ait. sup. vers.),

yivo)3X£Xoi SWDSch VbPad, fijvu)3xs3^iVa^

(ijva)3X£Xoi rell. 17. os om. M Mo. — si; Mo.

— oyisv oT:oropo"X£y3ovxo Pd Ag Vb (oy-

isvo ito rop. Vb ambig.), oyi. ditcoroparK.

Mo, ouisv dro ropoicX. La. 18. os ly. Va.

— oyxs e corr. B edd. seqq., oyos codd.

' edd. rell. 19. sTtst uTjis corr. Sch, sTSsi is
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lyst XTspd* 0 '. ooxspov, sxicpaivso^ai [xdXiaxa sxi X(p spdv

id-sXouatv, sto to6toj Ns|j.£0£t 'JtT£pct coa7T£p ’'Ep(oxt Trotouoi. 7 . vOv Be f^^y\

^(£t(j.i ozooa £t:i xcp
|
3d9-ptp xoO dfdXptaxd^ £OXiv Eip^^aop-Eva, xoodv^E £Q xo

a«(p£; :ipo^7jXcdoa(;. 'EX£v*i{i Nip-Eaiv [iTjXEpa £ivai X£-(ouoi, AVj^av ^£ jAaaxov

5 £roay£iv «Ox-j xai 9'p£(l>at* xaxEpa ^£ xal ouxot xal TcdvxEC xaxd xauxd 'EXXyjv£(;

Aia xal ou TuvBdp£03v £ivat vojxlS^ooat. xauxa dxTjXOtoQ $£t^(a<; XEmvjXEv 8

'EXevt^v uto AyjBa^ dYopiEvyjv Tiapd xr^v N£p.£Otv, tcexoIyjxe hk TovSdpEcdv X£

xal xou^ TTol^a^ xal dvBpa ouv kTccp TrapEOxr^xdxa, 'IzT:£a dvo|xa* laxi

’A7 a|j.£|i.vojv
xal MEvIXaoQ xal IIuppo!; 6 'AyiXXIw;, 7cp(i)X0 (; ouxoq 'Epp.tdvr^v

10 xr^v 'EXIvr^c; -(uvaTxa >wapcdv.
’0 p£0xyic; §1 §id x6 x^v jxrjxlpa xdX{j.Tjp.a

-apEiO-r^, zapajXEivdor^!; X£ I; dTrav 'EpjJiidvr^(; auxi» xal xexoooyj; iraiSa.

dl £xl xip pddpip xal ^ExoyoQ xaXo6p.£voc; xal v£av(a(; laxlv £X£po(;’ £<; xooxo

dXXo pilv Tjxouaa oodlv, ddEXcpotx; dl £ivai acpdt; Olvdyji;, acp rf, £GXt xd

dvopia X(p di^[itp.

16 34,1. Tt|V U XT|V ’Qp(omav jxExaSd x^c ’Axxix^c; xal Tava-(pixyi(;,

Bouox(a<; xd 1^ ouoav, lyooaiv Icp’ r^\L^v 'AB-vjvaioi, TroX£{i.VjaavX£(; jx£v

xdv Tcdvxa oTclp aux^^f; ypdvov, xxrjod[j.£voi Bl od TcpdxEpov pEpalox; 'icpiv Yj

01^ ^a(; IXoiv Idioxl ocpiotv. pilv ouv noXic; laxlv ItcI O-aXdaayj*;

N Pa, eneidrj ds codd. edd. rell., idem

scripsit lyei cum La, sysiv rell. 1 . xxspd*

ot ds ooxepov Kays., rec. Sch, xxspd otda

uax. rell. — imcpevsaS-ai, omisso sq. jtct-

Xiaxa, Va. — ixl xcj) spdv reposuit Sch

suadente S, ixl xoT(; ipuioiv coni. K F C,

ixl xoii; ipctv codd. edd. rell. 2. ixi xodxtp

coni. Sylb., receperunt edd. inde a F, est

in Va N Pa, ixl xodxwv A X K Vb Vn Ag

Pbcd R Lab Mo Fa, in quo ixt xodxip dv

latere suspicatur S. — xoiouaiv Ag S SW,

xoioyai codd. edd. rell. — vj^r) om Vb.

4. 'EXsvy]v N, 'EXsvrj, <; sup. rj, p.yjx£pa

Nsjx. Va. — post Xqouai Sch expunxit

"EXXtjvs*; idque reposuit post xadxd, ubi

codd. edd. (praeter SW qui scr. "EXXrjvs*;)

habent "EXIvr]!;; vulgatam retinet Kays. R.

428, frustra, cum inepte sequantur verba

xauxa dxrjxou)^ Oeidtcti; xxX., quae non recte

se habent, nisi Phidias non est ex iis, de

quibus dictum est 'EXevifj Nsp-soiv |xTjX£pa

£]vai Xlfouoiv, 6. ouxoi X£ xaxd xauxa Pd.

6, xuvddpsu) La. — cpid£ia^ Pd. — x£Xoit]-

xai 'EXIvrjv A XK F codd., X£XoiTjX£v 'EX.

C S Sch, X£XoiY]X£ jJL£v 'EX. BSWD, nihil

opus, cf. I, 40,1. II, 3,11. 7,5. III, 3,5. 6.

VI, 8,1. VII, 17,12. 26,2. IX, 7,3. 8. auv

om. La. — xad^EOxyjxdxa MMo Va. —
a

dvojJLO kx£a Mo. 9. 6 om. Pa. — spp.i-

wvYjv Ag Vn La Pc, postea IpjxTrjdvyjc; Vb.

10. £tt; edd. ante B Mo, Iq Pcd Ag Vn N R

Lab. 11. x£ coni. B, probant SW, recep.

D Sch, xd codd. edd. rell. 12. looyoQ La.

— £(; xouxou^ vel £C xouxu) coni. S de

quibas; de his Calderin. et Amas. 13. de

om. N. 14. ji-yjdq) Ag.

15. x^v om. N. 21. Tavaypixotg M Mo. —
Boitoxtav codd. edd. praeter S, qui scripsit

Boudxwv, ut Calderin. cum olim ad Boeo-

tios pertineret, Am&s. olim tenebant Boeotii.

Bowi)Xta(; coni. Sch in epist. erit, volumini

secundo editionis SW praeposita p. VIII.

I7. dxavxa B cum Pc, in quo est dxdvxa

(sic), xavxa cett. edd. codd. — exxrjaa'|xe-

voi La. 18. ante ouv et post xape La la-

cunam habet, inter p.sv et ouv

est lacuna in Vn ,
xapeyo jaevt] Vn.

6*
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|xqa oOiev 0'j-(7pa'frjV Tcap£yo|isvyj- dzi/ei ^uj^sxa r.oLzui^ 3To^(oo;

2 |idA.toTa Ispov toO ‘Ajji^ptapdou. 2. Ae^sTat 'AjJicptapduj ^eo-jovi» sx br^^iv

otaoT^va». Tr,v xai aoTov xai xo dp|ia Ozs^s^axo* rXr,v oO xaoxTQ

'paa»v, dXXd (tq) saxiv sx br,fl(ov loOatv s; Xa/.xi^a 'Apjxct xa>.o6-

|ievov. Hcov ‘Ajicptdpaov irpojxot; ’i2poj:?/ii; xaxsoxr, vo|vXstv, oaispov 6

xai 01 zdvxs; *EXa.T|V4; yjTjVxa». xaxa/^eja» xa». dXXoo; e/to Yevojievoo;

Toxe dvl^poixoo;, o" I>£ujv r.af ^EKKr^o^ xi|Jid; £/oaot, xoi; ^£ xai dvdxEivxat

:ioA.£t^, ’KXeoOs £v XsppovVjatp lIpioXEaiA^dio, Ac^d^Eia Bouuxuiv Tpoipoiviip* xai

3 "12pu>ic*oi; vao<; x£ Eaxtv ’A}i'ptapdo'j xai d]faX|ia /.suxoo Ki^yj. zap£/Exai ?£ o

fJu>p.o^ 'HpaxXfioo; xai Aio^ xai ’AzoA.>»ojvo; eqxi Ilaiibvo;, xo lo

^£ ijpojai xai r^ptoiuv dvsixai ^ovaijt. xpixov $£ 'Esxia; xai 'Epjioii xai

Wfiipiapdoo xai xwv ::ai^(«v ’A(iipiXoyoo* *AXx|iaitwv ^k Zid xo e; ’Eptip6>.r,v

ep^ov oox£ £v "Aiiiptapdoo xtvd, oo jiy;v o*j^e zapd xip *A|i'pt>»o'yip Ti|iy,v r/Et.

XEXdpxy, £3X1 xoO ^<0(100 |ioIpa ‘Aipp^i^ixy,; xai llavaxEia;, Ixi ^£ ’la3oij;

xaJ/r^tsia; xai’At>yjvd; llatujvia;. Z£|i::xyj ^£ ::£Zo(yjXat v6|iipai; xai llavl xai roxa- i6

p.oic *AysXtpu> xai Ky^^iaip. xip ^e ’A|iipiX.oyip xai *ap’ \\t>y,vaioi; £3xiv iv xtq zoXei

4 ^to|id^, xai KiXixia; ev MaXXip jiavxslov d']»st>^E 3xaxov xii>v iz' i|toO. 3. 'Eaxt ^£

’12puj7do{c i:/.y,3iov xoO vao*j, fjv Wnipiapdoo xaXoOaiv, o'jX£ I^oovxe;

oo^Ev iz a'jxy,v oox' Ezi xa^apsioi; y, yepvi,St ypijal>at vo|t(!^ovx£;. vo3oo ^£

l. iso^^pa^pf^v Va. 2. pro pov lacuna est inLa.

H. oioalblvcn. Ag. inter ?ia et r:fjv«h in

La lacuna est duos fere digitos lata, et

sic saepius in hoc cap. — i; otoxov Vb.

— oict^i^oxo om. Vn M Lb. — lacuna

post oicjB. est in La. — xXf,v Vt M Mo
Ped Ag Lab Vn edd. inie a S ed. mai., in

H xXf^v expunctum, et oi supra lin.

scriptum, N Pa Vab edd. ante Smai. ot Js.

4. dXXa emv codd. edd., ^ vel Ivba ex-

cidisse suspicantur S Sch. — s»'; Pc.

6. xcrcdrrr, La, xoxsr?. Ag. 6. xrcaX-

Xi^m Vb. 7. xoxi malint K C. — xap’

7XXr,a». Lb (xap’ ad marg.) Sch, om. prae-

positionem cett. codd. edd., v. I, 4.S,1. II,

13,6. 28,4. III, 26,6. IV, 3,9. 14,7. V,

16,12, Paus. dicit etiam xipd; eysiv zapd

Tivoc, V. I, 41,6. II, 18.1. 34,12. 38,1.

6. V, 10,7. 28.6, ut dicitur tipat 6t3i zapd

xivt et Tivo;, V. II, 83,6. IV, 31,6. 32,2

(Irxdp/ooai). — II, 18,4. — l^ooai S B SVV

D Sch, lyooaiv edd. rell. — dverxsiToi La.

8. sXsoy*; M MoLab, .Neleus* Calderinus. —
/cptovTja»^^ Vb M (in M o super <o), ^epeuv-

I

.Mo, Xcppovr'3<p B D Sch Pacd Ag Vn

N R La, Xtppowyja*^ cett. edd. — Xi^?(o

I

Pa N R Vb, .\i?a«£Ja Pd Mo edd. ante S

mai., .\s^‘?iia cett. edd. codd. — -po^ovtuj

Vab M .Mo edd. ante F. 9. ts om. Pa N,

vaot ~i Va. — ui La. 10. xsvrs post

pipr, inserendum esse coni. F C. — £3*?.

iler.ujv<< om. N Vb, xoiovo; Pd, Ilauuvoc

edd. ante D. 11. pvaiCiv N .Ag Vb Pa Mo.

— ' Er:ia; xai om. Pd. 12. i; tcpy)J.r,v Vb,

ipu^O.Tjv Va. 13. oot' Va. — '.Aji'P*.apdo'j. «>

super ou, M. — r/:tv V^a. 14. xavoxta;

\'4) Ag. — i3f. pro £Xi Pc. — ia3oy;, ;

deleto, Lb. 16. y|£ia; Pacd Ag Vn M .Mo

Lab N R edd. ante S, Tjieia; S B, xa-

vy]6»a; Va, 'TfiEta; cett. edd. — xcruuvEia;

? a

Ag. xcp.ovta; xai alhjva; V'a. 16. Kr;®t33»}>

edd. ante B Pa Ag N R Vn Vab .M Mo Lb,

xr,«t3u) Pc, Ktj»'.3(p cett. edd. La. 17. uaXoI

Vb M Mo Lb (in Lb X alterum sup. vers.),

jicfXiu La, xiXixtoi; iv MaXui Va. 18. Xoy-

ovxe; pro b-JovTs; Valcken. M S. 19. oy*:\

e COIT. B, SW D Sch, oyo’ codd. edd. rell.
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axco^cior^^ dv^pi liavisujxaTo^ Y^vojievoD xaO^soxYjxev apYtjpov acpsivat yj ^puoov

£ma7j|iov £^ ifjv zr^'^r^v taux^i y®P «vcXO-eiv xov ’ApL(p»dpaov Xe^oociv yjSyj

&£Ov. ’locptov ^£ Kvdjoto; X(ov £5rjYT|X(ov ypYja[tou<; £v £$a|i£xp({) 7rap£iy£Xo,

’A|icp'dpaov ypyjaat cpdji£vo; xoic; £; 0yjpa; oxa>i£latv ’ApY£i(ov. Ta5xa xd

5 £7:7j xo £; xout; roXXou; £T:aY(oYov dxpaxwc; dyz' ytop'i<; Be 'JtXrjV oaou^ £?

’AzoX/aovoc |iav:^va' Xiyoojt xo dpyaTov, |xdvx£(ov y’ oti^£i<; ypTjapioXdYoq yjv,

dY«9^o' §£ dv£ipaxGt E^TjYvjaaaS-at xal ^taY^tovat TrxVjastc; dpv(fi-(ov xal oitXdYyva

i£p£((Mv. doxw ^£ ’A|xcpidpaov dvsipdxcov dtaxpiasi iiaXiaxa xpooxelad-ai* 5

de, */jv'!xa £voji(a^r, ^sdc, di’ ovetpdxwv [xavxixi^v xaxaaxyjadjisvoQ. xai Ttpwxov

10 jiev xaO-Vjpaa^at vojj.(!^o'ja»v daxt; TjXd-ev 'Ajicpiapdtp yp7jod|j.evo^* laxt de

xa^dpatov xqji d-etp O^detv 9-uooai de xai aOxcp xai irdaiv 6'ook; eaxiv exi xq?

p(0}iq) xd dvd|iaxa. xpoe^etpYaaiievcov de xooxtov, xpiov O-oaavxeQ xal xd dep|j.a

'jxooxp(Dod|jLevot xaO-eddo^aiv dvajj.evovxe(; d>^X«)aiv dvelpaxo(;.

35,1. Nfjao'. de ’AO-r^va(oi; od xdppio Trj(; ympat; elalv,
yj jiev IlaxpdxXoo 1

16 xaXoojievTj, xd de eq adxr^v r^hr^ jioi dedyj/aoxat, dXXr^ de 6xep Souvlou, xyjv

’Axx!X7]v ev dptaxepd xapaxXeotjaiv et; xadxr^v dxopyjvat XeYouaiv "EXevyjv jxexd

1. dxeu&siar^; codd., dxcB^sia-r;; Va. — r^

scripsi, xat codd. edd. 3. Kvioaaio; F C
S B codd., Kvtoaio; cett. edd. — iv om.

Vb. — ‘::apet/exai Mo. 4. yp^ad^ai Vb Lb.

— dp^sipsicov N. — edd. ante SW laona

Tct stct; ad antecedentia trahunt interpun-

guntque post l^Tr^. Post l^:r^ (sxi La) in

A et marg. La est AEIHEI, in A K
AEIIIEI 6 yprjajJLOf;, in Calderini interpre-

tatione lacuna, in Va ad marg.: „desunt

versus." xd exr;: xd i; Vb, et in marg.;

„orac. Amph." 5. (xpd;) xd I;? — dxpd-

x<o; K. F. Hermannus, Philol. III, 518.

— etyev Mo Ag N Vb Pa. — doou; ds ’AxdX-

Xiovoq Lb. 6. d’ oudeti; codd. 8. tspstojv

Sch, t£p(i)v codd. edd. cett., cf. IV, 13,2.

IX, 39,B. — dl ’Aji<p. Va M Lb edd. inde

a SW, d’ AiKp. cett. codd. et edd. — xpo-

xeloD-ai Mo Pc Vn Ag Lab, in R ; manu

supra lin. — d^Xo os La, di^Xov ds cett.

codd. edd., d^Xo; coni. Valcken. M S, dyjXoT

scr., cf. III, 2,6. 6,6; qui vulgatam verbo

ivojiio^y; ad xaxaoxr^aajiavot; repetendo re-

tineri posse putant, post virgulam

ponere debebant. 9. dio vsipaxoiv xtuv

}jLavxix-^v La. 10. ypyjadpsvo; C S e

coni. K, Ag Pcd N Vb R B SW D Sch, ypyj-

aajjiavo; cett. edd. RVnVaMMo, ypyjo«)-

ji-svoc; Lb. 11. xaO^apdv Ag Pd, xa9^apo (sic)

La cum lacuna sequenti. — saxlv om. N
Pa. — ixl xd xa o'vdji. Pb Lb Ag Vn Vt M
Mo Fa, in omnibus fere lacuna est inter

xd et xd, pro ixt xd habet ext xtj) Pd, o

sup. tp, sequitur lacuna, ixt xij) xd xd dv.

La, ixi xoDxo Pc, ixl xctdxd R Vb Pa edd.

ante SW, ixt xd ctdxd Va SW, Amas, ixt

X(y auxtj) poqxti) legisse videtur, ixt xq * D,

qui tamen ixt xqi tzdxqi vel ixt xouxqi scri-

bendum esse dicit in praefat. mai. XXVIII,

ixt xd * * Sch, ego scripsi ixt xtp Po)|iqj!,

idem vult Bethe, Genethliacon Gottingense,

176. 12. O^uaavxec; otdxq! edd. ante B, Vab

M Mo Pa, auxto om. cett. edd. Pcd Ag Vn
R Lab, O-uaavxsQ xott xd Lb, 9uoavxa La.

— dxoaxyjadjisvoi N.

14. jjLta [liv N R Vb Pa A X K F

Smin., >5
|i£v Pcd Ag edd. cett., u)v jxiv

M Mo, ojv |it'a |tiv Va, stVtv jtiv Vn Lb,

in quo manus recentior spatio vacuo in-

scripsit vj, La stat jisv. 16. dsdyJXoj La.

— aouviov N, aouvtto Ag Pd. 16. iv om. Pa

N R Vab (qui dpiaxspd) M Mo edd. ante

Smai., est in cett. codd. edd. — xapot-

xXiouaiv dedi e coni. S, xXsduoiv codd. edd.,

cf. 1,1. II, 34,8. — ic xauxyjv — Xlycuaiv

omissa in Pd adduntur in marg. — iXiv-q
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2 tf|V oXmT.v TYjv 'hJ.vjy Aa\ ^td toOto dvo|id eattv 'EXevYi ttq 2. Haina}!*;

xaid ’EA.e*jaTva xatjijvTj zapr^nv. xa* £C tt,v Me-(optxV;v. ::pdjTov ttq vV;3(|»

* Zf/jZfj dico {iTjxpo; ilaXajiVj; Tij; 'AoojicoO, xa* l>3T2pov Ai^tyr^-

xa; xoo; t!»v TeXaiiojv». erotxrjoar ^^rXatov xov Ejpoadxoo; xoO Aravxo;

icapa^oOvat Xi^ooatv \Aftr,vaiot^ xr^v vyjoov, Or’ aOxdiv W^TjvaVjv. 6

ilaXajuvfoo; \\^r,va*ot xo6x«>v uox£pov icoXXo?; exET.v dvaaxdxoo; £i»*r,oav,

xaxa-fvovxe; jfteXoxaxfjoa' o^d; iv xip i:oX£}iu> xt^> ::po; Kdaoav^pov xal xf,v

icoXtv 7vd)|ii(; xo icXeov Max£^d3*v iv^oOvat* xa* Abxr^xd^oj X£ xax£Yv<ooav

ftdvaxov, oc xdx£ TQpT^j"'-* ilaXajiTva axpaxrjdc, xal ic xov xdvxa £t;«>-

3 J103OV ypdvov iIaXa|i!v*o'; dzojivrjioveOaetv i:po^oT!crw. ejxi «7opd; xe ex* in

tpiiicta xo* voo; Aiovxo;* 070X110 £? £flevo'j '6Xo'j. ^*o|i£vo'j3*. ^e xo* e;

xo^e xtp A»ovx*. icopd ’A^t,vo*o*; xtjio’, oOxoi xe xo* E'jp'j3dx£*- xo* 7op E'j-

p>3dxoo; ji<»|io; e*ax*v ev 'A^,vo*;. ^e*!xvjxo*. ^e X*do; ev iIoXo|i*v* oO rdpp<n

xo*j Xt|i£'Xi;* ex* xo6xo*j xo^Tjjir^jv TeXo|ieV^o opdv Xe7ov»a’.v e; x>jv voOv dro-

xXeovxmv ot xmv xoi^oiv e; AoXi^o tx* xov xo?vov x<ov *EXXtjv<i>v tcoX.ov.

4 3. Ae*7oo3' ^e 0*. xep* xtjv ^oXo|iivo o*xo*jvxe; dxo^ovdvxo; Atovxo; xo dvdo;

3'p*.3?v ev x^ 7TQ xdxe ^ovijvo*. xpmxov* Xcuxo*/ eaxtv, ixepir^iv, xp*vo'j xo*

oOxo eXo33ov xo* xd ^*jXXo* 7pd|i|ioxo ^e exeoxtv oeo xw; Oox*vftot; xo*

xo6xq». X*)7ov ^e zor^ |iev A?oXeo»v xd»v tioxepov o*xr,3dvx(uv *lX«ov e; xtjv

xp<3*v XTJV ex* xotc dxXo<; r,xo>3o, v. xtj; vo'jo7*o; 'O^-jooe* 3*j|i^3r^ cje- r*

et oXXnvstv L%. l. too fXx*»o Vb. — -ytkja-

l^. 2. xopr,*r. om. N P«, xap«*xr, Pc.

— «fltf c3T*v ju;. L«. —
'^i‘5*T

^3^^.

touT») N Pa Vah, margo Pa aJdit to ovo^a

aigno omissionis post Toirw posito, iv xiq

vT^o«f xoOtov Fa Pcd Ag V'n M Mo lutb (in

R iv erasum. toox*> R, T*xjTtuv L41), illud

edd. ante SW praeter C, qui Sylb. K.

ftoldhag. secutus scripsit “tq vij 3«p Tovvopa

Tooxo Kvxpca dxo rtX., similiter SW
ovopa tiQ V. Toiho Kv^peo, lacunam in-

dicat inter xpoitov Ji
,
et x^ v. D scribens

tooTov, Sch ante JKsbcr, recipiens xotho;

equidem scripserim xp«)Xo» xij vt^3«p

(Kyypco xo ovopa) xouxo, cf. Diod.

Sic. IV, 72. 4. 'ptXov, *n super 0, La.

— Eypoooxo-j; xoo uncis incluserunt S SW.

5. aOxip N. — 'Aibjvawiv Vab Vn (in

Vb Vn 0 super »«) Lab. 7. xtp ante xpo;

in Pa omissum additur in marg. — xetaov-

$pov Va, ut saepius. 8. 'Asxr^xo^ou codd.

add.
,

'AsxXrjmef^ou C. F. Hermann

Philol. III, 518, scripsi cum U. Koehler

A^^syrjxoXov. v. Mitth. d. arch. Inst. i. Alh.

IV, 258. 267. 10. dxopvrjpovcMTv Vt Pc

Ag Vn (per correcL) La \T>, dxopvr,v«v3«*.v

Lb (aic). — xposo^iov N Pa. 0 sup. 3 in

Pa. 11. Xilbiv edd. ante F, N M R Pa (R

Pa ad marg. |p. ^jX«vj), ^jXoo cett. edd.

codd. — J'.a^*vov3’. Va. 12. .KJmv. ^ xopd

(xap* V'a) M. — xo* i; vi^A om. Pd.

— xot ovxm X* xat cvp’3dxi\. xat jap cvp*-

oerxov; La, x» om. M. 18. ioxrv dfbpraiw;

Vb. 14. Ht xovxov N R \T) M Pa edd. ex-

ceptis B Sch, qui ext xooxoy cum cett, codd.

exhibent
;
praeter genetivum rarius invenitur

daiisnis — Sylb. coni, sxt x»>uxoy seu ix*

xoyxip probante S — nunquam accusati\'us.

— Xi7oy3i Mo. 15. tx' pro U La. — 3x*i>.')v

xniv 'EXX. M. 17. 3 ?pt3iv iv X15 7^ B Sch

Pcd Ag Vn I^b Vt, iv xig 7^ 3 ^p*.3-

cett. edd. codd. — xot yxtp. Va. 18. xot

xoyxo Xo7oy Pd. 19. xov jiiv La. 20. f^xoy-

30-^ Ag Vab Vt (in Vb v expunct.).
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vey^Yjvat xaia tov tdcpov lov Aiavto; tct ozka \i'^ouav td de es; id jie^eOo^

adtou M'jad; eXsYSv dvi^p. toO y^P idcpoi» Td ::pd; tdv ar^iaXov ecpaoxev dito- 5

/jjJoa\ TYjv ^dXaaaav xa* ir^v eaodov xr^v et; xd jivyjjia od iroi^aaiy

xa( jie xou vexpoO xd |ie'Yc^; xexjiaipea^a» xijjde exeXeue* TievxdO-Xou y®P

6 ratdd; elvai o» xaxd diaxov (idXtaxa xd eri xoT; Yovaoiv oaxd, xaXoujieva^ de

drd xdjv laxpwv jjidXa;. eYtd de, drdaot |xev oixouoiv eayaxoi KeXxmv eyovxet;

d|iopov xtJ did xp'j|idv ipVjjup od; Ka^apei; dvo|xd!!^oooi, xo6xo)v jiev odx e^ad-

}iaaa xd {i/jxo;, oi vexpfov oddev xi dtatpdpw; eyouotv AiYi^rxiwv 4. dxdaa de

d;ia eipaivexo eivai jioi ^e'a;, dtr,Yyjao|iat. MdYvr^ai xoT; er* Ayj^aiup IIpwxo- 6

10 ipdvr,; X(ov doxtov dveiXexo ev ’0Xu|ir(a v(xa; Vj|iepa |iid raYxpaxioo xai

rdXr^;* xodxo'j Xigaxoi xepdaveTv rod x* doxodvxe; ea:^X9f)v e; xdv xdipov, eri

de xoi; XiQaxai; ea^jesav yjdr^ ^eaodjievot xdv vexpdv xd; rXeupd; odx eyovxa

dteaxd)oa;, dXXd oi a'j|iip’je; y;v doov dr' (ojio)v e; xd; eXayiaxa; rXeopd;,

xaXo’j}ievo; de dro xdw laxpiov vcld^a;. 5. 'Eoxi de MiXT^aioi; rpd x^; rdXew;

16 Addr^ vfjoo;, dreppojYaai de dr' adxyj; vr,aide;- 'Aaxepiou xr^v exepav dvojid-

!^o’jai, xai xdv ’Aaxe'ptov ev adxi, xaip^^vat XeYooaiv, eivat de 'Aaxeptov |iev’'Avaxxo;,

'"Avaxxa de Tf^; raida* eyei d' odv d vexpd; oddev xt jieiov rrjywv dexa. 6. Td d’ e|ioi

ftod|iarapaaydv, Audio; xfj; dvu) ro7j.; eaxlvlod jieYdXri Tyjjievou&dpai* evxad^a re- 7

1. xou Aictvxo; V» cod. Phral. — xd om. N.

— /JjouT. D Sch V'n, Xqouoiv cett. 2. Muaadt;

idem. — izixKjsa'. edd. codd. (cri/XDooi Va),

aTcoxXu-Jv. coni. Sch. 3. x^v i;, articulum

inserui, cl. 4,2. 22,8. 30,1. 43,5. III, 6,6.

V, 14,9. 15,2. I, 1,6. 29,4. II, 1,4. 11,2.

III, 13,7. 23,10. V, 21,2. VII, 2,9. 6,13.

VIII, 6,6. 13,1. 21,1. 28,7. IX, 2,4. X,

35,6. 37,2. - IV, 17,8. V, 4,9. VI. 20,16.

pro e;, quod est in Pcd Ag Vn N Lab edd.

inde a B, irpd; habent R Pa Vab M Mo edd.

ante B., "pd; xd jivf^jid ot yoX. coni. Meur-

sius, Tzpoz xd adxoD yaX. coni. F.

4. XcXjiippsa^oi La
,

xexjispsallai Vb.

— ixeX^uoe La SW D, sxiXsuc Pcd Ag Sch,

exeXsuEv cett. edd. codd. — rsvxd&Xou

(p. corr. ^£vxaO-Xov) -jfdp xaidd; (p. corr.

irodd;) Lb. 6. ot et sequens xd om. N.

6. xeXoiv Va. 7. (f^v) xf/ ? — djtmpov, o sup.

oj, Ag. — xrjv did Mo Pa. xxj (v sup. if)) did

Vn. — xpTjpdv Vt Ag. — xyjv diaxpujidv

sprjjio) Va. — ep^JFT corr. in sprjjxov Pa. —
Ka^apst; Va C B SW D Sch, xai Papsi; codd.

(in R Pa x super P), xat Kapstt; N edd.

rell., Cebarcnses Amas., Kaprjvou; ;Coni. K
|

adsentiente Goldhag., Kauapst; Schneiderus

coll. Plin. H. N. III, 6 Cavares, quod pro-

bat S. — dvojidCouotv Ag Vb. 8. dta-

'fdpou; r/o’J3iv edd. ante C codd., diotpdpo;

£y. Mo, diacpdpto; sy. e coni. Loescheri et

Kuhnii C S B D Sch, diaipepoDOiv Va SW.

9. Xi^att|) Vb La. 10. st; inserit C ante

xd)v. 11. xspdavst M Mo
,
xspdaivsiv cod.

Phral. — doxouaixs;, v sup. i, Vb. 12. ^saad-

|tsvoi Va Mo. — xd)v vsxpojv Pd Vn, altera

lectione supra lin. per compendium signi-

ficata in Vn. 13. ^ujitpus; Vb. — sir’

(dp. Va
,

dTcdpojv La. 14. vd9o; M.

16. vYjotds; edd. ante B Vab M Mo Pac.

16. xai — ’'Avaxxo; om. M. — xaux^ Vt.

— ds om. N La. 17. d om. Va. 1. 9i^pai

Vt Pd, x;^ psv ou di^pai La. — zapapayivxoQ

AgVnPbcdLa, dpirpay^vxo; Vb, irapaipa-

ysvxo; M Vt, Tcapaysvxo; Mo Va, irspupa-

Ysvxo; A X K F, „ambesus“ Amas, xspip-

payevxo; N, ^tpaYsvxo; R, ivxauO-a paycvxo;

Pa, litteris quae in lacuna erant erasis, ad

marg. alia manus corr. icspippaYsvxo;, quod

coni. Lambinus, probarunt Sylb. Goldh.
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ptppaYSvto^; A.o<poo ye'}io>va 03xd erpdtv/; to raps/ovia

7t*OT».v o)' laxev dv^pojroo, iics» fidyebo' oOx eaxiv ot:ok <iv

£^oSev. ct'jT*xa Xo*(o^ f^X^cv too^ zoKAoo^ Tr^p-joV/j toO Xp’j-

odopo^ civat |t£v Tov vexpdv, slva» ie xal tov i^poViV xo* ydp ftpovo; dv^pd^

£OTiv £ve{p*(aojiivo; opoo; Ki^oihz* zpo^A j. xa* ye(|iapp'jv X£ zoia|iov ’12xe(xvov 6

£xdXo'jv, xal fkujv f|ir^ xepaatv e^pa^dv xtva^ £vTt>y£iv dpoOvia;, ^tdii eye»

H A.dyi; ^00^ dpiota; l>p£(|;a! idv rr|poovT|V. Ezel ocptotv £vovT{o6|i£vo; ote-

'paivov £v Ta^slpot; elvat lV,p'jdvoo |iv:^jia *i£v ou, ^sv^pov ::opeyd|i£vov

^{a^pdpoo; |iop'pd;, EvtaO^a o» tojv A'j^u>v e^r^fr^ia» xov ovxd £^£'xv'jov Xd^ov,

(l>; etTj |i£v d vcxpd^ 'rXXoj, rai; ^£ ‘'VXXo; Etr^ Tf^;, drJj to6to'j ^e o roia- lo

|id^ divf>|ida^j. 'HpaxXea ^e ^»d ty;v r.ap’ ’0|i^d>.i(; noxE e^aoov ^(atxav

TXa^ov dzd xou xoxajioO xaXsoai xdv zdi^a.

\ 36,1. ’Kv ilaXajilvt de, £rdvet(it ]fdp e; xov zpox£’|i£vov Xdy^v, xoOxo

|i£v ’Apx£|itddc E3XIV tepdv, xoOxo de xpdzatov ioxT^xev dzd xfj; v*xr,^, tjv

8e|t*oxox/.iJ; d NeoxXeVj; aixto^ £*f£vexo -(Evio^at xoi; ’EXXr,3'. xa* KjypEw; 16

Eoxiv Ifpdv. va'j|iayo6vxo)v de 'A^Tjvatojv rpdc Mr^do‘j; dodxovxa ev xai; va'j3*

Xe^Exat ^avyjvar xooxov d ^£o; £ypr,aev \\^y^vo»o*c K'jyp£a £»va» xdv y,p«)a.

2 2. Nijoo; de zpd ilaXajiivd; £3Xi xaXoojievr, 4*'jxxdXs!a. e*; xadxr,v xoiv ^ap-

^dpcDv doov xexpaxoaivj; d::o^>jva’ Xe^out.v f|Xxcu|i£vo'j de xoO E£p'o*j votix»-

xou xal xodxou; dxoXeoftai ^paalv exidia^dvxoiv e; xr^v 'FuxxdXctav xibv 'EX- ao

Xr^v(ov. d^aXp-a di ev xtq vr,3u» tjv •eyviQ |ie'v eoxev oudev, Ilavd^ de (o;

Exaaxov Ixaye -dava ::eico»r|jieva.

F., recq)crunt cclt. cdd. praeter B qui

scripsit xcrpapfxqivTo;; cf. Fiat. in

Critia 1 18, D xdv p^JXopov — rcp*ppi^7vw3u

1. ']»d'poy Pd. 2. TCjptt/ovxa edd. ante

Smai. codd. ,
xapc/ovxo Vt, coni. K,

habent cdd. cett., xapsydyuva coni. S.

3. Fr^p. sevot x. ypu^. xov v. Va. 4. juv

om. M Mo N. — dvf^dpd^ Vb, 8 expuncto.

6. xpooPoXiJ Va. — yeipap^v A X K, ysi-

popov Vt Ag Vb La. — 'Qxsavdv om. Vt Ag

Pd. 7. x^v Fy,p. .M, xdv om. Mo. — di

om. M Mo. — dxsepavov. oi super a, .M,

dittcpoivcv Pc. 8. Fr^pydvTjV ou pvijpa jiiv

ou Va Vn Pabed N Lab (La od), F, od jivijpa

jiiv, oddevdpov ds Fa, Frjpydvrjv ou p.v:^pa

piv ou .Ag Pc R Vb edd. ante SW. pro ou

B malit oudsv et sic scribunt SW D Sch,

fuisse videtur in Va a pnma manu oudsv.

sed div erasum ct od rescriptum est,

Ffjpudvou piv oddiv. vtxpdv di Madvig

Adv. erit. I, 706. — divdpoiv Pab M M .Mo

Vab Lb, in Pb fuerat dcvdp«»>. v sup. lin.

addit., divdpo) dt xapcyopivoi Sieb. coni.

10. dXou, uXo;, uXov La, uXov etiam Pc.

12. uXXou Va.

15. IXXrjaiv Pa Ag. — Keiypico; ct

postea Kiypca Va, r^v yjpint^ ct r^v yjpA

La. 16. v«u3!v Pa Ag Mo. 17. tooxo Lb.

18. xpd; La .Ag. — '{»ixxaX£'a Pc VTj, ^ux-

zdUia Mo, ']*uxxdysia Lb. 19. daov xt

xixp. Pors., ut ex. gr. V’II, 18,1, at cf. III,

26,9. VII, 15,8. VIII, 21,4. IX, 4,4. 32,9.

20. sxipovxiov M. — XTjv om. Ag Vt — ^ix-

xaXeiov Pc. 21. ouoev eaxiv La. — Ilavo;

di usque ad xouxov Ms^opcdaiv om. La.
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3. 'looai hz ii: ’E/icuaiva 'AO^r^vcov, fjv 'AO^yjvalot xaXouatv 6§6v ispdv* 3

’Av^£[ioxp»xo!j rsTToir^Tctt |ivyj|ia. toutov Me^aps^aiv saxiv dvooiwTaTov ep^ov,

01 xVjpoxa sX^dvia, (o; p.-^ toO Xoitou tyjv ycopav iitspYdS^otvxo, xxsivouaiv

’A'/^£Iidxp»xov. xa( a<piot xaoxa Bpdaaot xapajievst xai ec xd^s ii^^vijxa sx xoiv

5 9-soTv, ott; o'j^£ ’Adptavd; [6] jSaatXsdq (ooxe xai STrao^yjdf^vat jidvoi«; sxyjpxeaev

'EXXi^vwv. |i£xd o£ xou ’Av3£jioxp(xo:i XTjV axT^Xr^v MoXoxxoO x£ xdcpoq £oxiv 4

dqtoi^Evxoc; ’A^r^va(wv xa» xouxoo axpaxrjElv, dx£ IlXooxdpycp ^oyjdouvxEQ

dt£pr^aav £t; E'jpot«v, xa» ywpiov SxTpov £Ti5 xot(u§£ xa/.o6jj.£vov. ’EX£UOIv{ok;

::oX£|i.ouai Trpd; ’Ep£yd£« dvr|p iidvxtc; y;X^£v £x AtoBcdvrj^ dvo|xa SxipO(;, o<^

10 xai ^xipd^o; »^p6oaxo ’A^rjvd!; £7ri ^aXi^pto xd dpyaiov i£pdv iiEadvxa

adxdv £v XT^ ^dt';:xouotv ’EX£oa(vtot irXr^aiov Tioxapioo y£tp.dppou, xal x(p

X£ yiopicp xd dvojia dzo xoO r^^JM6^ iov. xai xo‘) TOxa|up. 4. IlXvjofov ^£ 5

ZETToir^xai Krpptaodidpou iivr;|xa dy;|i.oo iipoaxdvxoQ xai ^iXiTimo xip Ayj|i7]xp(oo

Max£ddvo)v paatXEOovxt £<; xd jidXiaxa Evavxuo^Evxot;. au|ijidyou(; ^£

15 Kr^cptaddtopo; ’A8-r^va(otc; paotXdQ (i£v 'AxxaXov xdv Muodv xai IIxoXe-

jiaTov xdv AquTixtov, E^vr^ 0 £ adxdvo|ia AixcoXoix; xai vr^atoixdiv 'PoBiouc xai

Kp-^xa<;. (o; Be xai sq Ai^d^xotj xai Muaiat; xai xapa xtov Kpvjxwv xd TOkXd 6

dax£pr|Oav ai poVj^Eiai, Tddiot ds jidvat!; vaL>aiv ioy6ovxE<; 7Cpd(; dicXixa^ xouq

MaxEddvaq od jiE^d^a (dcpsXouv, svxadO-a Kr|Cpiadd(opO(; e; ’IxaX(av odv oXKoiq

20 ’A^r,va(cov ^XEdaac ixexeoev dp-uvai ' Pco|ia(ot>^’ oi ds ocpioi duvajitv xai oxpaxYj-

fdv TTEjiTrouotv, 01 xd OtXiKroo xai MaxEddvtov £(; xoaooxov xaO-EiXov, 6k daxE-

pov ITEpasa xdv ^tXiTiTiOL» xV;v x£ dpyr^v aTUoPaXEiv xai adxdv aiyjJidXoDXOv £(;

1. toOai £^’ N Pa, ok in marg. Pa, d’ Mo,

e; Pcd Ag. — ’EX£uatva Va. 2. ^£po-

xptxou N. — dvcuauuxaxov La Vb, dvoaid-

xaxov Ag. 4. opdaaaiv Vb Mo. — jirjvuji-a

M, pv^jta La. 5. ’Avdpiavd(; Vb. — articulum

ante paaiX£u; sepsi (om. Pa), nam praeter

hunc locum et 44,6 nusquam legitur, ubi

nomini imperatoris Romani simplex paai-

Xeu; additur, cf. 3,2. 5,5. 24,7. 42,5. II,

3,5. 17,3. 6. III, 21,6. 26,7. IV, 30,2.

35,3. VI, 16,4. 19,9. VIII, 9,7. 10,2 (Va

6). 11,8. 22,a 43,4. X, 8,3. 35,4. 6 (om.

art. Va M Pcd Ag) cf. D praef. XVII.

6. poXoxou La. — X£ om. M S. 7. ou pro

dx£ Vb. 8. £(; N, £t; codd. edd. ante SW.

— yujpiov Sxtpou et dvojia Xxipo^ D, hoc

cum C Smin. Vab, ox£lpov (in M R Pa i

supra lin.) et axtpoc codd. cett., axipov

Vab, SxTpov et Sxtpo; edd. cett. praeter C

qui scribit Xxtpov. — EXayaivoiot La.

9. icoXsjiouaiv Pa N Vb Mo. — %poQ BrjOEa

corrigendum esse censet K. Botticher

Philol. XXII, 228. — oxipo; 6 o xai Va.

10. cpaXYjptp edd. ante S N Vab Pacd M Mo
Lab. 11. xoD 7T0X. N. — y£ipdpou Ag Vt

Vb La. 13. xyjcpiaaodwpou Ag hic et postea,

xyj(p£'.aodu)pou Va. — jidvou (expunct.) d/j-

jiou Vb. 14. MaxMai AXKFSNRVb
Pa, MaxEddvojv cett. edd. Pcd Ag Vn M Mo
VaLab. — iTCEtpxo Ag. 15. xyjcpioidwpot;

Pc Vn, XTQcpiatdopoc et 1. 19. xyjcpiaidwpo^ Lab.

— puoadv Ag. 18. uoxepyjaov scripsi, cl.

23,3. III, 5,4. IV, 10,1. VII, 6,4. 11,8,

uoxEpioav Lb pr. m., bax£p>]Cov La, box£-

piCov cett. codd. edd. — xoix; Maxcdovcov

VaMo. 20. pcopatoK; Pa. 21. £(; xoaoOxo

edd. ante B R Mo, £<; xoaouxov cett. edd.

Pcd (in hoc v erasum videtur) Ag Vn Vab
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’It(xX(ov rjv outo; 6 ArjjiTjtpfoi»* ?:proTo; Yotp ta^jiT^;

o*x*a; &T/C Arj|ir^Tp»o; tt;v MaxcVJvtov «p/Vjv, 6 aroxie^vci; 'AXe^av^pov

Tov Kaoodv^po'j (»c Tct xpotepov iyv. jio' loO Koyyj.

1 37,1. Mexd xoO Kr|'ptoo^(opo'j xo |ivfj|ta xe^a::xa» 'H/.td^tupoc

xooxou (pa^Tjv *^ 2iv gox» xa» £v xi»> vaip xm |i£*(d>.(|» x^; 'A^rjvd;* xe- 5

I^aicxo* Hg|i*axox>.:^; IIoXtdp'^0’j, xp*!xo^ aizoyrxj' Ocji»oxox>.£0'j; xoO Hep^TQ

xa*. £vavx(a va’j|iayr^oavxo;. xo'!>; ^£ xaxojX£po> tvj fevoo;
f

Axeaxwj zapVjao) xo’!); dXXo*j;* ’Ax£ax*t|) ^£ xtq Eev<jxXeo'j; xofi Eo^poxXeoij;

xo»j Aiovxo; xo6xoo; x£ e; xov XEXopxov rpo^ovov Aeovxo ^a^o6yo'j; rdvxa^

•jiCTjpSe fEveadfxt, xa» xapd xov p»ov xov auxfj; ::ptMXov |iev xov d^gX^ov lIo<po- lo

xXe'a gt^g ^a^ou/oOvxa, gid ^g xooxm xov dv^pa 02|U5XoxXga, xgXg'jxr^aavxo;

xa» xo6xo'j Hgo-ppaoxov xdv zal^^a. xoOxtq
|
1£v x6yy,v xo»a6xr,v 3*j|i^y|va'.

Xeyjootv.

2 IIpoeXI^/j3» ^g oXi^fov Aaxioo xg*jig'^'; £3X»v f^ptiio; xa* ^Tjjio;, 6v Aaxtd^ac

d'^|id!^oo3!v dico xoOxou. xa» N».xoxXgo»j; Tapavx(vo»j £3X» |ivyj|ia, o; et?. |i£ft3xov 16

x».ftap4j>W)v dT^dvxoiv r^X^gv. £3x 1 ^g xa» Zg^»jpo*j X£ ^kujio; xa» Ar;|irjXpo;

»gpdv xa» xrj; T^atVj;- 3»jv ^g 3^p*3»v xa» IIo3£t^(ov £yo'j3i xijid;.

2. ’Ev xo6x(p X(p /twfHii» ‘PvxaXov ^a3iv <xxtp Ar;iir,xpa ^eja3^»., xa» x:^v ^ov

dvx* xo»jx(uv ^o»jva* ot xo cpoxdv xr;^ 3’jxy^;. |iapx»jpet ^g' |iot X(^l X»)]f(p xo et»-

7pa|i|ia xo £X» xq> <l>'jxdXo'j xd:p<jr an

gvIVdV dva? ^p<»; 1^’jxaXd; i:ox£ ^g-axo 3£jivTjv

Ar^jn^xpav, dxx irpdixov oT:o'»pa; xapr^^ g^pTjvgv,

L«, X030VT0V ii to N, ii to /otfl., in marg.

306x0, Pa, 1. dvoyll^va» N. — post

Ar^pypcp«oy asteriscum posuit C. — fap

om. N, vult Buttmannus. 2. 6 in-

sertum est a SW, recipiunt DSch, abest

ab edd, cett. codd. 3. xptwxa, pov sup.

«, Pd.

5. 'AUv; F coni., rcccp. C, ’AX<n«u;

Amasacus, quod probant S B, /AXi«6;?

'AXmcyi?“ Michaelis Parth. 41, adn. 140.

— ioxi t^ctv M Mo Va (ioxiv Mo, t3xx Va). .

6. xoXjcipyou Va Ag (i super y in Ag),
{

IloXidpyoy, quam formam codd. cett edd. I

praebent, insolita nominis scriptura est.
|

— x»j) Hepiif; X K F, om. articulum La,
j

to6 5. cett. edd. codd. 7. p.oyrj3€tvxo; Va,

sec. man. addidit sup. lin. vau. — xaxiu-

xipov Va. 8. xapy^TCu» Vb. 9. .\eovxiBo;

B SW Pc Ag Vn Vab Vt M N R Ub, Aiovxo;

j

cett. edd. — xt coni. Buttm., rccep. edd.

' inde a B, est in Vn, edd. codd. rell.

j

10. vxfjpyc Vt Ag Lb. ~ xat coni. Buttm.,

! recep. edd. inde a B, abest a codd. edd.,

I

xapa hi voluit O. Muellcr. — xov ante

j

«yx>5; om. M, xov oyxrji Mo Pa, 11. et^v

Ped .Ag. — xoyxo Va, 12. xenixT^; Vn M
Mo R Vt Vab Pd Lab. 13. Xijouoi Lb Pc D

Sch, Xs^ousiv cett edd. 14. ^ ii dX. M.

— oTqoo La. — Aaxia^; edd. inde a

S, correxerant iam .Meurs., Heusmg. ad

Cic. Off. II, 18,16, Palmer., AotxtVx; edd.

rell. codd. IB. vutoXoou; Ag, x sup. 0 et

t sup. a. 19. xouxoy M Mo Va. 21. isStr

?)’ A X K N Pac, ivBaV edd. codd. relL,

voluit iam Sylb. — ^P«»^ Va a sec.

man. 22. OT^iirjXpa La Ped Fa Va, in hoc

Utera v erasa, ^Tj^ipaf sup. ji) Mo. — Ai^rjxp'

I (p xdxs Meineke Vindic. Strabon. p. 46,
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f,V IcpCtV OOXYjV O-VYjKOV S^OVOjldClc».

00 hr^ Ti|id<; ^uidXou y^vo<; eaysv dYvjpco!;.

npiv hk y; ^lapf^vai tov Kr^cpiadv, Beo^wpou {ivyjjid eott tpaY^p^’’av 3

6rox.pivap.evoo twv xa^ aoxov dptoia. dYd>^ji.axa hk eri tq) roTapiq), Mvrjai-

5 p-dyr^;, i6 5e exepov dvdO^r^im xetpo|i.evoo oi tr|V xdji*qv io6 raiBd<; eait tq7 Kyj-

iptoo). xa6-eoxdvai ^e ex raXatoo xai xoi; rdai touto "EXXrjai njj '0|xVjpou tk;

dv TexjiaipoiTo ron^aei, o^ 'ov IlrjXea eucaa^ai ipr^at tto Ilrepyeup xepeTv

dvaoio0-evto; ex Tpofa; *AytXXeio; xr^v xop-r^v.

o. Atafldoi de xdv Kr^ipioov pcojidq eaxiv dpyaiO(; MetXtyioo Atd^* eri 4

10 xooxqj 0r,3e6^ 6rd X(ov droYovtov xdiv OoxdXoo xa^opaiiov exoye, X‘(joxd(; xai

• dXXoo; droxxeivac xai lliviv xd rpo^ Ilix^ew^ aoYT^''*^* £oxt p.ev

aoxddt 0eodexxoo xoO ^>aor,X(xoo, eoxi de Mvr|Oi0-eoo* xoOxov XeYOOOtv laxpdv

xe dyad^v xai dva^eivai dYdXji.axa, ev oi? xai d ''laxyoc reroiYjxai.

(pxodd|ir,xai de xaxd xr^v dddv vad; o6 |ieYoi(;, xaXo6|ievo(; Koa|i(xoo- aaipe(; de

16 oudev eyoj XeYstv, eixe rpdixo^ x’jd|too; eoretpev ouxo<;, eixe xivd erecpyj|itaav

'fjp(oa, dxi xd)v xodp.o)v dveveYxeiv o6x eoxt aipiaiv e^ Ar^jir^xpa xr^v eopeoiv*

placet Schubarto, Arjpir^Tp’ dxroxe Dindorf.

de sermone Diod. p. XI (Diod. ed. Vogel. I

p. XXXIV) et Cobet. Mnem. vet. ser. 10

p. 312, Herw. Mnem. nov. ser. IB p. 52

„satis recens esse epigramma declarat

prava forma metro necessaria." Preger.

Inscr. Graec. Metr. p. 162 formam ArjprJ-

xporv temporum vitio tribuendam videri di-

cit, laudans G. Meyer. gr. Gr. ^ § 329,

Lobeck. parall 142, Bemardakis ed. Plut.

Moral. I p. XXVII. edd. omnes praebent

A>jpT)xpctv cum cett. codd., scripsit ATjpyj-

xpav etiam Camerarius in epigrammatum

editione et Preger. 3. xodxov (sic) N.

— KTQipioodv edd. ante B, R Vab M Mo Pa

Lab, Krjcpiodv cett. edd. Pc N Vn, xyjcpioxdv

Ag Pd. 4. ctpioxa om. M Mo Ped Lab Vn

Ag Vt (in hoc ad marg. adseriptum est).

— dYd>.|i.axcf^a om., addidit alia man. in

marg. — X(j) om. N. — post roxapol!

virgulam ponit Sch, ut Mvyjaipayyj^ pen-

deat ab ava8-yjp.a. 6. ds om. La. — kpdv

Vt Lb Mo, sxspov Vt ad marg. — xsipo-

jievou dt x^v xd^JLTjv exeipav xoD raidix; [xoO

raidd; exsipav Vb N Pa] iri xtj> K. Vab N
Pa, X£ipo|j.ivoi> x^v xdjjiTjv xou raidd(; o'i irt

X. K. A X K F. Lectionem receptam habent

cett. edd. Ped Ag Vn M Mo Vt R (R ad

I

marg. exeipav), sed scripsi iaxi pro irt, ut

I

malunt K B, cf. finem §, 43,4. II, 3,7.

I 11,6. 32,1. — K7]cpia3(j) codd. edd. ante

I
B Lab Vb Ag R Vn Pacd, KYjcpioiJ) cett. edd.

I N Mo. 6. d’ ix Va. — xouxo om. La.

I 7. xexjiatpexo, sec. man. oi, Va, xexjiepixo

La. — cpyjoi om. Ped Ag Vn M Mo Lab,

est in Pa, in R manu rec. insertum.

9. Krjcpiadv edd. inde a B Ag Pd N, KY)(pio-

odv edd. rell. Pac Vn R Vab Mo. 10. ord

oiov dr. Vb. — ipuxxaT.oo N Pa, xou

Va M. 11. droxxetvai Vb. — atviv Vn M
Mo Pad Lab, oivrjv Pc. — iaxiv aux. edd.

ante B Vab M Mo Pa, ioxi jiev a6x. cett.

edd. Ped Ag Vn N R Lab. 12. eaxi de

edd. inde a B, exi de edd. rell. codd.

— (paaiXixou Vb. — jxvyjai&tou N. 13. dva-

H^vai Ag Va Pa. — ctYd^iia La. — 'iayo<;

Vb. 14. de 01 xaxd Salmas. — ne xaXoo-

{jievoy verum esse putes, cf. 40,1. 41,6.

III, 13,6. 16,6. — xuaXixou Vn M Mo Lb

(ji sup. vers. a man. rec. in Lb), xu|iaXixou

Vb. — oacp6i(; Pc. 16. ireipyjp.iaav ex

emendat. Hemsterhusii edd. inde a S,

irecpyjjiYjaav Ped Ag Vn La, ireuipyjjirjoav

edd. ante S (C in supplementis falso dicit

se scripsisse ireiprjjjiiaav), Pa N R Vab M Mo
Lb, iipyjp-yjaav Vt. — ouxeue post xiva in-
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TcXstt^v 'EXtOTv» £i^£v xct xa>.o6pL£va ’0pcp{x<z izcXi^azo^

5 o»^ev 0 A.£'y«». 4. |ivYj|idt(«v ^£ a }idX»3xa xai xoojiov y;x£», xo

|i£v dvJJpo^ £3Xt 'F*o^(oo |i£xoixr^oavxo^ £C ’A^r^va^, xo ^£ "ApraXo; Max£^o)v

£xo(r^o£v, 0^ *AX£^av^pov ctro^pd; £x xij^ *Ao(a; vouaiv £;; xr^v EupojXYjv,

d'p!xo|j.£'^; ^£ zap 'Afrrivaiou^ 'jz' auxo)v 3'jveXrj'pdr,, Bta'pd£(pa; ypr^jiaaiv 6

dXXo'JC T£ xo’ xou^ 'AXc^dv^poo cpiXooc di:£§pa, ::pox£pov gxt ri'j^jv»xr|V

£(T^iPL£, Y£v<j^ |iev o'jx ot^o ord^Ev, exatpooaav de £v x£ ‘Afryjvat; xa* ev Ko-

p(v^(|). xa6xr^^ ec xoaooxov spcoxo^ rpoyjX^ev d»; xa* jtvi^|ia droda'Xj6arj;

Ttot^aa». rdvxoiv, dirdaa "EXXr|a(v eoxiv dpyaia, IFea^ |idX»axa d^tov.

H *Eoxi de lepdv ev «p xeixa* Arjjir^xpo; xal xf^^ 7:a»dd(; d*(dXjioxa xa* lo

’A^Tjvd^ xe xa* 'ArdXXtDvo;* ’AxdXXo>vi de eroiVjd^r^ |iov(|) xo e^ «py^C.

Ke^paXov ]^dp xdv TjveJeXO^dvxa Xey/jatv ’A|icpixp’j(ov* e:ci TrjXepda(;

XYjv vT^oov o*x:^aa* ::pd)Xov, T^ v*jv d::' cxeiwj Ke^aXXr|Vta xaXeixa** |iexotxe*v

de a*jxdv xe'o>; ev ftVjPai^ rpeoYOvxa e? 'A^r^vtov did xdv Ilpoxptdo^ xyj; pva*-

y,OQ 'fdvov. dexdxTQ de uaxepov XaXxIvo^ xa*. AaixoQ d‘rdfovot KecpdXo*j i6

7 TrXedaavxec e^ AeX^jd^ tqxouv xdv ^>edv xd^dov ec 'A^^va:;* d de 0 ':p*.ai xeXe*jet

^F*jaa{ icpd)xov 'AxdXXojv* evxaO^a x^c ’Axx*xrjc, ev^a dv idcoatv ew xf^c

xpiT^pTj hiouoav. fsvojievo*; de auxoig xaxd xd llotxiXov xaXo*jjievov dpo; dpdxojv

e^pdvTj 3xo*jdi^ xaxd xdv ^toXedv »(ov* xa* 'ArdXXtovi xe ^jouotv ev X(^> yo)pi'p

xouxq), xa* Gaxepov o^pdc eXddvxa; e; xr,v zdXiv daxo*j; ero*V;aavxo 'Adr^valot. ao

Mexd de xoOxo 'A^podtxrj^ vad^ caxi xai 7:pd a*jxoO xeIyo<; dp^wv X(8ti)v

f^iaQ d^tov.

1 38,1. 0* de 'Petxo* xaXo6|tevot peujia |idvov -apeyovxa*. -:oxa|iu)v, ezel

xd '(£ *jdo)p ^dXaaad eax* jfui. zzi^AXo de dv xtQ xa* to<; dird xoG

serere vult C. 1. xsXfiuxijv M et eraso o

Pa R Lb, mox iv inseruit man. rcc. in Lb.

3. ji£Xout3ctvxo; Vb. 5. ’A^r,va!0'.i; M.

G. dXXoi^ Vb. — Tou; om. Ag Vt.

— 06 )£ C S B SW Pc, di 6X*. edd. rcll. Pad

Ag Vn N R Vab M Mo Ub. - Ilubovtxv D,

V. Boeckh. ad C. I. G. n. 608, IIulKovtxr^v

cett. edd. codd., lUt^.ovixr^v in marg. Exc.

cod. Pal. 7. excpouaav Lb ct, ai super

2 , Vn. — ds om. Pc. 8. di e; Va.

— T030UT0 Va Mo. — zpioxa A X K.

9. 60TIV om. M Mo. 11. xuiv Vb.

12. Ar^iovo-; edd. inde a C, M Mo N R Vt

Vn Ped Ag La, Pa ad marg., Atjiovsoj; cett.

edd. Vab Pa, R ad marg., Deionis Calderin.,

cf. X, 29,6. — ayvs^eXlldvTo .A S SW D

Sch Pacd Ag N R Vn Vt Vb Lab, ouvs^eXWvT*

M, avve^sXdvTa X K F C B. — 'Ap^pixttiovi,

I p sup. X et (0 sup. 0 , Vb. — sz\ inserunt

I S et qui post eum ouvs^eXlldvxo praeferunt.

13. xat x:^v Pa N Va. — xecpaXXi^veia Vt,

x£cpaXX7]veta Ag
,

xscpcXr^vio Vb Pd Mo.

14. X£ pro di Mo. — zpdxvido; A Pa (xpd

xvtdoi;) cd Ag M (xpoxvt'do^)* N R Vb Lab.

I

15. XaXxtvo; edd. inde a B Pc Va, XaXxeivo;

I

edd. rell. Pad Ag N R Vn Vb M Mo Lab.

; 16. xcr/xe; pro xXevaovxs; Vb. 18. xpirjprjv

j

fl. Yevopivrj;, oi sup. r;, V^^b. — zoixiXXov

N R Pa. 19. ^(oXaidv, e sup. oti, Vb.

28. Smin. 'Pixoi, mai. 'Petxoi. — xpo3-

iyovxai Ag. — ext pro «rsi Mo. 24. iaxiv

0 3«pioi M Mo (£3Xi) Pc (in hoc oa;pi3'.) d



I, 37,6 ~ 38,3. 93

XaXxi^etov Eupixoo peouotv otzo ‘^ric, £(; O-dXaaaav xotXoxepav spixiTixovxec.

xai hk (j[ Tstxoi Koprj(; bpoi xai AVj|j.r^xpoc; sTvat, xai xouq lyduc; sS auxojv xoT;

tspsOatv laxtv aipsTv jj.dvoi;- ouxot xo dpyaiov, («c; £*fto T:uv9^dvop.at, TCpdc; ’A3'T|-

va(ou(; xouc; dXXooc; dpot xyjc; ’EX£(jaiv(otc; Tjaav, 2. xai diapdat xouc; Tsixouc; 2

5 Tipdjxo;; tpxsi Kpdxwv, svO-a xai vuv sxt paalXsta xaXs^xat KpdxcovoQ. xouxov

’Adr^vaTot xov Kpdxwva KsXsou Q-cj^axpl aovotx^^aat Satadpa Xrfouat de

ou Trdvxst;, dkV daot xou dr^ioo xo6 Exajxpcovidwv slatv. Kpdxwvo^ |j.£v

dveupsiv xdcpov ouy old; xs s^svdjJLT^v, xd de EujxdXTOc» |xv^|xa xaxa xadxd

’EXeuaiv(ot^ dTrecpatvov xai ^AB-r^vaTot. 3. xooxov xov EujxoXTiov dcptxeodai Xe-

10 -fooatv ex 0pdxTj^ Floaetdtovo; ::aida dvxa xai XtdvYj^* x^^v de Xtdvvjv Bopeoo

Bo^axepa xoO dvejioo xai ’QpeiB'o(a(; <paalv eivat. '0[xr^poj de eg jxev xd *(£voc

eaxlv oddev adxou 7:exotr^jAe'vov, eTUovojxdS^et de otY^^vopa ev xoTq eireat xdv EojxoX-

xov. *^evop.e'vr^(; de ‘EXeoatvlot; ixdyT|Q i:pd^ *AB-r^valooc dzeO-ave jxev ’Epeydel>Q 3

’Al^r^va((ov paatXed;, aTied-ave de ’ljXjJidpadoc; Ed|xdXTToo* xaxaXdovxat de £7ul

15 xoTade xdv ::oX.e|xov, o)Q ’EXeootvloo; ec xd dXXa ’AB-yjva((ov xaxYjxdooQ dvxa?

Idla xeXeTv x:^v xeXexr^v. xd de lepd xoTv O-eoTv Eo|xoXt:o(; xai al O-ofaxepei;

dpwoiv a» KeXeoo* xaXooat de a'fd(; IldjxcpcoQ xe xaxd xauxd xai *'0[X7jpO(;

Aio^eveiav xai IIa|X(xepd7rT|V xai xplxr^v Satadpav. xeXeoxvjaavxo^ de EdfxdXTOo

Kf|po? vetdxepo; Xelxexai xcov Tialdiov, dv adxol KVjpoxe^ do-faxpd^ Ke'xpo7:o(;

2o’AfXa6poy xai 'Epjxoo iratda eivat Xe^ooctv, dXX’ oOx Ed|xdX7:oo.

(in hoc d acpiai) Vn Va Lb (Lb in marg.

ojg) S, in R V d erasum, iaxt acptat Pa,

ocpiai om. N, fort. (oc verum esse

putant SW, £0X1 — XaXxidsoiv om. La.

— d’ dv Va. 1. yaXxidsiuvot; VabMMo
(in hoc yaXxsidsdivoi;) Pacd N R Ag Lb A,

XaXxidsojv cett. edd. Vn. — oxd xfi^

La edd. inde a C, dxd rell. edd. codd.,

Pa R ad marg. dXXu)?* uxd — xoiXu)-

xspav Pc. 2. psivol Vb, paxrj, oi super r],

Ag. — tepdv N. 3. alpav Va Lab Vn Pd,

aipsiv M. — ds post ouxoi habent M S SW
D, om. cett. — w? om. La. 5. xpdxu>v,

X sup. X, M. — PaotXsta A X K Vb M Mo
Lab Pd Ag Vn, ^aaCkia N, PaotXsia coni.

K, recep. cett. edd., est in Va PacR.

6. xsXaiou La. — paiactpa edd. ante C,

Smin. Vn N Vb M Mo (hic paodptjt) R Lb

Pac, patoapav La, Umodpct corr. Sylb., est

in cett. edd. Vt Pd Ag, in Va prima littera

ambigua, in R o sup. p. 7. Sxajxpujvtdojv

coni. Sylb., recep. edd. inde a C, est in

Ag Pa (in hoc oxajxpcDvtdwv) c Vn N R,

axau-pwvtBwv edd. ante C Pd Vb M Lab,

oxaji|ioivtd(uv Vt, axap(ovtd(uv Va, oxap.povtdojv

Mo. 8. xauxa Ag Vn Lab Pcd Mo.

9. £>.£uoivtoi(; man. rec. in Lb mutavit in

iXsuoivioi. 11. («piBuiac; RNPacdAgVb
Lab. 12. auxoO X£7c. oodsv A X K F C

Smin. Vb et ita transponi iubent litterae

a p y in R sup. lin. positae, oudsv auxoD

TC£Z. cett. edd. Pcd Ag Lab Vn Vt Va M Mo
R, auxou irsTt. ioxlv oudiv N Pa. — iitovo-

jxctCsiv N. — dyyjvojpa Ag Vt Pc. — iv otc; ex.

Vb.— exsoiv Ag Pc, Ixsooi Mo. 13. iXsuomrjq,

01 sup. rj, Ag. 14. ijxjjiapocBo^ Va, i|xi«zpo<; M.
— 6 ante Eujx. exstat in N Vb Pa edd. ante B,

om. in cett. edd. Pcd AgVnVtMMo VaLab,in

R insertum est. 16. xsXsox^v Pc Lab (corr. in

Lb). — at Boyaxspat; Pc . 17. dpoioiv om. Mo.

— xauxa Mo. 18. paioapav Smin. Va M Mo,

oaipdpov Pa N. 19. K^pu^ B D Sch Pc Ag

Lb, rell. 20. ’AypaoXou Va.
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4 4- ’EaT*. ie *

^

foX.r,v C'^u]LdZwj7L, xat zKr^•

3M#v TOOTOv }Uti^Ctv Xap« *Az^kktuv> }U/>«X7,v ^3tv.

juv d^tx'4Uvcv i; TYjV Aaxi)«u)iov(ov xe ilva; V»xm, xo* ZdfKixa ev xi{

AttxiovtxiQ xoXtv dx«i xociToo xf>d; (ki/.dsii^ xa>.r.7<Kii. r. it itc «Tt-

b 1*0^1 *AlH,vato<; vi^iv i; o*jtvw «yw iiqctv. 5. 'Pct Kt,^3o; Xf*; *

*t!lAco9w ^cuoTCpov xapcyoficvo; too xpoxtpoo pcOfia’ xa«. xap' ovxip xaiiLv3»9tv

'EfMvfdv, iic^ovTt; xov llAodxoiva, <Sxi y,f*xa3f xt,v K^^r^v, xaxa^i^^vo! xa6x\.

xpd«; xoox<)> xip Kr^rpotp ili50 XT,v lloXux7;}iova 4vc*fia, Ilfioxpo>3XT,v it i«xXr,»v,

t> Hf(3cv< dxfxxitvcv. 6. 'EXfv»3tv('x; )c foxt |iiv Tfxxxoinc)uxi vad;, csxi )c

llpoxuicata; *ApxC|itdc^; xa*. lloMt^vc^; Ilaxp^c, r^pcap xc xaiiMjfiivov KaXiit* lu

yopov, Ivda xpwxov 'CXf>3«v*a>v o? pv<cxi; yopdv I 7xy,3«v xat ijaav i; xr,v

Ocov. xd it xt)w»v xd *Pop«(*v Txapf^vot xpdixov xot zpdbxov

xapxv>;« xat ^td xouxo o^Xot; c* a’ixt»o xot xutt^da; xtmiaxa

xd; d»>3ta; xo(K3X7,xrv. ivxoOda dXaK xoXoojiivT, T(xxxo'At|iui xot ^oifid;

1 ilctxvoxaL xd )c cvxd< xm TCtyo(>; xoo Upoo xd xi dvcipov dxttxt ^pd^tv, xat u

xot; vj xcXc9^ct3tv, dxdo^v ftta; rpiovxat, ^ir^xoo |uxii-

vot 3tpotv. t. 'EXc^siva )c f|P«>a, d^‘ 00 xijv xcTXtv dvofidCot^stv, oi |iiv

*Kp)doo xat)a ctvat xat Aaitpa;'Uxcam ftvpxpd; Xipt/x. xx; )c ioxt xiXMT^tva

'y^t^^ov i^vai xaxcpo 'EiLod^vt. o< ^op ap/«o< x«>v Xd^oiv, dxi 00 xpoxrvxoiv

3ptxv ixar», dXXo XC xXdM^dot )c^xax xat pdXi^xo c; xa 71^7, x«v V;p«Mov. ]o

1.
* «dd. tnd« «St cocr. S3rlb ,

'lrxobd«y^ coCU oiiJ.. Hrratdovt*; codd.

— ««apdCotiOtv Po N R Mo. up* *Ax.

Vt. — *AxdXXa>««;? — 5i^»w» Pd Ag.

9. C«P« >«i M Mo. Wip«»« Pa. Cap«^

La. 5 • «xpuncto. — wolky

«•wtdv La. — Kr,ft>9d; tdd. anU B.

Pacd Mo R Ag Vn Ub. Kr.ftSK catt. add

Vb N. — mox Kr,pt>x«f Ag Mo Pad, Kr-

Vn R Vb Pe N. 6 S hta, x% anU

Mp\ Vakkan. I pcat «vtif. 7. xcR>xr,v,

* axpunct , Pd. 8. Xr,tTw;'» Lb, Xorrij»

Mo. B. € 1

*

3» piv Pcd Ag Vn M Mo Lab, in

R tTti par corr., iTO jaiv Pa. — <:ptzaXcpou

Va. in. xpd; pro xaxpd; Vab Pd Ag R M
d

Mo Lab (xp La), Loback. xaxp*^.^. — fp««p

4d ti «dXXao (ak) »aAii/«f«v M, trnkkijmf

p«v Vb Vn Pe Lb, • sup. m Mo. II. poat

xpai‘:«v Va inaarit tmr», — at oin. La.

IR U em. M — 'Papta* tdd anta S,

'Paptev calt. praatar 8W, qui acripeanmi

'Pdpov, cf. 14,8 'Pdpev, fSdMtv Pacd Ag

Vn lab (In Lb « corr. in p) \*b R M. paw Mo
— liTrtai Ag. Vb .Mo. 18. a Xai; La

14 dU«K Pd .4g \1> La, dXXa»; M (In Pd La

aHarxim X axp.) — TpKtaXipao \*bLa. 16. ax«-

I ipapctv pro dxttxs ]papat> Va. 16. dtdsw* ax

amand. Vakkan. add. inda a F, ox»; m^» AXK
Pac Ag VnNRVaM.MoUb. Vh,

' itmi «o» Pd. 16. «ivat A codd.

I
17. 'EXiuetva Va, ut aokL 18. danpa; M

I

19. xerapa. *EXxv>V.«i |dp codd. add. anla

I
SW, xaapo 'EXcv»V* at jdp coni, Sch Jahrbl.

i

d. Idtaralur IHHS, LX. p. 166. raoap. cati.

) edd. — oe xpoMvtiav 9fi9i jvitm* Codd.

, add. (xpe; avar» Fa PdX R Pa ad

marg.. 'EXiuOtwo^ Tup cip^aiot. ae xpaa«

j
avtMv 9pt> irvtaXajaw, dXXa ti rcX. Loback.

* AgUoph. ‘206. tX4X7«ii»2pro Hacker

Philol. V, p. 486. Kaya. R. 426 m jop dpxoier

tiaa ;r*«iuv d. au xp. Of. Xapaa, Zink xpasau-

3i^. Sch M S ix^. quod cL IV. 2.1 recepu

20. dadatxoaiv Pd Ag Vb. 4«i»nr» Va .M Mo.

UlmlQ> Pa — aal om. codd., coni K. racap.
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8, *Ex *E)»£'j3ivo; Tf/arojJLSvoi; sri Botu>Tu>v £axtv ojiopoc ‘Adr^vaiot^ 8

nXaxat*.^ ::pox£pov }i£v 'idp EA.£'j^£p£0atv opot rpo^ xr^v 'Axxtxr^v yjaav "xpoa-

ycopTjSdvxojv 5 e *Adr,vatot^ xo6xu>v, ooxtu; f,^Yj Boitoxwx^ 6 Ktd^aipo)v £oxiv opoQ.

npoa£/u>pr,aav ^£ *E>.£j^£p£T; ou :xX£|up ptaa^£vx£;, dXXd zohzsiaQ X£ izt-

& bo}iyj3avx£; ::apd *A^r,va(iov xa* xax* xo Hr^paituv. £v xooxio xw :t£Bap

vad; £0X 1 A«»v'j30'j» xa* xo 'oovov £vxcO^£v *A^r^va(ot; £xo[ji(oi>rj xd dpyalov xd

d£ £v *E>.£'jd^£pai; (xd) if r;|iu)v £; |i'!}ir,3iv £X£{vo'j X£7:o(rjXat. 9. dxiox£pu) 9

^£ dXqov 3rr,/.atdv £oxtv od iiqou xal zap adxd dBaxo; Trrjf^ cj>uypou. XifExat

^£ £; pi£v xd orTjikoiov to; 'Avxtdrr, x£xodoa xaxd^ixo £c adxd xod; ::aidac,

10 ::£pi xf^; inrjTj; xdv zoipLEva £dpo'vxo xod; zal^az £vxa0^a
j

Oipd; Xouoat

•pujxov, d::oX.63avxa xujv 0Tap'(dvtov. *EX£u^£pu>v ^£ tjv |i£v £xi xod xdyooQ,

f,v ^£ xa* oixttov £p£*::!a* ^£ xodxoi; £Oxl zdXiz dXqov dz£p xou ::£S(oy

i:pd; xtp Ki^!pu>vt otxio^Eloa.

39,1. 'Exepa o^d; ej *E/.£*joivoc zpd; Mfi^jopa di(er xadxr^v spyo- 1

16 }i£votc xf,v dJdv ?ppeap eoxiv 'Avdtov xaXo6pi£vov. £ro(r^a£ dd lldiicptoc £::

xodxoj xtp ippeaxt xai^fjo^hti AV;jir,xpa |i£xd xf,v dp^a^f^v xfj; TcaiSd;, ^pai

£\xao]i£vr,v* fivxfiddev adxifjv dxe ^'jvaixa *.\p|£(av uzd xtbv ^of^^XEpiov

xuiv KsXeod xojtta^rjvat zapd xr^v jiTjXEpo , xa( oi xr^v McxdvEtpav

odxuj zioxedoai xod Tiaiid; xf,v dvaxpo^py^v. 2. oXifoj ^£ d::tox£poi xod cppia- 2

xoc 'lepdv MexovEipa; £OXi xai jt£x* adxd xdipoi xujv £q (oxaX£vxu>v).

Kpctov |dp, d; £^jvdoxe*j£ xdx£ £v BVjflat; .\aodd|iovxa ETttxpoxEdtov xdv *Exeo-

edd. inde a Smai. 2. xikaxat; M Mo K

Ha edd. ante F. — )uv om. Va, idem

’EA.£uiKpio4v. — ^liv rap’ ’Ka.,? Sch.

3. d|>o; Vn R Ha Lb (R Pa ad marg. d>J>ji>;

dpo;). 4. od om. Vb. — xs om. .M Mo.

— cnbv|iyj 3«vxa;, i sup. a, Va. G. (rP^;)

xeipd? — xap' db. Va. — xuiv .M.

3. xd 3v Va. T. (xd) £»’

articulum inserendum esse coni. SW,
inserui Kaysero R. 416 dissuadente,

cf. II. 19,3. VIII, 46,6. 8 . ioxiv od jii]®

— e; jiiv xd bis in La. — adxtp Mo.

— :tpo;da; La, corr. man. ree. 10. ezl ds

xf^; R Vt Pa ad marg., Vab, xepi U xf^;

edd. Ped Ag, Xipt 0£ xij; 77); R, rspt os

xr^; N Vn M .Mo Lb (in hoc man. rec.

ad marg. xrjrJ;). — a<paXou3at N.

11. droXodoavxa Ped Ag Vn Lab (in La 0

deletum). — 'EXso^pujv Va. — sxt xod

Vb, 63X1 xod Pd. 12. xal om. Pa. — drJXoi

La. — 63x1 om. Va.

14. de om. Pd. — e^ om. M Mo Lb.

— .Mcfdpa Va .Mo. 16. dvIKvov X K F ex

coni. Xyl., „floridus“ Amas. Calder.,

'.\vIhov codd. edd. cett., Ilapbiviov coni.

Ruhnk. ex Homeri h. in Cerer. 99.

16. xabf^oa*. Ag. 17. 'Ap^etav codd.

(dp^etav Pd) edd. ante SW, (paTov e coni.

Ruhnk. 1. I. ad v. 106 SW D Sch, dp(r^v

Kays. Z. f. A. 1848, 603, 'Ap^stav Sch. J.

f. Ph. 1864, 49. 18. ^xexdveipav Ag Pd Fa

SW D Sch, jts^dveipav Pabe La Mo Vab (in

V^a [Lqdveipav) N Vn R, in R x super 7 ,

cett. edd. 20. est ^lexoveipac in A Ag Pd R

Lab Mo Pa, in hoc
7

sup. x, jis favoipa; N.

— £7cl coni. Valcken. M S pro e;, Kays. l.

1. inserit 3xpaxeu3a'vxujv post i<; Brjpa;,

cf. 44,4. 3xaX£vxojv, quod inserere ausus

sum, est 34,4. 21. o»; iduv. Va.
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xXeoo^ oo xaf»:^xc loic sf»cTr,xoo^3tv dvsXoficv<K; 'xiTeuoavTo; ht AJpd-

OToo Hr,3ea xai |id'/T,^ *At>T,vaiuiv ][evofievr,; xpo; Bwiutv>;, u>; gxf/d-

TTj^ X j i^d/ig, xofiba; i; xijv 'E'Ae'j3tv«av tock vcxpoo; jvxoOiKi Ht,-

JlaU#< ic XT,v dvoift«3(v xi»v vex(»4uv 'xe^ooacv sNX.ovxat xa* 3’j>d^*

^ ^ ^ 'Ap^ruuv xooc xd;p<x/; errlv \\k'jzrfi )ivy;}ia, &

TjV xfxoO^v *lxicod<MiivTa cx llo3t!)u)vo; dzc^davetv evxaOI^d ;p«o».v Oxo xoO

xuxfKi^ kipxiKtvo^ ilvo! i Kcf<xiKuv >.c][CTat xal xd dkka di^xo; e; xw
^cvoo^ xa* xaxotiiv oo ^/j>.oficvo?;* xa* i xdxo; ooxo; raXatirpa xai i; Cfu

cxaActxo kc(>x*jovo;, oXi^ov xvO xd;poo xfjc *AXdxr,; dxt/tuv. Xc|cxat Js o

kif»x’^4v xoo; xaxasxdvxa; c; xdXr^v ^la^ctpa*. xXf,v br^atO; ie m»

xaxixdXoiMv oOxov xd xXtov* xaXat3Xtx7;v ][dp xt*/vy,v lu^ Hr,3c0;

XfMixo^ xa* xdXr^; xaxiTTT, ^ipov dx* ixrivo;» ^Aaoxakia' xpdxif«ov ii i-

/f^ivxo ^t]cdit {iwov xai xpd-; xd; xdXa;.

To3o0xa xaxd ]>«ofiT,v xr,v i|iy,v *AI>t,v«!o?; |V«ufK|icuxoTa f,v iv xi inojo<;

xa* I^c«ufT;}ia3tv. dxcxpcvc ii dxd xwv xoXXdiv c; df>*/t^; d {«.m xd c;

^np®?V
< 4. 'KXr^v» ii f,ir, zkrp*.*j'/imf^ xaXoofitvr^ Mc^api;* xf^^ *AI>y,v«ittiv f,v

xai a*0x7, xd II*jXa xoo xaxaXtxovx^ lloviiovt. |iapxup<o ic

}AO« xdy/; XI llovitovfr; tv xt{ pj, xai \ioo; Ai][ii jiiv xpC3^xdxiu xoo xavxd;

]ivoc< xapa/(Df7;xi; 'AIh;va«o>v dp/ttv, aOxdc ii Mci^dfo» xai xi)<; d/p< kopiy- »

2. ^ jur^, M MoI^bFcd Ag Vn, xip»

udp;vin V* « pftin. rmn «cnptumAii«M viJc*

tur. 3. ibcr^ .
.
(rasura) Va, ii«r^ Mo Pd.

— Hr^jkittuv Mo. 4- iitXovxat U]oo» add

ante B. M Mo Pa N (in hoc R

Vab, U|oo*v «b. ceti, edd Pcd Ag Vn Lab.

5. oo^v Vb Pc. — 'Axmxrfi Va M,

dkmtT^<;, Mo. 6. *lnobd«iv^ edd. inde a

S Ag Vn N, * Irtobowwi edd. ante S La Pcd,

‘rxTobdevXQ; A ,
ixToWovxo Vab Lb M .Mo

R. in R 0 supra a priore. 7. npnwivo;

Pacd .4g Vah La M Mo N R Vn h. L et postea,

KcpxMuvo.; C, Kipvdsvsi; cett edd. ante D,

Kipxjovo; D Sch, mox )»prj«>v Pc, up«*j«wv

cett. codd., Lb h. 1. et infra xspr|V«i>v*>; et

xipr^vuiv. — st; edd. ante SW codd.

8 xoi xakatv'* — zaXcnrrpo om. Vl.

— ^XofUvoo; C S, ^.iXouivst; cett. edd.

codd., ed ^^ofuvo>; dvtfXs coni. C.

— cX* cp< La. 9. dXa>tr,c R Vab M .Mo

Pac. 11. (0p« edd. inde a B Va

I Pcd Ag Vn M Mo I^b. cdpc ti^^v ^
NRPaVb — « Ht,s. Va. 12. juxlorr,

Lb .Mo. » 'jotspov bia in La. — i<io3wiiia

edd. inde a H Pacd .M .Mo V'ab Ag N R Vn

Lab, i^Wsioiufa edd. rell. — ii om. .M

, .Mo Pcd Ag Vn Lab, in R inserturo manu

rec. 16. post ovi|xovxa lacuru eat in Mu.

' 17. pro >,ir, C coni, f, i^. — post

! .\ltisp<; non distinguunt edd. ante SW.

18. sat om. N. — Ilovitovi e corr. Sylb,

Kuhnii, PaJmehi scribunt edd. inde a C
Pcd (in hoc rov4«orirt), xcrvitovt; \T>, xcrv-

i<dvs; .Mo N Vn R (in hoc i sup. o;) edd.

rell.. xcrviioivov t sup. Pa, IIovi<.,»o;

(ambtg.) Va. — papxup^ Pc Ag Va.

19. Ilavittiivo; Pa .4g, in Pd o sup. •*.

I — y«t3o; A N R Pad M Mo Ub Vt Vn.

I

vtssu Va. — tovx»ii», per corr. xavxd;,

V'a. 20. yu]apia»v Vb. — Kopvdr’«»» edd.

I

ante B Vab M N Pa .\g. Kopivbou cett

* edd. Pcd Vt Vn R La ,
KopiVbuiv Mo.
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b<j'j ^aatXsuctv dv.to^ai;* Niaaid T£ Iit xai vOv Ms^japsuaiv eroveiov di: auxoO

xoXdxat. Kd^potj Se oaTspov PaatXeiovxo; aipaxeoGoaiv e^’ *Adi^vac IleXo-

Z(^'/^rr^y.o{• xal u>; o'^ev d::oS£iJd}j.£voi XapiTipov exojiiS^ovxo ornato, M£'*(apa

’A^Tjva(tov eXdvxe;; Koptvdttov xal xtov dXXcov au[i|xdytov xoTq e^eXouaiv eStoxav

B oixf^aat. Ms][ap£T; |i£v ooxtoQ xai tptuvr,v |jL£xapaXdvx£i; AtopieT; fe^jdvaat, 5

xA.r,^f,vat Se ooxto xf,v zoX.tv ^aoiv ezi Kapo; xou <I>optoveto; £v xtq xaoxiQ

^aatXeoovxo;* xoxe ::ptoxov Xefooatv lepct *^£v£a0^at Ai^ptr^xpo;; auxoT(;, xai xooc

dv^ptozoo;; ovojidaai Me^apa. ooxto |i£v aoxoi ::£pi oipibv Me^japelc Xe*(oaar

5. Boiiuxoi Se ev 'O^yyTjaxip Mejapea xov llooeiStovoi; oixoiivxa dcptxeaO“at

10 axpaxid Bottoxibv ipaat Niotp xov zpo; M(vu> ::oX.£|iov oovStoiaovxa, xeadvxa Se

«jxdv ev XTQ [id/TQ xacpfjvai xe aoxoG xai xtq TioT.et Me^apa dvojia diid xooxoo

Y£ve'at>ai, rpdxepov Niaa xaXoojievTQ. SioSexdxiQ Se Goxepov piexd Kdpa xov Oo- 6

ptove'aj; -jeve^ Xe'-jooatv o'i Me^apei; AeXe^a dcptxd|ievov e^ Aqu^xoo paatXeGoai,

xa» xoG; dvO^pwTTooQ xXr,ftf;vat AeXe^a; e'zi xf^; dpyjrjQ aoxoG* KXt^oiovoq Se

16 xoG AeXe][o; ^eveotkti llGXav, xoG I16Xa Se llxipiova* xooxov oovotxyjaai xi^

IlavSiovo; tKi^axpi xai Gaxepov Nioio xtp IlavSiovoc ec djicptopT^XTjoiv eX8‘£iv

•epi zf^z apX'^^ [ilxiptova] xai jftaiv Aiaxov Stxdoai, flaaiXeiav jxev StSdvxa

Ntaip xai xdi; dro][dvoi^ ilxiptovi Se Tj-^ejioviav eivat zoXejAoo. Me-(apea Se

xov lIoo£iSd)vo; tK>|axpi Nioou oovoixr^aavxa *lcpivdi(j StaSe^aodat x^v

1. vthaxa .Mo R Pad La Ag (in Pd et La

vcTooia) Vn Vb Lb, vetoata Pc. 3. iie^dpo

Mo. 6. ouTrn Vtt Pa, in hoc ; cxpunct.

— juxa^XX.dvt£; Vb. — lU^apeT; pro Au>-

puTc M Mo. — fe fovay.v N R Ag. 6. xdpo;

.M, papfj- La. — ^jpiuveo; La Pac M,

^opopem; Mo, ipopcuvaro;, c super ai, Ag.

7. oOt»^;, 01 sup. >), Pd. — xdxc pro xoi

Toy;; Vt Pcd Ag Vn Lab, tote pro xot tou;

dvdpu>::oo; M Mo. 8. oivojidoai Vb.

— Xi^Guaiv N R Ag Vb .Mo Pd, X^"(ouai codd.

rell. edd. 9. o’ ev Mo. — djxiTiip N R Vb,

ivo^-y^rja-: jii^. La. 10. (aov) Tcpatid C, at

cf. 10,2. II, 8,3. III, 10,1. 17,8. IX, 13,3.

— veiaip M Mo Pcd Ag R Vt Vn Lab, 'paatv

vetato Vb, tpaatv etato N Pa. — tov rpo;

edd. inde a C, Pcd Ag Vn R La, rpo; xov

cett. edd. Vab M Mo Pa, xov abest a N.

— jieivoj La. 11. xe auxov Pcd Ag Vn R

} • ,« j,M Mo Lab. ovojia |ii|apa crjro Pd. 12. Ntaa

edd. ante S, vetoa La Pc, vetaa Pd Ag R Vn Lb

Mo, NcTaaM, vetoa, sup. acutum circumflexus,

Vb, veioav Pa, Ntoa edd. rell, N Va.

Pausanias I.

— os om. M Mo Va. — xdpa Vab Lb Pa. —
tppoveio; La, cpopoveto; Mo. 13. '|[svvd Ag.

— paoiXeuooi La. 14. AeXayac M, p.e|d^

La, li]ovxo; Mo. IB. Se om. M Mo Pbcd

Va Vn Lab Fa. — oxtpov M Pbcd Vn Vt Lab

Fa Ag R (in R to super o et a ad finem

positum), oxiptuv .Mo, oxiptova Pa Va.

— xouxov om. codd. praeter Pa R, in hoc

manu rec. insertum est, xouxou Vb, lacunam

indicat post ilxiptovo Sch, cett. edd. habent

xouxov post i]xtpo)va, post ouvoix^oai C.

— x;^ ante Ilavoiovo; babent Pa M
Mo Vb, in R insertum est, edd. ante B, SW
D, om. Pbc Ag Vn N Va Lab Fa B Sch, ^av-

otojvo; Va M Mo Vt Pd. M Mo Lab Pacd Vn

R Ag Vb h. 1. et paullo post ei scribunt in

voce Nioo;. — i; sup. lin. Lb. 17. Kays.

1. 1. delet Xxtpujva, uncis notavi. — ataxo'v

0'pioi oixaoaQ M. — flaaiXtav La. 18. oxtpoiv

Se La. — yj^^ejjLiovtav M, yjfejtovi Madvig.,

Tjiejxdva? cf. III, 9, 6. 19. IlavStovoi; pro

IloaeiScuvo; A X K, R ad marg. xav-

Siovoi;, correxit etiam Palm. MS, cett. edd.

codd. IIooeiSiuvo(;. — NeiO(p M. — i^ivdrjv

7
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Too Niooo ^aoiv dpXT|V. xov )e Rpr^tixov zCki^'* xa? ti;v exi Siv/j 'payXvjtj'^

TOs dXuioiv x^; xoikci»; oox elNXoootv et^evat.

1 40,1. 'E^xt 9c ev xiQ xoXet xpr^vr^ f^v c|>xoVj|i7,oe Hea]evT|i, oi

xat xpbxcpov xooxiuv ext|iv7^3(^rjv, bo|axe'pa ttjx^ Tjv<Hxt9at kuiiLiuvt *A(^7^vaiif)^

00X0^ 0 Hca]Cv7^^ xupaw7^9a; (pxodofi7j3e xt^v xp7|V7,v }ie7 e(k/.i; eivexa xai 6

xoofioo xat cc xo xilLy;do^ xuiv xtovwv t^ea; d^tav* xa*. ^«up c; a*jX7|V pct

xaiUoofUvov lledvt^tt>v voptpuiv. xd; hi vofipa; >.qoo3t Me^apct; civa^

)iCv 3pt3tv cxi'/tt>pta^, )c a-jxuiv [tbiaxpt] ^'^'{^cvcadat Aia, Mi|afKrv xc

xoiJa dvxa Ato^ xat xaox7,; hr^ ixtpg^fitv xt,v e’xt Ae*jxaiki«Dvd;

XbXi cxoti^iov, cxtpo^ctv xpd; xd dxpa xf^; Tcpovia;, oox i)rovxe< xo» xoO lo

dpocK; xd dvofia xoOxo, dXXo, V7,/C3<ki! ^dp xexofiivoiv ^fipdvuiv xpd; xi;v ^t;v

‘i xd>v dpviIKuv adxdv, dtd xoOxo Tipaviav xd dpo; dvofia3^y,vat. ‘i. Tf|; de

xp7jV7,; od xopp4u xadxr,; dp*/cndv iixiv Updv, cUovi; )c ifjidiv toxdstv

cv adxifi ^ 3tA.co»v 'Putpotaiv xat d][aXfia (xf) xiixot '^a/xoOv 'Apxip.i^; cxt-

xX7
j
3tv lliuxrpa;. <pa3i )c dv^pa; xod .Map^vtoo oxpaxod xaxa)po|idvxa; xr^v 15

Mc][api)a dxo^aipitv u 07,^; dxixu xapd Map^dvtov c^'A.ttv, ivofiiQ ^ *Apxc-

vdxxa XI d^XDpodotv ixt^rviolkit xat xP^; dM 3^; d^iapxdvxa; c; xip»

dpctvTjV xpoxi3dat xP^c xttpcDfiivoo; )i it 3Xpdxc*j)ia cipp; 1* 7
,
xbXc-

Pcd Vn Ac M Uib. 1. t«0 vmXqw PJ.

— fit9vt — txl Niom» om.

8. ip^,vT, nn 3pt»v coJd. «dd., ,non(M

SW, hoc voluit M Hftupt tn Hcrm

IV, 90; idcin vitium recurrit IV, 34. 4,

ubi *** codd., et VIII, 9, 9.

— t|ae44^r,a«v N Mo. 4. 3uveuf,3cn N Ag

Ve M Mo Pe. 5. i^ol4fr,o>v R Ag Pe.

ivexa M Mo D Sch, irvcia cett. 6. d^«r»

Ve M Leb Vt Pd Ag Vn. Pc, dCiov R

per corr., edd. codd reB 7. soXerifiinuv Mo,

ferri potest, cf. R, 18, 1. — *pW4e; Vh,

Pc. — ctf^, e eec. m. mr tupre

hn.. Ve, 8. om. M Mo. — bv-

{crtpi uncM mehid SSW D Sch..

eut «imile nomen in b>j]«rpt letert putet

Buttmenn.. ,cui coniecturee fevere videtur

corruptum Hr,i4iuv in Etyro. M* SW, et hoc

ortum est ex (>) HNlAWN.of. Guriitt., (Jeb.

Peus. 4bt>. — 4«a in Pe ed merg. — ts

et 4J; oro. M 9. xadrr^ U Lb. 10. isep^iov

Le. — rtpevcie.; C S D Vl>. I'speWeQ edd.

codd. rell., mox repemtev S D. ripoveiov C

Pc, rtfovur» M Pe. repeneov edd. codd. reB.,

cL Herodien. I, ‘/76, 99. - o* edd. inde e

S. Pod M .Mo Ag Vn Le. reo Pe N R Veb edd.

cetL — teo ^peu .Mo. 11. zrxopivatv Pc.

19 tev epv. Le. 18. ip*, e euper c. Vn,

cip', sup. vere, cp* aun. rec., Lb. 14. eut

xet eut ti delendum censet D preef. mei.

XXL sunt in codd. edd., Seemennus (Quee-

stionee gremm et erit ed Peue. spectentes

p. 90) censet perticulem n crxnoXoobeK «x*

cipi verbis «vta^bo loi ^m* Km^Ujia ovep. btcuv

«TUv cq. S S, ^uod Peus. si voluisset, *Apti-

pi4o; X» scripsLsect 15. awx/^po; Ag, 3e>*

Tf,po; Pcd. — ykOflmvivj et mox pop4d>*

viov Ag Vb. 17. verbe lot rl^ o4oo

— tpoxixtKr. Ve ed merg. 18. xij^

/«•tpa^ xpoxixIKr M Mo Ve. — «euivso; ii

r;p.i].ttv«t A X K F SVsb Pe (eipivoo; inPe)

NM Mo(oMupivo>; in .Mo), xstpetprvso; il stp.

q. iti} Pcd Le Ag Vn (in hoc ed merg. otV

piveo*;. Pd bs sup. p«t). rnpepivoo; il ct x:p.

q. or, cod. Phrel., quem secuntur B SWD Sch.

Lb Pb rstpvipivoo^ b« super p«w expunct..

unde C edidit: xsibipuvoos ic Jtpet q.
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|x»ov dcpievai to>v xal xr^v ::Xr,a{ov ^sipav oxevsiv paXXo|xevr^v, xou<; hk

audtc xo^£U£tv ~po^j[iia -Xeovi. xeXo^ a-jxoT(; dvaXwdyJvai xou<; diaxouc £C 3

dv^pac t:oX£|j.ioo; xo^eoeiv vojjLiCouatv TjjiEpa x£ o-XEcpaivEXo xai oi ME^apEli;

£rj;£oav, |iay(^JL£vot 5 e oTrXixat zpo; dvdzXoo^ xal o’jBe ^E^uiv Euxopoovxac £Xi

6 cpov£-jo'jaiv auxiov xou; ttoXXou;* ‘ xal iz\ xtp^E ilioXEipac; dfaXji.a ETOtVjaavxo

WpXEjiido;. £vxa03a xal xu>v Siu^Exa dvo|i.a!^opL£v(uv d£U)v Eoxtv di[dX|xaxa,

£p7a Eivat XE^djiEva llpa^tXEXou;* xf^v Se 'ApXEpiiv auxr,v ilxpoi^-juXltov £mr^O£.

3. MExd xaOxa e; xo xoG Aio; x£|ievo; saEXtkQoi xaXoujiEvov ’OXo|i.7:t£Tov vad; 4

Eoxi 3sa; d^to;* xd Se d^aXpLa oux s^Eip^do^Tj xo5 Ato; sxiXapdvxo; xou IIeXo-

10 -owr,a{ii)v roX£'jJio'j -po; *A^r,va(oti;, ev lu xal vaoolv dvd iidv Exo; xal axpaxip

cpdEipovxE; MqapEuoiv *Adr,vaToi xr,v yu>pav xd x£ xoivd sxdxioaav xal ISla

xou; wxoo; f,fa*(ov e; xd sayaxov dal^EvEia;. xcp Se d*jdX|i.axi xoo Ato; xpdo-

loxov £X£'<pavxo; xal ypooou, xd Se Xotxd rr,XoO xe eoxi xal i[6c[>oo' xot^oa^

Se adxd H£dxo 3|iov Xe^oooiv EXiytupiov, ouvEp^jdoaaO^ai Se oi <l>£tSlav. dxEp Se

16 xf^; xE^aXfJ; xo5 Aid; eloiv 'iipai xal Mc^par Sf^Xa Se xdoi xr^v Il£Xpo)ji£vY]v

]idv<p ol XEidEadaL, xal xd; (upa; xdv d^edv xouxov vEjiEiv e; xo Seov. dxiod-E

Se xo5 vaoo xelxat ;uXa Vjiilfip-^a* xauxa IiieXXev 6 B£dxoo|io; sXscpavxt xal

ypaoui xoojir^oa; xd d^jaXjia exxeXeoeiv xou Atd;. 4. £v Se auxcp xo> va(p 5

xpir^poo; dvdxEixai yaXxoOv fjijjoXov xaux/jV xr^v vauv XapElv cpaot XEpl LaXa-

stvoi. 1. X6*:p<Lv pro cod. Phral.

‘2. xXiovi vopiCooaiv* xtXo; Vt. — xX^tovi Va

D. — (Tcov/; Vb. 3. post xo^edciv habent

xpobop.ta xXiovi (xXiov Lb Pb) A X K F,

Pabde Vn Vb M, (xp. x>iovovopiCou3iv Pa),

To^sunv xpo omissis sqq. voptCoyaiv — Me (a-

pel; La, xoX. xpobopa xo^. Va, xoiU|iioo;

vopiC. C S B Mo K, sed R ad marg. xo^deiv

xpobopia xXiovi addit, SW D Sch xoL xo^.

vop., ut iam Sylb. voluit. — vojuCouoi N.

— >;pipa A X K, quod correxit Sylb.

— XE om. M Mo. — XE );Stj ux. cod.

Phral. — oxe<paivixo codd. edd. praeter

C S B SW D, in quibus est exe'pat-

vexo, S in recensione editionis SW dxeep.

probat, AUg. Lit. Zeit. 1839, 243. cf. II,

8, 3. Xen. Cyrop. IV, 6, 14. Piat. Prot.

312, A, saepius. 4. ixotVjOav Pd Ag.

— ddxXoo; Va. 5. «"jaXiia otuxetpa; Mo.

— oujxf;pa; Pd. 6. oqaKyxi La. 7. exot-

T^aev Vb Pd B SW, exotr^oe cett. edd. Vn Ag

Pac N R M Mo. 8. p.cxd xaoba e; xou Aid;

xd jujebo; eXboDoi Va, i; xoO Aid; xd xe-

jievo; Mo et sic solet verba ponere Paus.

— ‘OXinixieiov edd. ante S Vb M Mo Pa N

Lab, 'OXujixieTov cett. edd. Ped Ag Vn R Va,

cf. Lobeck. ad Phryn. 371. 9. £$rjp][aathrj

Ag, E^ep-jotoHr^ Pa Vb. — xou ante Aid; om.

edd. ante C, est in codd. — exipaXXdvxo;

Vb. 10. post ’AIhrjvatou; Vb repetit verba:

xd Se a(aX|ia oux i^eipf. xou Aid;. 11. Me-

japEuoiv in Va a sec. man. in marg.

12. Evoixou; coni. Jacobs Exerc. 2. p. 136.

— Srj pro Se Va. 13. xoirjaai La. 15. u>pa

M, ujpa, ai super a, Va. — IlExpiojievrjv

S Sch, XEXpuijxEvTjv cett. edd., xpEXpiojisvyjv

et XEiatlai La. 16. ei; codd. edd. ante

SW. — dxiab-Ev S SW D M Mo Pd Ag Va

Fa, oxiabE edd. codd. relL 17. ejjleXev La.

18. xooji^oai Pd. — Evxautt-a xip vaijl edd.

codd. ante D, ivx. xou vaou coni. S, „in

eadem templi parte“ Amas., iv os aux<|) t(j

V. D, recep. Sch, respondet praecedenti

oxialk xou vaou. 19. xpyjipou; Ag. — dvd‘f~

xEixai M. — yoXxouv om. Mo. — XapEiv

7*
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ulva va'jfia'/T^'3«vTe; *AI>y,va'!ooc xat *A(>T,v<n« */p«^v tjv«

Me^apeO^ <ixo3Tf,va! vr^aoo, ^oXtuva ie ^Tcp<^ ^aiv eiue^eta xwr^oavTa

KpotpC'^at 3-p<l;* xaTaoTy^vat ex? tootm; ec aji^t3^yjTT,3tv

3ovTc; xoXefiip ^a>.a{iT’^ wJ^.i l*/etv. Me^apci; *ap«i Xe^oa^tv

av^pa; «po^d^ac. AopoxXeioo; ov</)idCv>3tv, d<ptxo«ieV/>; zapd too; cv «aina> 6

t> fitvt xA.r,poo'/oo; xpo^^v<i! ^aXa^Iva &. MeTci ^e too Ato; to tc'-

l&C'A^ tt;v dxpdxoXr^ dveXd<>oo< xaXoopivr^v ctxo kap4^ too ^^pojveu>; xat

K iTt Kap«av Irrt |icv Atovo^jo vao; NuxxiX.{oo, xrsMT|Tai 'AppcAttr^

Kxtaxpo^ac ?*p<*v, *«? N*jxxo^ xaX.oofiCvv» iaxi |iavxitov xoi At^ Kovtw# vai;

oox opo^v. xoo ii *A3xXr,X!vo xo d^aXi&a Bpria^t; xa» crixo xai xijv lo

*lY<«av ixotTjOfv. cvxaOdd xa» xij; Ay,|iTjXp<r; xo xaXoo)xcw«v Mcppcv’ XMf^oai

ii aOxo ^ot]U’>/vxa Kdpa rAqov.

l 41,1. *Kx ii xfj^ dxpoxoXcm; xaxto^atv, tq xpi; dpxxov xexpoxxat xd

/«uplbv, i&vi^d i3Xtv *AilLxjiy,vyj; xAy,«av xoO *Ovj|iX!e?oo. ,Hai»^oooav ^a’p i;

Hy^^; *Ap7«K xiXioxf,3ai xa*>* oi^ Xi]w>3iv a*jxt;v ev x«; Mi^dpen; xa? i&

xock; 'MpaxXctia; i; o|iip< 3}jy,xr,«v iX^ttv, xo^ ftiv cc 'Ap^o; idtXovxa; Cxiom

xof&isa» xov vcxp6v xf,^ *AXx|ifjvr,c, xv>; i* o*^xwv i^ Hy^fki;* xa? ][dp x«;

HpaxXcoci<; zo*3? xw; ix Mc^dpa; xdpov ilvat xo? *A}i^ixpo«>v<r; iv Hy^^;.

fu^ tiU. ind« A B PcJ A( Vn Vt M Mo K !

V* Uib, ka^. «dJ. rell. I*a Vb N (foo^ i

P« Vb N AgK — t«p4 IaJlciYinK< coni Sylb.

C, ,d« S«kfmn«* Anuu., r«c«p. SW, s.

laXofiiva c«tt. cdJ. co<kl. («b La temunn*

tio Ab««t), V. Swb L I 1.

N, m Va intor t «t ; aaI rA^urm. — m?

um. A X K F. m m c«lt. «dJ. HacJ VAb

A( Vn N R Mo 2. poak 'Srcipov edd.

AntA B, N R VAb M Mo Pa. Smpov f«r»v

cAtt tJJ. PcJ Ag Vn Vt {jkh. 9 hn

TAutAu Pa. — K Xi]Av»

ncnpAi cum ScAnuinno. QuacaI. gnunm. et

erit. Ad Pau»i. «pectAntes, JenAc IHHi),

p. 12, de repetitione verbi dicendi cf. !X>,

9. 91), b. V, 26. 9. VIII, 63. 10. X. 4. l,

:A(jrtA<4 A X K F C S,

Touteic dp<pt3^,^ou«»v *Abr,vato< M Mo N R

pAcd Ag Vn Vt l4ib Fa. in Vt poet *Abr-

votM Annexum ; et Ad merg. <i)if^3^/|XT,3iv,
j

R Pa Ad mAfg. d^pi3^/^xr,»v ’Abr,v«i’«.;, hoc
j

hAbet Va. — Vb dpep«3^,XAu9v a^,vai'w;, '

<«ed mAou pnmA fuit et abr,*
|

v«iot; correctum est in — oim. F S coni.
|

— W^TjVOiw ('A^ipsnou; '

F) ^uod recep. edd. inde a B. — *f«^r
3evt«; edd. Ante S R Veb Pa. 6. Sepe*

«iLiteu; Va. 0. zopoieowoi Va. — t»

QO). N Pa. 7. Kdpo; Va. 9L witiX6ou

Ag,vurcuJL^.«VA. — Nuru>ievus4)ue AdkuWou

oro. Pd. B. tepenr m Va Addit, «ec. nuui. —
>»ur:v; .\ X K F C. — ixxpovtiioiv A X K F I*ac

VaB (in hoc oxa et txv. Alterum e corr.) M .Mo

t.Ab Ag R Vn. ^xt povtiiov S, ox^povrtiev Pa,

1x1 povxxiov coni. K AMcnticnte VAlckenAho.

I

exa p. CAlderin. c«U. inde a C. — Ate; Kfo*

,
Wou VAkk. M S. A. KomV.» VVclck. Gr. C.

I.. L iVI2, n. 76, A. sxotiteu t. jbwi*»» C
F. Merm. Philol. III, p. 518. 10. xo oro.

I

edd. Ante B cum Pa Va6 Ag .M Mo. est in

I

Pc V'n N R Vt t.4ib. 11. Titnav edd. inde a

S. R. ' r|«wv ceti, edd. VaB Ag Vn N M Mo
Uh PAcd. 12. Kdfo \ Ab M Pa. om. Mo.

l.S. xtdartw N. 14. *0iiupsu(ou C. 16.

«p]ou; bis Pd. — Msjopoi; e coni. S,

quem conflnriAt K, B SW D 55ch. Mijopuot;

cett edd. codd. 16. k om. N.

— xf,; TIp. Vn. 18. x^ a Ag, e<; b
Mo. — La, — dpowxpuervo; id.
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0 U iv ftei; £/.pT,33 ftal»»'. ’AXxnr;vr,v £v toic; Mei[«po'-4

3^!3!V. 2 . ’Evt£u&£v 0 Ttov £i;f/<«p!c«v T|iiiv £^T,Yr,Tf,(; xiYetto £<; /opiov 'Pouv,2

£>a3X£v, ivoiia';'iuvov Toitu Y«P “^"P “P"'’ “’'^P

Z3>.!V pf,va-., «£Ot£vr,; %£, 5; ':dT£ £T3pdvv£t, td uS.op iT£p<03£ tp£<l.a<; pu>|wv

6 £vTaO&a ’Ax£'a.<p<p £to!t,3£. a. xoi "TUoj r>.r,3iov tou 'HpaxlEoui; prjiid daxtv,

d'.^pi 'Apxddt ’E/£|up xy ’A£pd:?/j |io-/oiia/r,oovxo(;. xal ooxt; ii£v 'Exqwc; <«v

d-£XX£!V£V 'VXXov, £X£p<0&! XOU XofOU dT,X«>3<«, X£»a-XOt d£ 6 "YXXoC £V XOtQ

.Mxtdp';. adxT, xaXv.xo dv op&S); 3xpax£!a x.ov 'HpaxX£(d«.v ££ Il£Xoxdvvr,3()v

i:d.
’0pE3X03 ^a3!X£uovxo;. 4 . Od T.dpfm U xou 'VXXo3 |ivr,poxoc 'bi8o<; vod; 3

10 xai r.ap odxdv 'Ar.dXXcovd; £3X-. xoi ’Apx£iii8o;. 'AXxdftoav ?£ faat xot^oai,

dxoxx£i'.Kivxo Xeovxo xiv xaXodii£-/ov Kt&aipwv.ov. uxd xouxou xou Xeovxo^

ita^»<ipr,va; xat dXXou; xal MEtapEm; <pa3i xou otpsxspou PaorXEU)(; xaiSa

Eu-.xxov xov ie xp£3?6xEpv X.OV xa(?Aov adxm TipaXxov Ixt xpdxEpov axo-

^«vE!v uxo Hr,3£«);, oxpaxEuovxa e; "AftSvav ouv xoU Atooxoupu;- MEfapEa ds

i6-(d|tov XE ux-iS/Esfto! fru^axpo; xal d>; Stddoyov i-E! x^; apyr)';, ooxti; xov

K.»a.p<;v^.ov XEOvxa dxoxxElvar !!id xauxa ’AXxd»ouv xov IIeXoxoc; sxrxEipVjoavxa

x(,l ftr.plu. xpaxf,3a! xE xa^., i; £?a3(X£U3£, xd Ixpdv xotr.oai xouxo, 'Aypoxspav

'ApxEii-v xal ’AxoXX«.'« 'Aypaiov Exovopdaavxa. 6. xauxa |iev [oJv] ouxo) 4

1£v£3»a! Xnouoiv. Etm ii 7pdfi'-x pix i»i>^<» MEfapEuotv d|ioXoyouvxa, oux

».
£-x«,

>E dxm; 3U|i^ep«)lia.. xdvxa 3(p(3'.v, dXXd dxoftavEtv [uv Xsovxa £v X(p

2. ofiT.v om. N. — i; To Pa, to expunct.

8. copoivVb. 4.Mta]r/r, cdd.antc B,H:o][6vt;v

Pa N \'b, MsoqtvE; Vl, Hsa^tvr^; cclt. codd.

(in R V super ;) cdd. — Pc Vn B. —

Tp£^»a; Va M Mo Pa N R Vn Lb,

Ped Ag La, r:p£’>oa Vt, zps sup.

7pa, Vb, *cpi'V<xvr:a cdd. anlc B. 5. a/sXooi

roif^3<r. codd. cdd. ante B,

_ erotT,3£ B S\V D Sch. 6. p.ovo^i-

oovTo; N. 7. 'rUo; codd. cdd., 6 coni.

Sch, qui IV, 34, 4 scribit o ’Ivoy; pro xai

Ivoiz, cf. VII, 7, 7, ubi Pc 6 iv, alii

habent xat iv. 8. xaX:txo Pc. — atpat.

etva' 'Hp. M, 3Tp<rc£ta d coni. C. F. Herm.

Philol. III, 618, at cf. VIII, 6,1 ct Herod.

V, 76. 9. ^ irt? — pro ’Opia'ou Palmer.

MS coni. ’Atpi«);. 10. a)ocotv»ouv Ag.

— U r Lab Pd, oi i Mo, ost Pc Ag Vn,

01 ot
j. •

0£ i M, I (et 0 ortum ex compendio vocis

cp«3 t, cf. SW praef. I, XXVI. - cpa3i->iovx«

xov om. Vt M Mo Ped Ag Vn La. 11. xSai-

pu)V£iov Vb R (in R I super £i). 13. ad

Euixzov Palm. MS. „xoxio Mevixtcov, £t xov

aOxov ixepov aSr^Xov, cf. 43,2. — xt^aXov

M La, xtnoXxov Vt. 14. oxpaxauovxoc; Ped

.4g Vn Lab Vt Mo R, in hoc o; expunct. ct

a sup. lin., axpoxsuovxa; Vb, axpaxEuovxa

Pa. — e?; codd. edd. ante SW. — acptW

hoc loco M Mo et postea Lab. 16. I^siv

Va. 16. chtoxx£Tvai Lab Pa Mo. 17. xov

dr,piov Va, p. corr. vulg. — i?(zcjtX£U£v Vt

Pd, i?aar/i£U3£v Ag, i^aatX£uae cett. codd.

edd. — afvoxipav Lb. 18. ^AypaTcf.v La.

— ix(ovoiid3avxo( N R Vab M Mo. - ouv om.

Ped Ag R Vt Va La Fa B, damnat D praef.

mai. XXV, uncis inclusit Sch, est in cett.

edd. Vb N Vn M Mo Pab. — ouxoic N Pa.

20. eupoiiiai codd. (£upo|i.ai Vb M Mo, in M

a sup. o) edd., au|i.'f£pti)i*-a'- coni. C, Herw.,

cf. Herod. I, 173. II, 44, saep.,

Pors., £uap£3llu)|i.ai God. Hermannus, £upu)

6jj.oi'a>; axavxa Siebelis Allg. Litt. Z. 1^9,

p. 243, auvfronJLai Spengel, Kays., £upoi

auiipctvxct ocpt3iv Brausius, progr. Freiberg.

1859, p. 2, X£i'3(0|i.ai Zink. — «k*
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K'0-atptovt 6 tc6 ’AXxd^j'j :r£(&o|iat, Ms^apso)'; TfjictXxov zw)ia ji£v £«;

’'A(pi^vav £X&£iv ji£Td twv A!ooxo6p(ov £Ypct'|)£ Tto)C «V dcptxoji£vo^ dva».p£8-r^va»

vo{i'CoiTo 6x0 oxou xctl ’AXx(i.otv xotvjoa^ da|i.a £^ to6^ Atoaxoupou^,

(o^ 'A^r^va!; iXoi£v xai xr^v Br^aicoQ jiYjX£pa ar/jidX(OTov, ojiux; BirjoEa

5 'pyioiv a6x6v dx£lvat; IKv^apo:; ^£ TouTott; X£ xaid xa6xd £xo’Tja£, xa*. *(a|ipp6v 5

xoi<; Atoaxo6pot!; ^rpia £Tva» PooXo'jj.£vov, £'; 6 dx£X0'£iv a6x6v ri£tp(^tp tov X£-

YopL£vov ][djiov aujixpd^ovxa. oaxiQ *5 £ £Y£v£aXo'YT|a£, ^-^Xov (o^ xoXXt|V toT^

M£7ap£6ai a6vo»^£v £6i^0-£iav, £»^ *(£ 0r^a£'j; yjv dxdfovo^; IIeXoxo^ ak\d Y«p

TOV dvxa Xd^ov oi M£*(ap£T(; £'.Bo't£^ £Xtxp6xxouatv, o6 poyXdjj.£voi ^ox£lv dXcova*

a^ptatv £xi x-^; «PX"^^ Niao'j xr,v xdXiv, dta^E^aadai ^£ x-^v paa'X£'!av lo

6 (apL^pov Niao'j x6v M£Yapea xal ’AXxd9r>'jv M£*(ap£Oiq. (paivExai ^£ X£X£U-

xr^oavxo; N(oou xai xd)v xpaYiidxtov M£7ap£6o»v EcpO-apji^vwv, 6x6 xouxov

*AXxd0^j'j(; d(pixd|i£'i^jQ xov xoipov £^ ’HX'6oq. jiapxupiov |ior xo f«p c£lyo(;

<|)X0^djiY]O£v £$ ^py/<' X£pt^dXo'j xo6 dpyafou xa^aip£6‘£vxo(; 6x6 xtov

Kpr)xd)v. *AXxd^vj |jl£v xai xo6 Xeovxoc, £ix£ £v x(p K'^a»p6)vt a6x6v £ix£ xai 15

£X£po)^t dxoxx£(va<; va6v ’AYpox£pa<; ’Apx£jit6o(; xai ’Axo7.X(ovo(; £Xo(r^a£v

'A^paiou, £(; xoadv6£ laxo)

6. *Ex xo6xou 6e xo6 *£po6 xaxto6o» llavdiovdc £oxiv Yjpcpov. xai oxt ji£v

EXdcpTTj nav^(o)v £v Alftuia; 'A^r^vat; xaXoj|i£vq) axoxEXtp, ^£^t^X(ox£v o Xo^oq

7 ri^ri [lor xt|id^ Be xai £v xt{J xoXei xapd ME^apEtov lyEi. 7 . IIXt^oIov 6e 20

£0X1 X06 IIav6(ovo!; yjptjwo |iv:^|i.a 'IxxoXoxrjt;. Yp«'|><»
auxVjv oxoTa

Va. 1. TtpaXov M Vb. — £i<; Pc. 2. dcp-

vi^av Lab Mo. 3. xai om. N Pa. — d<;apa

Vb. 4. ''AcpiBvov pro C (in „notes“

dicit se ’AcptBva; scripsisse) volentibus K

et Valcken. 6. cpaolv N. — xoxd xayxo

La. — ixotYjasv Ag omisso sq. xat.

— xopPpov Ag Vt. 6. PooXopsvof; codd. edd.

ante S, delendum censet E. Maass, Parerg.

Attic. VI, PouX6|ievov cett. edd. (voluit C, at

edidit pouXdpsvo;*) secuti Calderinum, etvai

PooXopivoi; C. F. Herm. 1. 1. — auxov om. Vn

M Mo Va. 7. (dpov in marg. ab manu

scc. addit, in Pa. — aupxpd^avxa codd.

edd. ante S, oypxpd^ovxa cett. edd. e coni.

Coraii et Welckeri. 8. Ms^apsuoiv aurj-

fleiov Vb, oovoiBe sur;^. N, surj^siov om. M.

— >jv Kays. Sch, psv codd. edd., xixapxo;

^v? V, 10,8. 9. ol pro 06 VtAg Pd.

10. veiaou Vb N Ag M Mo Lab Pacd con-

stanter. 11. Niaou Msy. Va, sec. man.

inseruit xc, id vero postea in xov mutavit.

ut La, NtoouxsM. codd. edd., {icYapeo) pro

psY^pia Pc, X£ M.£Yctp£a — xsX£’jx. Ntaou

om. Pd. — M£Yap£U3*.v et per corr.

— £<»j; Vb. 12. xoT; Mey- La. — icpffap-

piv(ov M£Y. m. — xo6x(ov Vb, xou Va.

13. post ’'HXioo(; C ponendum putat paii-

X£yaa». 14. X£piPo)Xoo Vb. 15. ulv

ouv edd. ante B, ouv om. Vab M
Mo N R Vt Vn Ag Pacd Lab edd. cett.

16. ix£po>; Vt. 17. xooov Ag Pa.

18. £x xoyxou 0£ xaxiou3'.v xo5 lepoD Pa Mo

N (o£ om. in N), xar.ouai xou t£p. M Vt

Vb. — Ilavouovoc; N Pa Vn Lb Va M. 19. £v

>^9uid(; A R Vb Pa, iv Va M Mo, iv

y;9uiai; Vt, £vy;9u3ta; Lb, £vrj9uidc Ped Vn

Ag, £uyj9ud; La, iv oi9uta^ N edd. ante SW.

20. xai om. edd. ante C M Mo Pa N Vab, est

in Ped Ag Vn R edd. cett. 21. £xl La, ioxiv

Ag. — IlavBiVovo; M R Vab Pa et

§ 8 N R Vab M. — >jpui ou La. —
uxoXuxYj;, X sup. x, R, uxxoXoxrj; N.
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ore ’A[JLa2;dv£^ ii: ’A^yjva(ooc; otpatsooaoai ’AvTtdxYjv

sxpaiT^O-Yjcav 6tc6 0yjo£O)(;, tctc ji£v oove^vj (ia)(0|JL£vaQ autwv cito-

9-av£iv, 'iTUTToXuxyjv §£ dB£Xcp7]v otjaav ’Avtio'xYj<; xal to't£

xo)v d'3tocpuY£w auv oXiYaiq £Q M£Y«pa, dt£ §£ xaxwc ouxo) 'irpdSaaav X(p

5 axpaxtp xoit; X£ Trapooatv dQ-Ufxax; eyooaav xai 7T£pi x^^ oixa§£ £^ x*^v 0£ji(-

oxupav awxYjpfat; jxdXXov £Xt «Tropouaav 6to Xutuyjq x£X£yxvjaai, xal 9'dc|)at aux-^v

ctTCoB^avouaav xal ol xou (xvTjjxaxo^ ’A[JLaS^ovixYj daxlBi £jj,cp£p£(;.

8. To6xou ^£ £GXtv ou Tioppo) xdcpoQ TyjpitoQ xou npdxvyjv Yi^IJ^otvxoQ X"^v Ilav- 8

hio^oQ. £paalX£oa£ hi 6 Tv]p£6<;, ax; [i£v X£Youaiv ol M£Yap£lq, ir£pl xdt; IlaYcti;

10 zdQ xaXou|X£vat; x-^c; M£YaplBo(;, ax; hi i'^6i x£ Boxo) xal X£X|x^pta £(; xd^£

>w£{'3r£xai, AauXl^o^ yjpy£ x^q UTiip Xaip(ov£la^- %aXai Y^p ‘cyj!; vuv xa>.ou|i£vrj(;

'EXkdhoz pdppapoi xd TZoXkd tpxYjaav. £7C£l §£ vjv xal Ty]p£i xd iz Q>iko\Lr[Ka'^

£^£tpYaajX£va xal xd 'X£pl xdv ''Ixuv uird xd)v Y^vaixlov, f £>i£iv acpd^ 6 T7jp£u^

oux £^uvaxo. xal 6 [i£v £X£X£6xrja£v £v xoTt; M£Ydpoi(; auxoy£ipl(f xal ol xdcpov 9

15 auxlxa lycoaav xal O-uouaiv dvd Tudv £X0 (;, cjjyjcplatv £v xi^ duala dvxl ouXwv

yptt)ji£vof xal xov iTtoira xdv dpvtO-a £vxa59-a cpav^vat TCpwxov XiYouaiv. al ^£

YuvalxEf; iz |i£v ’A0-yjva(; dcplxovxo, 0-p7]vo5oai §£ oia EiiaO-ov xal ola dvx£§paaav

UTTo daxpuwv diacp0'£lpovxar xal acptai x*^v iz dvjddva xal y£Xtddva ji£xaPoX-^v

£X£cp-;^jxtaav, dxi oijxat xal auxat al d'pviO^£(; £)i££tvdv xal O-pi^vtp djxoiov (^Souaiv.

20 42,1. ’'Eaxi §£ xal dlX'q M£Yap£uatv dxpoTCoXtc dxd ’AXxd9’0u xd dvo|Jia 1

lyouaa. iz xauxYjv d£ xtjv dxpdxoXiv dvtoualv £OXiv £v d£^iol M£Yap£0)Q P-vyj|i.a,

dc xaxd XY^v £i:iaxpax£lav xd)v Kpyjxwv ^6ji.|iayd(; acptoiv ^X0-£v £$ ’Oyxvj<3Xoo.

1. iz ’A9-y5vo!C Pc. 2. ouvEpY] om. Va Lab (in

La lacunae signum) M Mo Vn, unde circum-

scripserunt B D Sch. — adxoiv papp-svai; M
Mo Va. 3. dxioTUYjc; La. 4. ouxo) om. Va. 5. xs-

pt xot:; Pd. — ^sp-lcxipav M, &£piaxdpav Lab

Pd Mo. 7. post dxo0-avoDaav in R evxauO-a

supra lin. scriptum est, om. codd, addunt

edd. praeter Sch, qui scribit &dc|)ai adx'^,

Madv. X£9d<p9-ai adxrjv, retinui librorum

scripturam. 8. xoD de iaxi Va. 9. spaat-

Xsu£ malit B. — Ila^df; C SW D Sch,

TZ'q']dz edd. ante C codd., Ilyjifdi; S B.

10. iY(i> doxu) Va. 11. -^>.y£ La. — x^i;

om. Mo. — y£ptt)V£tdc Pa R Va M N (in hoc

ai. super e), Xeppwvta; Vb. — ji-sv ante

Y«p Vn. 12. tpiXop^Xczv M Mo Pa. 13. xal

xepl R Ag Vab M Mo Pacd Lab. xdiv om.

M Mo. — elelv de coni. Goldh., locus la-

cunosus esse videtur. 15. pro adxtxa SW
coni, adxou. — (}>yj<piaiv Vab Pac M.

— ‘ dXd)v B Pcd Ag Vn, 61d)v M Mo
La, odXwv edd. rell. N Pa Vab et per

I corr. R. 16. xdv ante exoxa S malit ab-

esse, cf. IV, 20,2. V, 14,3. 18. i? om.

Vb M Mo. 19. exe<pyjp.Y]aav M Va La, exev-

cpT^pyjaav Vb Lb Mo, ixeecpyjjnaav Pa.

21. £<; xadxrjv de scripsi, e<; adxyjv i(dp edd.

codd., C coni. e<; xadxyjv xyjv, Amas. „ad

quam qui ascenderint", Preller Ind. lect.

Dorp. 1840, II p. 6 praeeunte S dpa pro ydp

scribit; de pro ydp et ydp pro de v. VL

1,3. 5,2. 22,5. 27,6. — x^v om. M Mo Va.

— avioOaav Vb. — \Lsyapioz La. 22. exiaxp.

xyjjv xp. Mq* oYyrJoxou M Mo N Vab- Lab
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^e^xvyxa* ^2 Kfv. k'3Z\a t>2ujv llpo^ofietuv xaXo'j|ic'v<bv* ^joai hi 'AA.xd^yjv

2 Xe^ooT. Kpujtov, oie xf^‘l o*xoiojt»a; xoO xer/oo; ejieXXev apygoda».. xf,;

gax»a^; 27^'^^ xauxT^^ eaxi Xifto;, g^p' 00 xaxat^giva* #.g|yjT.v *Ar/AXoi'^ xf^v

xtftdpav, *AXxdt>ip xo xgV/o; a'jvgpYa!^oji£v</v.
* * ^y,X« xe \l'a xa* zfZt to;

TjvexeXoov e; ’Aftr|va»>yj; Me*japeU* ^aivexa» )ap xt;v t^o^axepa 'AXxd^yj; b

I lspt^otav d|ia Hr,3£* zg|i'{»a' xaxd xov ^ao|iov e; Kpr^xTp^. xoxe aOxip

xe?y’!?^ovxt, uj; 0» Mef®p£’-^ 3’jvgp](d!^gxa( xg WroXXtwv xo* xr,v xibdpav

xaxc^Tjxev £1:» xov Xi^^v r,v P^xXcuv xi^ xaxd xa*jxd ooxd^ xe

3 ^y/1^5 xai x!&dpa xpooodeloa. £|io* ^e zapeaye |iev xo* xoOxo dau|td3at, rape^yg

hi xoXXtp (idXiaxa Ai^j^xliov 0 xoXoaod;* gv Hr^^at; xai; Ai|'j7:x(a!; i'.a^T. 10

xov NetXov ::po; xd; iI6p».|7a; xaXvjjuva; gox» xa^r^iuvov d^aXiia V/oOv,

Mg|ivova 6vo|td!io'j3'.v 0*. ZfiKX^A' xoOxov ^dp tpa3»v g; Ai^oria; op|ir,^fjva'. e;

Aiprxov xa* XTjv dyp*. iIo’j3ojv. dXXd pp 00 Me'ji'^va o». Hr,^*o* Xe|vj3 t, 4>a|i£-

rd. l. xot 2; tiva Ag Vn Pd (ircid Vn ad

marg.)i *«« 2tp.v 5 Pc, mo? lTnv«, per corr.

a sec. man. iind, Lb, etiam in Va «reta

per raauram. — xpoio^iiiuv B, llpo^puv

coni. S. — hk om. N. — 3^'.3iv X. *A.

edd. ante B, R, X. *A. B Ped Ag V'b,

3<pi9iv dXx. Xt|ouotv N (hic 3^13^) Va La

Pa, recep. SW D Sch (scribunt Xipo» cum

Va), Xi^ooat om. V'n M Mo Lb, sepait S.

2. on Ag Pd. 8. om. N Pa L41 .

— auxT,; Vb. — noxa^ijvm V'ab La Pa.

4. xthdppay Ag Vb. — W pro xo Ag Pd.

— JirjXo? ti pot — Kp»jxr,v videntur esse

verba ab hoc loco aliena, melii» ea coi*

locari in hne § 4 censet Sch in vers.

germ., sed quae secuntur (xot« hi — ixt

xov Xibov), cum mera sint repetitio, recte

dici non poterant, nisi alia quaedam sen-

tentia intercedebat; quocirca post svvtp*

pCopcvov aliquid dictum fuisse censeo,

quo Paus. de controversia illa 80,4 com-

memorata admoneretur. — xt pot B SW
D Sch Ped Ag Mo N R Vn, hi po*. edd. rell.

Pa, 11« xt poi XI poi?) M. 6. WXad-

IbKx; odd. inde a C, N, WXxdBov edd. codd.

reil. 6. icipi^otav Lb, «pifiov M .Mo Vab

N R Lab. — icip jrti; coni. Schmitt. Philol.

XI, 478, probant Krueger J. f. Ph. 1861,

484 et Sch ibd. 1864, 48, at cf. V, 14,7.

VI, 3,8. VIII, 25,7. LX, 13 ex. 16,2. 80,10,

V. progr. gymn. Burgdorf. 1876, 4 sq.

— ^spov V^b. — ovxo La. 7. ]« edd.

ante C codd., xx cetL edd. .\g. 8 . f,v

^ xo xtiyo; ^X^ La .M .Mo N R Vb, 1^ R

Pa xd marg. f,v h* xuyi; (et ^aXoiv xi; Pa),

N ad marg. ip. ov «t* xvy^. — oGxti»; Pc.

10. pdXXov, ad marg. paXiTto Va. — recte

distinxit Sch post xoXos^o;, male D post

Aipnrnai;, quem ai sequaris aut Aip^(<u^

aut xoi; At*|vrQeR; abundat, neutro loco

distinguunt edd. cett. — ®‘ Atp^

mw est \1II, 83,2. 11. xaXoupivo;. « 1^
2x1 S B SW cum Pabed Va M Mo N R Vt

Vn Ag Lab Fa, Irti |dp 2xt A .X K F Vb,

marg. R La Pa, «tV»v |dp 2xi C, in Supple-

mentis «i^ev 2x1 se scripsisse dicit, oWv ira

xab. cod. Phral., («t^] t3xt D
,

om.

cIV)v Sch. — ® coni. Le-

tronn. D Sch coli. Alciphr. Ep. 2,4.

Ludan. Philops, c. 88
,

»jy«tov vel

Scaliger., i^Xitov edd. ante S, B .M Mo Ag

Pacd Vab Vn R, i^l^iov Lab Pb, ijXioo S cod.

Phral., N ad marg.. in contextu om., idem

coni. Valck. Palm. C, qui vult 'HXiov. ov

M., at cf. m, 14,7. I, 4a2. II, 10,4,

^aXpa, 'Hipov Mipvovo coni. F, XilKvov

Emperius, MIo>; ucov bW. 13. xai «vbrv

oyp*. conL S. — Xi|ov«v .Mo Vb. —
ibapivtu-pa hi edd., praeter SW D, codd.

plerique (Oapivtoba W Pc. ^opivoi ^ hi Vn),

^pouivni 5a3' (hoc per compend. Lb Pb) hi Va

Lb Pb M Mo (hic -papivip), coni.
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vtocpa civat xcov £*(y(up{(ov, ou touto t6 a-faXjiot yjv* vjxouaa yj^Yj xal

!L£oioaiptv cpa|i£v(ov £ivor toOto t6 «-(aXjioc 6 Kajip6or,!; ^i£xoc|>£* xai vuv

ozooov £x x£'.paXyj^ £; piiaov ocojid saiiv d7:£ppt|iji£vov, to §£ Xotxov xd^yjTai

T£ xa\ ctvd ::daav f,ji£pav dviayovio; yjX(o’j ^oa, xai lov yjyov jiaXioi’ dv

B £ixda£t£ Tt; xid-dpa; r^ X6pa; pa^siay;; yop^;.

3. M£"(ap£Oai ^£ izv. |i.£v ^o'jX£’jT‘)^p!ov, TtjxdXxoo hk y;v toi£, (oq Xe^oDO!, 4

id^po;, 6v ::pdT£pov oXi^ov to6tcov oOx Ecpr^v 'Jird BtjOEco^ dito^avElv. 4. opxo-

^djiTjTai Be £7:1 T-j dxpo7:dX£(o; vad; ’A^rjvd(;, dYaXjia §£ saxiv

£7dyp’joov 7:Xr,v yEipcov xoi axptov ::rj5cov xaOta Be xai xd TipoacoTidv saxiv

10 £X£(pavxo;. xai ixEpov Evxau^a t£pdv ’A0‘r^vd; 7i£7:o(y;xai xaXoDji£vYj(; Nixrjt;, xai

dXXo Aiavxido;. xd ds e; adxd M£ifap£(ov jiEv xapEixai xoic; £?r^-(r|XaT(;, e^co

d£ ozoioL vojt(!^o) Tpa']>t»i- TsXajuov d Aiaxou O-u-^axpi ’AXxd^oo IIspi-

jioia aovopxTjasv Aiavxa oov xr,v dpyr^v xr^v ’AXxd8t<u StadE^djiEvov xot^aai xd

dfaX|ia Yj-foOjiai X'^; W^r^vd;.

16 5. To’j d£ ’AxoX.Xtovo; xX»!v3r>'j |i£v yjv d dpyaioc; vad;- oaxEpov ^£ paai- 5

Xei); o)xoVj|irja£v ’A^piavd; X(t>o'j Xedxoo. d }i£v 1I63ioq xaXoujiEvoc xai d

AsxaxTjipdpo; xoT; Aiy'jxx(o»; jidXiaxa Eoixaai ^odvoi;, dv di ’ApyyjY£'^‘yjv exo-

vci|id!^o'jaiv, Aiftvr^xixoT; Epyjt; sax'v d|ioto;* £,3£vou di xdvxa d|j.o(o)(; xExoir^xai.

6. fjXODaa di dvdpd; Kuxpiou diaxpivat xda; £^ dv3p(dxo)v laaiv £iddxo<;, dc; xv^v

ao EpEvov ipuXXa odx e^t^ cpusiv, oudi £ivai xapxdv oudiva dx’ adx^^Q, oddi dpdaO-ai

xd xapdxav adxTjv uxd yjXioj, (A^a^ di uxo-^aiout; Etvat, xa6xa; di dp6aa£iv

xo'j; Ai^/jxa:;, xai dvdpa; Eivai oiptaiv o". xr,v Ij^Evov laaaiv supiaxEiv. 7. ’'Eaxi 6

di xai Ai^iir^xpo; ispdv 0£a|JLOipdpo'j. xaxioOai di evxeO^ev KaXXixdXtdoq jiv^|id

Letronn., recep. SW D. i. xdv Va. — xd

om. Vn Pacd Lab edd. ante SW. 2. cpajii-

vojv sivca xovxo xd djaXpa, 3 Kap^. codd.

edd., quod dedi Emperii est coni., quam

Sch recepit. — xd dY®Xjia r^v usque ad sTvai

xoDxo xd om. Pd, ipa|i. 0£ stvca xouxo a(Oi\^a

3 xctjipl. 0 . Pb, xuiv ifyojptojv om. Pa.

— xd om. M Mo Pbc Vn Vb Lb. 3. dxdaou

Vb. — dx. edd. ante C, £3x». xai dx.

La, eTCiv dx’ cett. edd. Vab M Mo R Ag Vn

Pacd. — dxeppipsvov R M Va La Pd, dxsp-

pyj|iivov Vb. — ds om. M Mo Va, M di-

stinguit ante xd, Va post Xoixov. 4. layov-

xo;, in marg. dv, Pa. — pdXiaxa erxdasi

xi; codd. edd. ante C, eixdasis cod. Pal.

5. fafeiOTTi yop^fj coni. S, genetivus pendet

ab xtj> >^yq). 6. xijidXou M. 7. xdcpoc

u>; Xs^Quoiv La N Vb Pa. — oXq({) Pc Ag R

B, oXqov, ov expunct. et <u sup. ov, Pd,

dXifov Vab M Mo Lab N Vn Pa. 8. eaxiv

om. Ag Pd. 10. xsxotrjxai om. N. — xa-

Xoup.£vov VaMo. 12. ypa^pu), c|> super cp,

Ag. — xspiPi^f N Mo Pa R Vb La. 13. auv({)-

xr^as .
.

(v erasum) Va. 14. v^yoDpai om. N.

16. d'd£ xaxrjppo^i super Ag, 3 dsxax.

Lb, d 0£ X. Mo. 18. aipvyjxixoTi; Pa Vb

Ag Mo, aqrjvrjx. Pcd Vn Lb, aipvix. La.

— djioto)^ xdvxa M Mo Va. 19. xuoia, ad

marg. xuxptou, Vt, xuoia xpivai Mo, xo oia-

xpTvai Vn Lb, oiaxptvai Va, diaxp^vai

La. — laaaiv Va Lb Mo. — eidoxai;

Pd. 20. ecpu id. 21. uxd yalav La. 22. xai;

proxou; Va. — l^aivov Vb. — £upija xsivLaVa»

in La x supra vers. 23. tspdv bis La,
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cOTiv 'AXxd^oo z'(i'>eTo xa\ aUjj^ 'A/.xdBo) rpco^utepo^ •j\o^

roX»c, ov dirEOTciXsv 0 raTYjp MeXedypc]) to sv A'.To>)j!a ^r,p(ov ouvsjatpr^aovia.

drodavdvto; svraO^a rpcoto; Tc^vcOiia ero^sio 6 KaXXiroXt^* dva^pa|i(ov

^£ £; TT,v dxpozo/tv, TT|Vtxa5Ta ^ raiyjp o* Tql 'AzoX/uov' svsxatcv, dzop-

p(rT£i td $6Xa di:o tori fltojtoO. ’AXxdfr</j; ^£ dvr,xoo^ d>v iv. ir,; ’Iay£::d).t^f>; 6

i£X£UT7j; xai£o(xa!^£v oo ::ot£lv 03»« x^jx KaXXizoXtv, xa* £'j^£(o;, (o; £iy£v

op'^1^;, d”£XT£'.v£ i:a'!'3a^ £^ TTjV x£'paXrjV to>v dropptcpivKov d::o toO ^(«|ioO

8. Katd ^£ TTJV £; to ::p'j‘:av£iov o^ov ’IvoO; £aTiv 4|p(j>>v, z£p'. ctuio

ftpr(xo^ X(t>ojv z£(p6xaoi ^£ iz aOiip xa* ikcv.ai. |iO'/ot ^£ £iatv 'EXXt^vo>v

M£-(ap£t; oi >.£yjvT£; tov vExpov ty;; £; Ta zapa^aXdoT.d a^taiv £xz£a£lv 10

Tfj; yo')pa;, KXr,3d> ^£ xa» Tauporr^Xiv £»jp£iv te xa» Dd'^ar ^'j-jaiEpa; ^£ a-j-

Tctc £ivat KXr^acuvo; toO \i'Kzyj'. xal A£uxoI>£av te d'.^>jjLaa^:^va» ::apd acp»!a»

::p(*)To»; '^aa»v a»jTr^v xa» ^'ja»!av d-jEiv dvd Tdv eto;.

4:I,L A£*(0'jt. ^£ E^va» xa» '1^'jEvE'a; rjpt|K*v d::o^avElv -(dp xa* TauTr^v

Ev MEfdpo»^- £Y<«)
^k '\xjyjza |i£v xal d/./.ov e; ’l'ptY£v£tav Xo^ov 'jr/j ’Apxd^o>v I6

Xey<5|iev<jv, o*^a ^£ Ilaio^ov zo».y^3avTa ev xaTaXd*(<|> |'jva».xd)v ’I:p*YEv£»av o»jx

dr^f^avEtv, Yvd)|i'(j ^£ ’ApT£'|i*.5o; TiXdT/,v Eiva*. to-jto»; ^e'Hpo^oTo; ojioXoYoOvTa

£Ypa'{>£, Ta'jpo»j; to»j; zpo^ ttq — x’j^*x-j ^6e*v Tapl^£'v<|) tou; va»jaYo»j;, cpdva».

l. dXxdftou, <n sup. m, R. — TayizoXt;

ct infra loyiTcoXioo; 13 SVV Sch, ut est 43,2

in I*cd Ag \'n Lb, ioysro).*.; (cryaroX*; Mo
l’d \'ab) ct tr/sroXiSo; Pacd Ag V^n M Mo
N R Lab V^ab (taycrcoroXioo; \^a), 'EytzoX*.;

ct 'KysxoXi^o; cett. cdd., cf. D pracf. mai.

XIV. 2. dxi^-cciXXsv La. — Tifi ev Ag Lb
|

Ped, te ev V'a M Mo La. — juXeaYdpou ct

fWjptov Lb, jaeX£ctYdp<i) Pcd. — 3vv£;a*p>j-

‘3ovto Va. 3. xcfXXixoXi; M Lab. 4. hz

ante e; om. Va Mo. — trjXixavtct Va Lb

Mo Pa, in hoc v sup. X. — sequens Se

om. Pd. — evexaev La. — dxepptxtsi Pd.

6. «»v, per corr. o»v, M. — ext ti^; Pc .^g

Vn M Mo N R Vab Lab. 7. azoppif&ivxfnv

Va X K F C S, dxoppirpevtojv cett. codd. edd.

— 5oX<»)v codd. cdd. ante Smai., $6Xn> cett.,

ut voluerunt Cor. ct Schneider, legit Amas.

0. l^piYxo; N Pa edd. inde a B, I^pifyo; Pcd

Ag Vn Lb M Mo R, in R Y super y, l^p».YYo;

edd. ante B, Vab, I^piYYo; La. — S'

ex' Mo. — auto La. 10. ’Ivou Va,

otvou; Pd. — ex» td edd. ante B, M 1

Mo N Pa R Vab, e; td cett. edd. Pcd Ag V't, 1

ex td Vn, extd, ad marg. man. rec. e; td,
|

l.b. 12. xXr,tmvo; Lb, xXtJoovo; R La Vab

.M .Mo Pa. — XeYovto; Vb La (in Vb yovto;

cxpunct. el Xe]o; substitutum). — jfioiv

N R La. 13. xptuto'.; <pao»v om. Pa N La.

— avtr;v usque ad l^orveTv ydp om. Lb.

— d'(£xv om. Pcd Ag Vn Lb Vt .M Mo, in R

insertum, est in Pa Va, uncis incl. Sch.

— post eto; lacunam indicat idem, qua ei

ffY'>’->3’ propter 'Kzjoujx quod sequitur ab-

sorptum esse videtur.

14. xcd ante ’I®. om. cdd. ante C N Ag

Vab La Mo Pa, est in cett. cdd. Pcd Vn R.

— piv xat om. Va. 16. i>xo ’.ApY^““'' Xsyo-

p.evov reponendum esse censet Wemicke

de Paus. periegetae stud. Herodot. p. 12,

adn. 18, Pausaniam, non scribam erravisse

dicit Wilamowitzius, Herm. XV^III, p. 262,

adn. 2, 'ApxaSwv Vn Fa. 16. M
Mo Lb. 17. Y''») oe 'Apt. (post Y''<’>

spati-

um purum) Va, ad marg. ’Iviu, La Yvd>p-T»;v.

18. IyP^i'*'' Ag- — ^

C, Pcd Ag Vt, ev A X K F, praepositio

abest a N Pa .M Mo R Vab Vn Lab. 18. fdvai

A, '}aiv6toti M, in marg. <pdvai, Mo ©ctvai

Se dXXoix;. 1. tr;v om. M Mo Va. — toD dy.
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hk a^Tobz T7]v TCotpS-evov ’IcpiY£V£iav sTvat tt^v ’Ay®P'^V''^ovo<;. kyei xapct

>ta'- '^ABpaoxo^ xijidc;- cpaal ^k ctTro^^avelv xapct a(0'at xai xo5xov, oxe

eXwv ctTif^Y^''^ OTTiato xov axpaxdv, aixia oi xou ^avdxoo
T‘^P®'^

xr^v xai ’Apx£(it^ot; bpov 6 ’AYajj.£jxva)v £TOir^o£v,

'

5 r^v(xa yj>w9-£ KdXyavxa olxoOvxa £v M£Ydpot;; £(; IXtov ixaaO-ai TT£(ao)v. 2. ’Ev 2

^£ xoj npuxav£»o> X£8-d(p0'«t |i£v EuikTOv M£Y«p£(0 Q Tial^a, X£0'd(pd^ai ^£ xov

’AXxdO-oo X£Youatv ’Iay£Tro>.!v. £axi ^k xou IIpoxav£{oo Ti£xpa 'xXyjaiov, ’Ava-

xXVj^pav XTjV x£xpav 6vo|idS^ooatv, ok Airj|ii^xYjp, £i xtp xtaxd, 0X£ x^^v Tcai^a

£7T>.avdxo !!^yjxo'jaa, xai ivxau^a dv£xdX£a£v auxr^v. iotxoxa ^£ xtp Xo'Ycp ^pd)-

10 oiv £<; Illide; £xt a» M£Yap£wv YOvaix£c;. Eial ^k xdcpoi M£Yapedatv £v xifj toKzl 3

xai xov |i£v xoT^ d7:od-a'^oaiv ^-xoir^aav xaxd XTjV £x:taxpax£(av xou MVjSoo, x6

^£ Aiaojiviov xaXo6ji£vov jxv^jia vjv xai xouxo /jp(o(ov. 3. TTr£piovo(; hk xo5
?

AYa|i£jivovoc;, ouxoc; y«P M£Yap£(ov £paaiX£oa£v oaxaxoc, xo6xoo xoo dv^poc;

aTcoO-avdvxo^ u::o HavSiovoq ^td ::X£Ov£^(av xai u^piv, paatX£6£aO’at ji£v odx£Xi

16 fjTO £vo; £^dx£i acpiaiv, £ivai ^£ dpyovxac aip£Xoi)(; xai dvd |i£pO(; dxo6£tv

dXXi^XcDv. £vxaii^a Aiaojivo; oo^£vo; xd £<; ^d^av M£Yap£tov ^£6x£pot; irapd xov

9-£ov Yj/.9-£v £^ A£>.ipo6;, £>.d-d)v ^£ Yjp(dxa xpoTOv xiva £u^ai[iovT^aooai* xai oi

xai dXXa d 9-£0(; £ypTja£, xai M£Yap£at; £u 'jrpd?£tv, yjv jJL£xd xwv 7t>.£idvwv ^oo-

Va. — sysi ds Ms^apsuaiv Vb, xopd Ms-

(ap£U3£i La. 3. dTCctxsv Vb. — atxtav C

S, aixia Vab La, aip.a edd. rell. Ped Ag Lb

Vn M N R. 4. atYi^so); N Lb Pad, (a super

iX in Pa), AiYidXso); A X K, sequitur in A
X K F i)toD Xeyousi, in Vb et supra lin. in

R utoO, quae om. cett. edd. codd. — xsXs-

rrjv Pd Vt. — o ’Ay. edd. praeter Sch

qui scripsit 6 ’Ay- cum N R Vn Mo Vb

Pabed Fb. 5. p-syapotc Vb Mo Pa. 6. xw

om. S Va M Mo, xpuxavuf) La Pc, corr. in

Pc ex xpuxav£t(|). — X£B^dcp9-ai edd. inde a

Smai. codd., x£xdip9-ai cett. edd. — ji£v ixxov

Pd Ag N R Vb, etiam Pc prim. man., Me-

vixxov edd. ante C Va M Mo Pc Lb, jjl£v

Euixxov La, ut 41,3, SW D Sch, |i£v Mi-

vixxov e coni. Kuhnii C S B. 7. ’AXxd-

&OUC Va La. — ’Ey£XoXiv edd. ante B,

D, ’Icy£xoXiv B SW Sch Ped Ag Vn Lb, iaye-

axoXiv Va, icsyexoXiv M Mo N R Pa Vb La.

— xpuxavtou Vb. — ’AvdxXy]9'pa codd. edd.

ante S, B, ’AvaxXyj9-pav cett. Va S SW D Sch,

cf. Etym. M. p. 96 s. avaxXyjQ-ptt;. 8. oxi

ex Etym. M. 1. 1. sumpserunt SW D, cd;

codd. edd. cett., quod minus respondet usui

Paus. — 0^ £t xi{)

M Mo, kiTzo) Vb, ceterum oxei) xiaxa dicere

solet Paus., v. II, 5,1. 31,10. IV, 2,7. V,

1,8. IX, 10,1. 9. xai om. Ag Vt. — £ixdxa

edd. ante B, ioixdxa cett. edd. codd.,

££ixdxa Pc. 10. ai Msy. sxi Va.

— M£Yap£(vv A X K F N La, Mc ^apsuaiv

cett. edd. Pacd Lb Vab Ag Vn Vt M Mo, in

R supra lin. £(ov, M£Yaptooiv M sec. S.

12. iaupiov La, aiyoTcxiov Vb. — >^po)ov

M, "qpiiiov Vb, yjpo>oo Mo. — u7C£pio)vo^ M
Mo Pacd R N Vn Vab Lb. 14. oavZmvot;

Ped Ag Vn Lb, oaohiovoc, M, aavotovoc;, %

super <3, N, in Lb % man. rec. ad marg.,

,jPandione" Calderin. — utco pro oia La.

16. eXXyJvmv Lb Vn, (ad marg. aXXvjXiov Vn).

— xdiv £(; M Va. — xdiv 9-£d)v M Mo Pa N
R, in Pa N R d d supra lin. 17. xtva codd.

edd. ((xdv xpdxov xtva N) praeter D Sch, qui

habent dvxiva, at cf. 24,8. IV, 23,5 — £udai-

jiovyjcjouaiv Pa R Vb La. 18. sypyjaev R Ag Pa

Mo. 18. xwv om. Vn M Mo Lb, v^v |i£xu>v

TiX, Va. — ^ouXeuaovxai N La Pa, BouXeu-
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XcuatMVca». touTo to s; Toi>; ic^vctoia; £/£•''' vojrXovTs; pouXsaTT^piov

sviaOfta ijjxoBo|i.-/j3av, iva a'p(a».v o td'po^ tojv yjpoiwv svto; toO [io'jX£'jTr^p(oo

4 4. ’Evx£0^£v 7:po; lo ’AXxd&o’j (iaoi^^ooatv rjp(]>ov m MsYoips^^

•|'pajJLji.dxo>v <p'j*A.axrjV £ypd)vto st:’ s|xoo, jiv^jia eXc^ov lo jx£v IlypYouQ £iva*

•pjvatxoc ’AXxd^o'j ::piv yj ir^v Ms^apsco^ aOxov Xaj^sTv Eoaiyjir^v, xo ’Icpi- 5

voVjc; 'AXxd^ou &o(axpo^* d7:o^av£Tv ^£ aOxVjv cpaatv £xt "xap^svov. xa8-£axr^x£

^£ xai^ xopatc yoct^ ::pOQ xd x>j^ ’IcptvoVj; |xvf||j.a TipoacpEpstv ::pd -(djiou xal

c(T:dpy£adat xo)v xptyojv, xa^d xal X';^ 'Exa£p‘ci(; xal ’'QT:tdi a» do^cxspEt; t:ox£

5 d7:£X£(povxo al Ar^Xuov. 5. llapd ds xrjv saodov xr^v s; xd Aiovdoiov xdcpoQ

’Aoxaxpax£(a; xal MavxoO;* do^axipsq ds r,aav lIoXo£(dot> xoO Koipdvoj xoo 10

"Apavxo^ xo?i M£XdjiT:odo; £; Mr^apa sX&dvxo; ’AXxd^j*jv £t:1 xqli cpdvcp xq)

KaXXtTToXido^ xa&yjpa» xou ::aidd^- o)xodo'|ir,a£ dr^ xal xoj Aiovdjtp xd Ispdv

IloXdstdo; xal ^davov dv£^>yjx£v droxsxpuinisw./ icp' ifjjuov t:XtjV xoo ::poa(dT:o'j*

xouxo ds £ax' xd cpavspdv. Xdxopo^ ds T:ap£OXT|X£v adxm Ilpa^txsXoy; ep^ov,

IIap(o'j X*&o'j. xoOxov |i£v dr^ Ilaxptpov xaXoOatv ixspov ds Atov-jaov AaadXXtov 15

£T:ovojid?Iiovx£; Edyr^vopa xdv Kotpdvou xou IloXusldou xd d*(aX|xa avaB^sIva» Xs-

6 yyjoi. f). Msxd ds xoo Atovdaou xd Ispdv saxiv ’A'ppod(xr,c; vao';, dYaXiia ds

£X£'pavxo; ’A(ppod(xTj; ::£T:otrj|t£Vvv, llpd'»; £T?!xXr,atv. xoOxd saxiv dpyatdxaxov

£v xt|) va(p. llst^o) di xal ixspa &£o';, t;v llapyjY^-'?^^''' ovofidZryjotv^ epya

llpa^ixsXryj;- iixdra di ''Epto; xal "I|t£po; xal IIo&oq, £i df^ dtdcpopd iaxi xaxd 20

3(ovxcr., man. rcc. ^ooX., Lb. 1. vojtt'Co'/xa;

La. 2. xoD om. Va. 3. ivxcty&a Vb.

— PaSiCouai Vn. 4. ijioD ds p. Pcd Ag

Lb M Mo, iii. p. di Vt, di om. Pa.

B. di post xd om. La. 6. adxT^v rpaoiv

edd. inde a B Pcd Ag Vn M Mo N R Va Vb,

(paaiv adxyjv edd. ante B Vb La Pa. 7. di

ante xai; om. N. — yda; La. — t(p'.7£vdrj;

Lb. 8. ’'Qndi ex emend. Camerarii

Wessel. et Valck. ad Her. IV, 34 (S) (cf.

Paus. V, 7,8) edd. inde a C, drifj drj A X
K F, dnrj drj Pacd Ag Vn N R Lab, oiojdrj

M Mo Va, diridyj Vb. 0. aT:£X£tpo'rco edd.

inde a C Pacd Ag Vn N R Lb, orrsxetpcmo A

X K F Vab M La. — xaBa usque ad ArjXtwv

om. Calderin. — sisodov edd. ante S,

esodov Pacd Ag Vn M Mo N R. 10. IloXufdou

et IloXutdo; Herw., TloXustdouc Pa. — xu-

pdvvoo Ag, xupctvou La, xrjpavou, 01 super

7], Vb. 11. i; Miyapa — xaidd; Va marg.

— d’ ante iX^dvxo; edd. ante B, Vn N R

Vb M Mo Pa Lab, di Va, om. d’ edd. inde I

a B Pcd Ag. — aXxGtfto-j Vn Vab N R M Mo
Lab Pacd, — xoy KaXX. Va La, xaXXt-

jTodo; Pc. 12. xcc^-ipai Pc. — xd om. La.

— 6 IIoX. edd. ante D, 6 uncis sepserunt

SW, abest a D Sch, M Mo R Vab Pacd Ag

Vn Lab N. 13. a::oxexpu|iivoy Vb. 14. d’

£3p. Lb Mo. 15. rctpstoy Vb. — xoOxo Pd.

— Aiovyoiov edd. ante S codd., Aidvyaov

emend. S, recep. cett. edd., cf. Etym. M.

s. ActayXXio;. — daaxyXiov Mo, daatiXiov

Va. 16. syyjyopa M. — xoy xo».p. xoy zoX.

La, xoipauvoy Vl, xoipovvoy Ag. — ava- I

^v«i La Pa. — Xiyoyaiv Vb, Xiyoyo'. edd.

codd. rell. 18. 'A^podixT,; S SW D Sch Va,
|

’Acppodtx^ X K F C Pc, ’Acppodixrj A B codd.

rell., nomen tamquam glossema delendum

esse censet SW. — Trpdfiv La. 19. TrsiBtw
j

Vb. — rapTjydpa Ag Vn Vt Va M, zapijjopa
,

Pacd Lab R Mo (in R v sup. vers.), uapij-

yopav Vb, itavi^yopov N. — dvopCoysi Vb.

20. oxot:’ d M. — ei drj edd. inde a C

praeter S e corr, Loescheri, N Pa, Vb?
1
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tait« tol, ovo>aot xat ta spT« xX^jolov toii ’A^po8(rvic v«o5
T«x>i? eai.v i^pov npaStts^oo, xai «5x7) te>v7j. x«i sv x.« vacp x<p xXyjafcv
Mouaa^ xai yaXxow Ata emTjas AuotTTTcoc;.

7. Eaxt Se Me^apeuat x«i Kopoipou xdtpoc- xd Se ec «ixSv Ixtj xoivd 7
6 oV«,, ovxa x«T, ’Apxs(«7v evxaS&a S-^Xd.a<». exi Kpoxcixoo Xefooa.v ev "Ap^ec
paatXeiovxo^ <ra|xd»,jv xrjv Kpox(»xo« xexeTv xaiSa e^ ’AxdUo7vo,, ^xo|«'v7)v
Ss .oxop<p x«5 xaxpo^ Sei,7ax! xiv x«<8« ex»eTv«t. x«i xov pLsv S.acpfteipoootv
sxtxuydvxec; ex xrj? xoi,iv7)7 duvs? xi)? Kpoxcoxou, ’AxdX>.(«v Se 'ApYsiotc 'e;

tV xo>^tv xe>xeeno(v7^v. xauxr.v xoix xalSac; dxS x«)v |i7jxep«)v <p«aiv dpxdClstv,
w 0 Kopotpo? e; -/dpiv 'ApYeiwv tpoveuet XTjv IIotv7)v. tpoveuaa.; 8^ ou ydp

dv!e< a<pd? Seuxepa sxtxeoouoa vdooc; >,ot,id)87j<;, Kdpo.po; exmv ^l»ev k AeX-
'fo5; 6<pe$c»v 8ix«? xm xoO «pdvoo x^; HoivTig. ^ x8 ^Apyoc «va- 8
axp%e.v oix eia Kdpo.p«v

yj no»(«, xpixoSa 8e dpd,xevov cpepe.v sxaeaev ^
tou lepou, x«i e”vft« dv axeaij) oi cpepovtt i xpixooc;, svxaOa-a 'AxaXwvoc; oixo-

15 8o|x7ja«t vaov x«i «ixiv «ix^aat. x«i 6 xpixoa^ x«x« xo 8po; xtjv Tepaviav
axoX.a»<«v eXa&ev aix<p axea«,v x«i TptxoSiaxou, x«,,xr,v evx«5»« oixiaa,.

opoiPcp oe eaxt xdtpo? ev x-jj Me^apetuv «jop^- Ynpaittat 8s ils-jsia xd e;
'l«,xd»7iv x«i xd e^ «ixSv e>vx« KdpotPov, x«i S-ij x«i ext&-/)ptd eaxt xtp
Tatptp Kdpotpo? tpoveuoxv xf,v notv^v. xaixa «Tdlpaxa xaXatdxaxa oxdaa Xiftol

20 xexot7jp.ev« eaxiv 'EA.X.7)atv i8d)v oi8a.

44,1. Kopoipov 8e xe&axxat xXvjaiov "Opatxxo?, k xepte£;«.ap.ev«>v a 1

stoyj A X K F S Pc Ag Vn R Va M Lab.
1. xauxo Pacd Ag Vn M Mo Lab N Vab.
— ToD om. Va. — om. Pd. 3.

lalx. La. — kotyjasv Pc Ag. 4. iiaxoiva

Pc, sxrj xoivd La. 5. d|uo; om. Vt. — dvxa
abest ab A X K F Smin. La M Va N Pa R,

est

^

in Pcd Ag Vn Lb Vt Vb edd. relL

ApjsioiQ Pd C. — xpoxdicou Xsyovxog
iv La. 6. 'FaiAjxd&yjy N Vb La Pa. — xpo-
xaxou La h. 1. et postea, xpoxdxou Pd.
7. ta/ypip Schneider, layupAc; codd. edd.,
cf. IV, 29,3, xou TcaxpoQ hy. M Mo Va.

sx&i^vai La. 8. xuvsaxy^g Ag Pd.
10. saoxdpoipoc Lb man. prima, xopot^ov
Vb. ~ ApY^tiov C Smai., ’Ap~(doiQ cett.

edd. codd. cf. IV, 3,7. VII, 4,6. II. 26,7.
III, 4,2. 11. dna La. — Z^oxipa codd.
edd., D vidit dsdxspa praestare, praef. mai.
VI, recep. Sch. 12. ot super si,

Vb, xivij? Pa. — dveaxpicpeiv M. 13. xd-

pupov La. 14. i|X7C£Ooi oi cp. Va, ot om. N
La Pa. — ivxao9-o: usque ad 6 xptxou- om. M
Mo. — oixovoixv^oai (man. rec. Bo{ji) Lb.
16. Fepdvsiav S D, rspavtav edd. rell. codd.
rspavsiav Pc, cf. 40,1. 16. iXa^sv Vb,
iXa&ov N. — aux(j> scripsi, auxoD codd.
edd., cf. ixxsaif] ot (pipovxi. — tpxias C e

coni. F, oixiaai cett. edd., otxijaca Pacd Ag
Vn Lab N Mo Va. 17. iaxiv N R Ag Pa.~ ixsT post pypa^xxai ds in N, recep. SW,
abest a cett. codd. edd. 18. cjxzixjjidB-yjv La
P<^* ”ca i<; Pa in marg. 19. xauxa Pc
B SW D Sch, xouxtov edd. cett. codd.
20. iaxtv om. N M. 31. sTda Ag.

i&l. xopoixou Ag. — spauTTcoi; Pd. —
xspisCwajisvtov edd. inde a C ex
emend. Palmerii et Camerarii, TcsptsCu)-

ansvox; La, irspisi^coajJLsvo*; edd. codd. rell.
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dfwoi xaxct ii ::aXaiov sdo; t«jv d^Xr^Tuiv sv ‘OXoiiria (rpa>Toc)

£v(xa OTdStov 5 pa|jL0JV xal aipaTr^YoOvxa uaxspov xov ''Opairrov

ct 7:oTa|x£at^at yo)pav xojv ::poao(xojv ^oxoj o* xal £v
’0 ).ujj.7:(a lo ^spiJ^ojpia

sxdvTt ::£ptppofjva», -^vovit w; dvBpdc TT£pt£Cl(oajx£'.»ou Spa{X£lv p^tuv £ativ dvr^p

2 ('j|ivd(;. 2 . ’Ex ^£ xf^; dyj^d(; xaxtoOat xf^; ddoO x>j; E'jll£(a; xaXo'jp.£vr^; 6

^AzdXXtovoc i£pdv £axtv £v ^£'ia ripooxaxr^pior xoOxo oXqov £xxpar£vxa £oxiv

£x xr^Q oSou dv£up£tv. *AxdXX(uv ^£ £v auxtp xEixa» ^£«; d^to; xai ’'ApX£pii(;

xai Ar^xoj, xai dk\a d(dX|xaxd £ax» * * llpa^ixiXoo; ::otr^aavxo; Ar^xo) xat

fi\ i:ai3£^. 3. ^Eaxi Se £v xoj *(cnivaa''(p xip dpya(o) '::Xr^o(ov zoXibv xaXoD[x£vtov

NojjicpdSojv X(3o; xap£yd|i£'^j^ zupajiiSo; 3yf,jia oo |i£fdXrj;’ xouxov ‘AkoXXcovo io

dvo|JLd!Ilouai Kaptvdv, xcd E».X£t^'jtu)v £oxtv £vxa03a »£pdv. xooauxd acptaiv £<;

3 £TdS£t^tv zap£>y£Xo
/j

koX»;. 4. ’E; Se xo eziveiov, xaXoupiEvov xai £<; f^pid;

£Xt Niaaiav, e; xouxo xaxEXt^oOaiv lEpov Ar^ir^xpo; saxi MaXoipopoo. Xs^Exat

Se xai dXXa eq xr^v EwxXr^oiv, xai xou; zpiuxoyc ::pdjiaxa ev xtq 3p£cj>avxac

Ar^ixr^xpa dvfjjidaat MaXoipdpov, xaxappy^vat Se xuj ispip xov opoipov X£X|ia(potxo 16

dv xic otJj xou ypoVju. 5. xai dxpd::oX(; saxtv svxao&a dvo|xaCoji£'vrj

xai ayxy; Niaaia. xaxa,Sdoi Se ex xf^; dxpoxoXeoK |ivf^|id eaxi zpo;

1. XI inseruit Sch et sic loqui solet Paus.,

cf. comment. ad 26,6, sequens z absorbuit

XI, abest ab edd. codd. — iv 'OKu^zta Sch,

’0Xy^izia codd. edd., ’0Xup.zta Mo. — zpo)-

xo^ addidit E. Preuner, v. Th. Preuner in

Inscr. gr. metr. p. 119. 3. dzoxsjisoHai

M, dzox£jiv33dai Vn. 4. zepipuf/oi edd.

ante C Vn Vb N R La Pacd, zepippurjvai cett.

edd. Ag M Va Lb. — xepi60'i|JL6vo’j Pa La,

Z6piCuJ3ti®''®^ — P®®''

Mo, pdov Ag M Lab N R, sed R ad marg.

pdtov, C e coni. SpojisTv pddv eoxiv dvopt

(ujivtp. 5. EOUsta; S SW D Sch, £u^i«;

rell. edd. 6. iv Ss^id usque ad 63xiv om.

Ag Pd. — ixxpaxivxi coni. Sch, Z. f. A.

1853, p. 393. 8. ioxiv N R Pa. — d^dX-

jiaxd iaxi Ilpa^ixiXou; zoir^aavxo^, Atjxco

xcft o{ X. edd. ante SW praeter S, qui in

ed. min. Arjxtij /cte ot zaiSe^ sepsit. in mai.

Sylburgium secutus scripsit d^dX^axa. eaxi

iip. zoirja. Ar^xio x. ot x., idem faciunt

SW, d][dX[i«xd isxi, llp. x. xxX. D Sch, ego

lacunam post xoirjaavxo; indicavi, verba

Arjxu) xai ot xatSs:; in Lab spatio brevi et

punctis (:) a reliquo contextu separata

sunt. 9. xXr,3uov et vu^dStuv La. 10. xouxo

codd. 11. xapr^vov Lb, Kdpvsiov coni. Sylb.,

idem vult Overbeck B. S. G. W. Leipz.

18t>4, p. 16 S, n. 118, Kapixov C. F.

Herm. Philol. III, p. 618. — EtXeillota; X
K F, erXeiUuiti; A, ErXa^iuiv cett. edd.

codd. — ioxiv om. N. — i; ixiSet^iv

edd. inde a C, ixiSei^eiv A X K (in hoc

exiBct^cilv) F R M Mo Pacd Ag N La Vn Vb,

in Pc ixtSei^iv a prima man., hoc est in

Va, ixioet^av Lb, i; addidit C. 12. xaps^exo

edd. ante C Pa R Vb La, xaper/exo cett. edd.

codd. 13. £3xiv Ni3atou Ag Vt, £3xi Ni3aiav

Pd. £3X1 Ni3aia .
.
(rasura), manu rec. corr.

£Xt vi3. Lb, vi3atdv La Pa. — xai }iaX. Vt

Ag, xaXot&dpoy Pc, xai p.£YaXotpopoy Pd.

14. xp. iv X. 7 . xpo^. Vb. 16. 8r^|iTjx£pa

Pac Ag Vn Vab Lab. — jiaXo^optov, 0

super to, Vb. — xaxapyyjvai edd. ante C

P^cd Ag Mo N R Vab Lab, xaxappyf^vai M
Vn cett. edd. 16. yxo B SW D Sch, S in

addendis T. V, axo codd. edd. cett.

17. ayxf, Vb. — vsi3ata Pc, veiaaia Pd,

viaaia Pa, Vab Vn Lab et mox veioatav Pd

Vn Lb, sup. £i Pd, vioaiav Vab La Pa.
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daXdao'^ ov d(ptxd|j.£vov .^aatXsuaai X£-(ouaiv AquTCTou, zdiBa Se sTvai

IloastScbvoc xai Atp6r|Q ’E7:d(poy Tiapi^xst xapd tt^v Ntaatav v^aoQ o5

{X£'(dXYj Mtv(pa. sviauO-a £v tcjj 7:o>^£[j.cp toj Tipoc; Nlaov 'r:apa)p|X£i xo vauxixov

xd)v KpTjXwv. 6. 'H ^£ 6p£tv7
i

~f^c, M£Yap’'^oc; Boicoxuiv £axiv o|j.opo<;, £v 4

5 M£ (ap£uat na^cd aoXi^, £X£pa ^£ AqdaO'£va (pxtaxat. louai £<; xgcq liande

£xxpa7:ojX£votQ oXqov x'^(; X£iocpo'pou 7T£Xpa ^£ixvoxat ^id 'iidavjc; iyoDoa iixTCTTYj-

*(dxac OlOTOUQ, £Q fjV 01 TOT£ £To5£UOV £V XT{j vuxxL 7. ’Ev ^£ xaT^

na-^aT*; ^£ac; 6x£X£(x£Xo d^tov ’Apx£{i.t§oc; Sojx£ipac; ^TOxXr^aiv yaXxouv d^aXixa,

p.£]^£Q‘£t Ttp Tcapd M£7ap£uotv laov xai ay^p.a ou^£v Siacpdpcoc; lyov. xal Aqta-

10 Xecoc Evxaud-d £axiv iqpcpov xou ’Adpdaxou* xouxov "(dp, dx£ ’Ap^£iot xd d£6x£pov

£<; 01^ ^ac; £axpdx£uaav, oxo xv^v zpwxvjv (idyyjv xpog FXiadvxt dxoO-avdvxa (A

7ipooi^xovx£<; £<; Ha^dq x^c M£i[ap{do^ xop.(aavx£(; O-dxxouat, xai Ai"(idX£iov £Xi

xaX£ixai xd /jpipov. 8 . ’Ev AiYoaO-£voi; d£ M£Xd{j.'irodo(; xou ’Ap.uO'dovdc; £axiv 5

i£po'v xai dvfjp ou {i.£-^ac; £'X£ip‘(aajX£vo<; £v axi^XT(i’ xai O-dooai xtp M£Xdjj.']todi

16 xai dvd 'xdv Ixoq iopxr^v d^Goai. |xavx£d£a9’ai dd oux£ di’ dv£ipdxtt)v adxdv

1. ft^ctaoT]; La. — ds post iraida om.

N Pa, habet Pa in marg. 2. Xi^dsi; Pd.

3. od Mi'vo}i; ivxaO&a codd. edd.

ante DSch, correxit S in Auctario od jxe-

•(oXy], Mtvoja xaXoupsvYj. IvtadS-a, D Sch

scribunt od jxs^dXyj Mivida. ivxauB-a, quod

recepi cum Herw. Mivuia scribens hic et

III, 23,11, cf. Stahl, Quaest. Gramm. ad

Thuc. pertin. 37, — xu> ante icpo^; om.

La Pa. — vsiaov Lb M Mo Ag Pad R Vn Vb,

v^aov La, viaov Va. — TCapdpjisi Ag La.

4. dpyjvrj La, dpivrj Va. — ixs^dpidoi; Lab.

— XTfj B. coni, pro xv^? B. S, at cf. II,

12,3. 34,4. 6. IIa-(at La edd. inde a C

praeter S, qui cum codd. edd. rell. IlYj^at

scr., in Pa a super t], paullo post !!«(«!;

eaedem editiones Pac Ag Vn R N Lab, IlYjYdc;

cett. edd. codd., deinde 1. 8. Ilafatc Pacd

AgVnNR Vb, HyjfaT; A X K F S VaMo, 1. 12.

nrj-jdc; X K F S Va M Mo Pd, cett.

— Arpo9-aiva edd. ante C Pacd Vn M N R

Lab, aqia&sva Mo Vab Ag Vt (in Ag s exp.

et ai sup. vers., in Vt si sup. s), AiYoad^sva

cett. edd. 6. ixxpuxo^svoic; M, expo!TCu)|X£-

vok; Mo. — vstocpdpou N, Xsrjcpdpou La.

8. oTusXtTcsxo edd. ante S Pa Vb La, uxsXs''-

X£xo cett. edd. Ped Ag Vn Va M Mo Lb.

— aujx^pa^ La. 9. aiYiaXIcui; v^ptpov ivxauO-a

Mo. 11. Sch ubique FXiadvxi, hic cum

plerisque codd., ^Xiadvxi Va La, Pd fXtaavxt,

cett. edd. non sibi constant, cum hoc loco

in rXiadvxi consentiant praeter D, in quo

est rXtaavxi, ceteris locis (IX, 5,13. 8
,
6 .

9,4. 19,3) accentum variant, variant et

codd. accentum formamque nominis (7X1
-

aavxi, YXiadvxi, -fXtaaavxi, “(Xrjaaavxi) cf.

Schol. II. II, 504, Bkk. Anecd. comme-

morat rXiad(; £v xoT? £i<; a? x£piaxuj-

jiivoi?, p. 1186 a£ar]ji.£iu)xai iv xoTc

xuptov; xo rXiadg FXiadvxoQ TOpixxoauXXct-

xXi9-£v* iaxi §£ ovojia irdX£tog.

— terminat, xi in Lb m. rec. delevit.

12. iLsydpi^o<; Lb. — ^dxxouai xoptaavx£?

Lb M Mo Vn, 9-dxxooai xoju'Covx£<; Va, xo-

jjLiaavx£(; S-dxxooai cett. codd. edd., S^dxxoy-

aiv Ag Vb. — atpidXEiov Lb. — Ixi xa

xaXsaai Va. 18. AqoaB-svoig edd, inde a C

Va M Mo Pd Ag N R Vn, aiaoa9-£voT? Pc et

manu prima Vn, Ai7i<39^svoig edd. ante C

Vb La Pa, ivaiaoa8-£voi<; (man. rec. ji

super ao) Lb. 14. atiXXrj La. 15. 0:700-

aiv Mo Ag. — {xavxsuooai ds Va.
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ouT£ aXXcuc Xifouai. xal zd^s Bs aXXo Tjxooaa, ev 'Epsvsta zi^ Meyapia)v

xojjrfl AuTovoVjV zrjv Kd^jxou tiij T£ ’Axia((i)vo^ davdTcp, au|j.pdvTi u)Q X£*(£'^ai»

xai Tijj TidTfl xoO oixo'j tou xaTpujoi» xu/Xl "£pt<3aox£pov ct/w^ouaav, ivzau^a ix

Hrjfluiv liSTotx^^aar xa*. Auxovor^^ jxvf^|Ad soxtv £v xtJ xwp-iQ xauxiQ.

9. MoOat Si £x M£*(dpa)v £;; Koptv^v dXXot X£ £iat xdcpot xal auXr^zoo 5

iIa|x(o'j TrjX£(pdvoL»;* ::or^aat ^£ xov xdcpov KX£o::dxpav xT|V xou

’A[x6vxoo X£"(ooat. xal Kapo; xou ^opwvEioQ jxv^jAd £oxi, xo |i£v £^

ydj|jLa oax£pov ^£ xoO 9‘£oli ypyjaavxoQ EXOoiAyjS-r^ Xt&oj xo^y(x*(i. }x&vo!(; ^£

"EXXrjvcov i\l£-(ap£0atv 6 xo-f/lxrjC ouxo(; £axt, xal ofuiv [xal] £v xijj toXe»

7:£7:olrjXat zoXkd aOxoO. £oxi dk d^av Xeuxo; xal dXXoy Xidou jxaXaxwXEpoQ* 10

xdy/fji ^£ al d-aXdaaiat ^td zavxoc £v£to(v ol. ouxo; jx£v xotouxoQ £OXtv 6 Xldo(;’

lU. XTjV ^£ ovo|AaS^oji£vrjV d-xo ilxlptovo; xal £; xo5e (65ov) ilxlptov, vjvlxa Me-

japEuoiv £KoX£|idpy£', xpujxo^, oj; XEfooatv, Erolr^aEv dvSpdoiv oSeueiv EuCwvotc;.

’A5ptavo; 5e [6] paatXEu; xal ouxcuq, oj; xal r^v dpjiaxa ivavzia iXauvTiZat, xaz-

EOXYiOEv Eupuyiop^ XE xal EKtxrj^Eiav slva». 16

11. Adfoi Se Eioiv Es xd; uExpa; ai xaxd xo oxevov x^; oSoO jxdXtoxa

dvsyooatv, Ss |i£v xr^v MoXoyplSa, to; dzo xaux/^; aoxr^v Ss t^dXaaaav ’lvco p(c|>ai, Me-

XtxEpXTjV £yo'jaa xd)v ^alScov xov vEwxEpov xov fdp Sy] rpEO^oxEpov aoxojv Aeapyov

I. Xs (oua»v Pa N R Ag. — xoos orj dXXo

Vt Ag, ToSe ot, dXXo Pc, xo os dXXo N,

xoSs dXXo edd. ante B, Vab M Pa (in Pa

os sup. lin. alia m. addit.) R La, xoxs cTXXo

Lb Mo, xoSs Ss B D Sch, xoos Srj SW.

— dXXyj Pd. — spsvsid Ag, sine iota

subscr. Pd, spivtd Steph. Byz. (cf. Sch in

Z. f. A. 1863, 407), 1’spavsid Mueller, Dor.

II, 432. — roXsi pro xd)jiT[j Vb R Pa La, (Vb

R supra lin., La Pa in marg. xiupr^), Va M
Mo xdp.Tfj, in M Mo 10 super 0. 2 . post

y^xouaa et dX‘(0U3av virgulam posuit, delevit

post xojjjLTfj Guri. p. 468. 3. pro xal La

Pa N sv. — dXoDoav La Vn (ad marg.

dX^ouaav Vn). 4. saxi Mo. 5. u.s][apstov

La. — stc; edd. ante SW codd. — siVtv

Ag Vb. — xd xdcpoi Pd. 6. xrjXscpavou;

M Mo. — xou om. N. 7. Xi^ouaiv R Mo.

— cpopwvso; Va. — saxiv Ag N. 9. acpiaiv

xal Vb Mo, ocpiai xal cett., xal sepsi.

10. iaxiv d^av Ag Pd. 11. xd^^yai Mo.

-- ooxoQ scripsi, coni. SW Herw., ayxo^

codd. edd. dXqoi; Pd. 12. (oSov) inserui.

— Sxipu>vT]v (Sxtptov) coni. E. Curtius

Pelop. I, 26,7, Xxipdivrjv codd. edd. ante

C, ilxcpiuv cett. edd., aTToaxipiovr^v i^vixa N,

xal s; xdSs XxipujvTjv uncis includit Elmsl.

ad Eur. Heracl. p. 137 (S). — ^is^apsuaiv

N. „Post exoXs|idp';(si est punctum et vi-

deor mihi magnam lacunam deprehendere."

I Reisk. MS (S). 13. 0; Mo. — dSsueiv

suCiuvois (svCiovoi; M Mo) edd. inde a B

Pcd Ag M Mo Va Lb Vn R, sed R transponit

verba litteris a p supra lin. positis,

syCiovoi; oostisiv edd. rell. Vb N La Pa, in

syCiovoi; Lb habet v deletum (Ciooi;) et sy

correctum. 14. os om. Lb Vt Ag Pcd, Vn

addidit in marg. — aopiavo; Mo. — [6]

Sch, V. 36,3. — post paaiXsy; distinguit

Lb. — xal oyxo; La, xal sepsit D. — to;

xal app.. sv. sXayvsa^ai edd. ante B, SW D

N Pa La, 6j; xal f^v (-^v Lb) apix. sv. iXay-

vTjxai B Sch Mo Pacd Lb Va Ag Vn R, sed

in R /,v erasum est, oj; xal piv app. sv.

sXayv^ Vt, ouxoj; xal apix. sv. sXativsa^ai

Vb. 16. xs om. La Pa. 16. a1 Pa sup. vers.

— adsvov R Vb La Pa. 17. ’Ivu) M Mo, sic

et postea. 18. xov ante vsiux. inseruit B,
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«7:£XT£iv£v 6 Traxyjp. xai [xavevta ^pdaai xauxa ^AMfJiavxa,

Xe^fsxat xai coq eq xy]v ’Ivto xal xoaq aiix^q %oCibaq, ^pi^aatxo dxpax£i

X(p dup-cp, xov au[xpdvxot ’Op)(0|X£v(otQ Xt|i.6v xal xov ^oxouvxa Opl^ou O-dvaxov

alad’0|j.£vo(;, ou xo 9-£Tov aixiov ou -(£V£aO-ai, pooX£uaat ^£ ettI xoTq Tcaiolv ’Ivo)

6 p.7jxputdv o6aav. xox£ ^£ cp£UYouaa £q O-dXaaaav auxyjv xal xov -xai^a d%o 8

x*/j<; :r£xpa(; xtJq MoXoupl^oQ dcpiTjaiv. £$£v£^9'£vxo(; §£ £(; xov KoptvO'(o)v laO-p-ov

6to SsX^pTvoc;, ax; X£'(£xai, xou ^at^OQ, xt|j.al xal dXkai xip M£XiX£px'(j §£Bovxai

jj.£Xovo|JLaa9'£vxt IIaXal{xovt xal xu)v ’IaO'pilo)v £t:’ aox(p xov dySiva dyouat.

12. XYjv p.£v ^7] MoXoupl^a TCEXpav A£uxoO'£a<; xal IlaXalpLOvot; i£pdv

10 xdq §£ jx£xd xauxTjv voix'Xouatv ivaysiQ, 6'xt 'xapotxwv acpiaiv 6 ExipoDv, oTzdaoi^

xd)v q£vcov £7C£x6Y7av£v, ^cp»£t ocpd^ £<; XT^v ddXaaaav. ^sXcdvrj de uKSvi^^eTo

xaiQ TtEXpatc; xouq iapXvjO-EvxaQ dp7:d£^£iv £ial ^£ al O-aXdaaiat, T:Xyj\> pL£Y£0'Oot;

xal TO^wv, o|xoiat xalc; 7£paalatc;, TO^ac; de ioixdzaQ l^ooat xdig cpd)xai<;. xo6-

X(i)v 7i£piyjX9'£v Tj ^IxYj Sxlpoiva d<p£d'£vxa eq d-dXaaaav XTjV atixyjv 6tco Qyjgeodq.

16 13. ETZi de xo5 dpooi; x^J dxpa Atd<; £axtv ’Acp£alou xaXoy[JL£vou vaoQ* cpaal d£ 9

£irl xoo aujxpdvxoQ tiox£ xoTq "EXXvjaiv ouyjxou 9'6aavxoc Alaxou xaxd §7] xt

Xd^iov X(p IIav£XX7jvl(p Ati £v AlYtvi(j
* * * xojxtaavxa ^£ dcp£Tvat, xal ^td

recep. edd. seqq., est in Vn. 1. dpuyaai

La. — ’A9'dpavxa om. Vb, ’A9-apd9a M.

2. £t; edd. ante S, Pa Mo, i; cett. edd.

codd. 3. Xqiov edd. inde a C Mo Pcd Ag

Vn Va N R, in R oi super t, coniecit

Loescher., Xoijjlov cett. edd. Vb M (?) Pa, in

hoc i sup. 01 . 4. 00 To 9-stov alxiov ov

YsvsoO-ai A F C S B N R Va (ov pro ov Va)

M Mo, in M ov supra versum, ou — ou

SW D Sch Vb (ou ^sv.) ou — ov X K, ou

— 01 Schmitt. Philol. 1856, 469, o — ov

Lb Pabcd Ag Fab La (ov pro ov Fab La Pd)

Vn (ou super o). — pouXsuaai Bs iid xou-

xoig xdaiv codd. edd., stcI xoii; xaialv coni.

SW, cf. VII, 9,6 ^ouXsuovxE^ xavxota sxl

'AyaioTi;. 5. x'^v Bs cpsu^uuoav^ Wa, fs6-

youaav etiam Pa La Vb et per corr. R.

— aux^v M, ccuxyj Pcd Ag Lb Vn (in Vn

man rec. supra vers. additit v.) 6. izi-

xpyj;, a super vj, Vb, %pac, Mo. — dcpirjaiv,

sTvai super rjaiv, N.
^

7. o£X(ptvo(; Va.

— p.£X'xpdxTfj R M, |X£Xt.xpdx£i, -q super £i,

Vb. — BtBovxai edd. ante B, N R Vab La,

B£^ovxai cett. edd. Pacd Ag M Mo Vn Lb.

8. xd)v man. rec. in xov mutavit in Lb,

X(jj Mo. — xov om. La. — dyooo\y B SW
Pausanias I.

Ag N, «Youai cett. edd. Pac R Vn Lab Mo.

9. TCEXpa M La. — X£uxo0’£«v La. — xa-

XatpcDvo; Vb. — coni. Haupt. Herm.

IV, 30. 10. iJL£x’ auxTjv N, ji.£xd xauxyj, v

sup. rj alia manu addito, Pa. — iva^sti?

Vb (cf. supra § 2 BTCidsi^silv). — ax['po<;

M Mo Lb Vt Pcd Ag et manu prima R.

11. £XUYX«v£v Vt Ag Pd. — T^cpiYj M Mo Vb

La. — xsXdjvi Ag Pd, x^Xcbvrjv Vn Vb M
Lab Pa (in Lb Pa man. rec. v delevit).

12. otpxccCstv, (0 super £t a man. rec., Lb.

— B-akaoataii; Vb. 13. ojxoia Mo. — x^P”

oalsQ La. — Ixouaiv Ag Vb. 14. ux^XO^v,

ad marg. x£j5i^X9-£v, R Pa, X£pi^X9’£ tj Vb.

16. ixt' xou au{xp. scripsi, ixt xou aujj.p. cett.

— Q-uactvxoc Ataxou om. La. — xaxd dij

XI Sch, xaxd xi drj codd. edd., 0£ pro drj

Pd Fa. 17. xav£XX7]vc}j Va. — lacunam

post At^tvif] esse primus vidit C, indicant

eam B D Sch, in SW puncta lacunam in-

dicantia per errorem excidisse videntur,

Aql'''?] ^^®l 2^«vxd X£ dfsivai coni. F, S

cpaal 0£ £xl — auxp^ou coniungit cum prae-

cedentibus ’Acp£aiou xaXou|i.£vou
:

«dicunt

vero eum ita nominatum esse de,“ post

plenius interpungit et xojtiaavxa in-

8
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’Acp£otov xakeXob-ai tov A(a. svxauO-a xal ^Acppo^tXTjQ «•(«Xp-a xotl ^AtcoX-

14. nposXdoOat ^£ BQ xo Trpdaw [ivyjixd saxiv Eupu-

Be ex x^^Q ’Axxix'^c; |j.exd xrjv xpdc; 'HpaxXeiSaQ iJ.dy'/jv ev-

aOxdv UTZO ’Io)ido(j Xepoatv. ex xa6x7|(; x*^<; oBou xaxapldatv

xal |xex’ auxd Me-(apeuatv dpot irpoc; xt]v Ko-

xooxo

10 Xcovdc; eaxi xal IlavdQ*

aO'eo)(;’ cpe6-(ovxa

xau0-a aTTodaveiv

^ AizoXkoivoc, lepdv eaxt Aaxojou,

pivdlav, evO-a "TXXov xdv 'HpaxXeouq

Xeiouatv.

terpretatur cura dignatum et dcpsTvai liber-

asse scii, a siccitate. 1. «(psaaov Vb.

— xczl post ivxczuQ-a om. N. 2. iaxiv

Pa N R Ag. — TCpoasXS-ouai edd. ante

C codd. Calderin. Amas., TcposX&otJOi

emend. Sylb., recep. edd. inde a C.

5. Xy]xu)0 u, a super vj, Va. — jxsxd xauxa

Vt, pt£x’ edd. inde a B Pacd Ag Va Lb M
Mo N R Vn, psxd edd. rell. Vb La. 6. v^pa-

[xovojxay^aat TCpdc; xdv ’Apxdda ’'Eyejj.ov

xXsd La. 6. ’'E/£pv emend. X, est in Ag

Pd M Mo edd., iyejiova A N R Pc Vn Vab

Lab. 7. Xs-^ouai Pa.

Pc addit: ziXoc, xou a xd>v dd-yjvalxoiv xal

jjLSYapixiuv, in Pd addidit alia man. in

marg. xsXo; xou d xyjc, xepirjY^jascoQ, Ag
xsXo; xou Tipdjxou Xd^ou Tqz xaD-’ ‘"EXXdda

•iC£pirj'(>j<3£(jD(; Ilauoavtou, Mo xauaavtou Tupcu-

xou xsXoc;.



Anmerkungen zum ersten Buch.

(Betreffs der Abkiirzungen in den Citaten wird auf das im Vorwort gegebene

Verzeichniss verwiesen).

Ais Titel findet sich in den Handschriften meist Ilauaavtou 'WhXdhoq, TcsjaiYj-

(yjastoc;, in Ya folgt darauf noch Arcua, in Pc steht ais Haupttlberschrift:

latopuou icauaavtoL) icspr/jYvjaswc; sXXaoog, hierauf ebenfalls icauaavtou kXkdZoc, TCspiYji^asa)!;.

In Ma lautet der Titel llauaaviou ta-copioypa^ou taxoptai, Paus. selbst bezeichnet

das erste Bnch bis 39,3 mit xa Axxua' I 22,7, oder er nennt es Ax^tg au^-

Ypacpyj (>^ a. Ax&.) II 21,4. IH 11,1. 17,3. lY 28,3. Y 10,4. YII 7,7.

20,6. IX 6,5, ferner 6 Xopi; 6 Ic, AS-yjvatouc; und xa £<; A97]vatoug mit oder ohne

Ipvxa lY 35,4. YI 14,9. YII 20,6. IX 19,4 (xou Xopu). — Ebenso verhalt

es sich mit den iibrigen Theilen des Werks, vgl.
yj
Ms^apuyj, Kopivllia, Aaxwvixy^,

Msaayjvta, Iluuojvia, ’0p'y(O|JL£via U. S. W. aofYpacpyJ II 1,1. 19,8. III 7,5. 10,5.

15,10. lY 2,4. 6,4. IX 5,5. 24,3. X 38,10. — yj a. yj Mqaptc, Ap^oW^ IX

19,2. lY 2,4. YlII 4,6. 6 Xd^oc; 6 ig Apxadag, ^HXeioug YI 2,4. X 9,2. xa ig

"HXsioug YIII 48,2 — xou Xd^ou X 37,4. YIII 52,5. xa Ipvxa ig Msaayjvtoog, Ao-

xpodg, Apxadag (xot) Xd^ou) IX 14,5. 23,7. 41,2. X 32,10. Bemerkenswerth

endlich 6 Apxadudg Xd^og A^in 44,1. yj ig A/aiGug ai/(7pacpy] YI 3,8. oi Sxapxia-

xuol Xd^oi YI 4,10, Vgl. VI 1,6 iv xotg Xd-jfoig ot sg xoug paaiXsag xoug AaxsBaji-oviayv

h/00<3l.

Gap. I.

Sunion. Laurion. Die Patroklosinsel. Der Peiraieus. Munichia.

Phaleron.

Pausanias beginnt ohne Einleitung, wohl weil er eine solche nicht fur

nbthig hielt, ebenso fehlt auch ein Epilog; jedenfalls darf der Mangel einer

Einleitung nicht ais Beweis fiir die Unvollstandigkeit des Werkes angesehen

werden, denn das erste Buch ist fiir sich allein herausgegeben worden (nach

Heberdey Die Beisen des Pausanias S. 99 bildete 39,3 den Schluss der

Sonderausgabe der Attika), wie sich u. a. aus der Thatsache schliessen lasst,

dass eine Beihe von Nachtragen und Yerbesserungen zu Stellen im ersten

8*



116 I 1, 1 — 2.

Buch in den spatern sich finden, besonders aber hervorgeht aus VII 20,6,

wo gesagt ist, dass in den Attika vom Odeion des Herodes nicht gesprochen

sei, weil der Verfasser dieselben schon vollendet gehabt habe, ehe der

Bau begonnen worden; s. hiertiber Schubart in der Einleitung zur

Uebersetznng S. 8 fg., Gurlitt Ueber Pausanias S. 3 u. 69, Anm. 14.

— Unvollstandig ist die Periegese allerdings, denn beabsichtigt war die Be-

handlung aller griechischen Merkwtirdigkeiten (I 26,4), wiihrend in Wirk-

lichkeit ausser dem Peloponnes nur ein Theil von Mittelgriechenland zur Be-

sprechung gelangt.

S. 1,2. itpoxcixoti, liegt vorn im griechischen Festlande, bildet die Spitze;

x>); hiingt von icpoxc.xai ab, xf;; 'Axxixfj; ist gen. partit.

S. 1,3. ist die Hafenbucht auf der Westseite des Kaps, dieselbe ist

„von geringer Bedeutung fiir die Schifffahrt, da sie dem SUdwind fast schutz-

los gebffnet ist,“ BSdeker S. 135.

ebd. Die Ruinen dieses Athenentempels krbnen noch heut die ins

Meer hinausragende HOhe des Kap Sunion (heut Kap Kolonmls genannt). Er

ist auf dem Stylobat und den Stufen eines iilteren, nie ganz fertig gewordenen

und wahrscheinlich in den Perserkriegen zerstbrlen Tempels aus Poros erbaut,

ais dorischer Peripteros, mit 6 Sliulen in der Front, 13 an den Langseiten;

die Masse betragen in der Bndte 13,48 m, in der LSnge 31,15 in. Das Ma-

terial ist grobkbrnigrr Marmor. Von den Siiulen standen am Ende des

17. .Tahrhunderts noch 19 aufrecht, Anfang unsres Jahrhunderts 14 (vgl.

Michaelis A. M. I 105 A. 2), heut noch 9 von der sUdlichen Langseite,

2 von der nbrdlichen, ferner Reste vom 1’ronaos; Fragmento der Frlessculp-

tunm (anscheinend Theseusthaten darstellend) liegen am Boden. Zu vergi,

lonian Antiqu. II 5 pl. 9 — 14. Exped. de Moree lll pl. 30 — 37.

Dbrpfeld A. M. IX 324 m. Tai”. 15 fg.; die Sculptunm sind publicirt

Exped. de Mor^e III pl. 33 und 35. LangeA. M. VI 233 mit Nachtrag

von Furtwlingler ebd. VII 396, am besten bei Fabricius A. M. IX

339 mit Taf. 17 — 20. — Ross Inselreisen II 4 ff. hielt den Tempel, da die

Siiulen nur 16 Canneluren haben (anst. 20) fiir urait, vielleieht vorhomerisch

;

heut versetzt man ihn fast allgemein in perikleische Zeit, vgl. Bursian I

355. Durm Bauk. d. Gr. 153. Abweichender Ansicht ist, vornehmlich

wegen des Stils der Sculpturen, Furtwlingler Meisterwerke S. 72. Er-

wlihnt wird der Tempel nur noch bei Vitr. IV 8,4, wonach der T. des Kastor

im Circus Flaminius ihm lihnlich in der Anlage gewesen sei.

S. 1,4. Der eigentliche Betrieb der Bergwerke im Laurion hatte

schon zu Strabos Zeit aufgehbrt, s. IX p. 399, weil er die Kosten nicht

mehr deckte, ebd. lll p. 147; nliheres „iiber die laurischen Silberbergwerke in

Attika“ bei Boeckh Kl. Schriflen V 1 ff. Heute wird wiederum gegraben,

hauptsachlich auf Blei, s. Blideker S. 134, andere Literatur bei Milch-

hdfer Text zu den Karten von Attika lll — VI 22; beizufugen ist J.

J. B in der Laurion. Die attischen Bergwerke im Alterthum. Progr.

Laibach 1895.

S. 1,5. IIaxp<i«Xoy vfjoo;, so auch 35,1 und bei Steph. Byz., bei Strab. IX

p. 398 IlaxpdxXoy Steinen vorhanden;
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das Kiistengebiet der Insel gegeniiber heisst Charaka, s. Milchhbfer a. a.

0. 31. Heute heisst die Insel Gaidaronisi, s. Ross Reisen auf den griech.

Inseln I 105, Milchhdfer a. a. 0. 18. Auf dieser kleinen Insel verschanzte

sich Patroklos, der Nauarch Ptolemaios IT. Philadelphos, im scg. Chremoni-

deischen Krieg, xspixaS^rjpLsvou ^'/rqdvou Ailrjvac; xal iaoBou x?]<; kc, xrjv icoXiv

xd ’A9r|Vot(uv au|HJLO£';(ixd 1^1 ^§^1* 1 Wachsmuth Stadt

Athen I 627. Bemerkenswerth Jst iibrigens, dass die Insel bereits hier be-

sprochen wird, sodass in dem Abschnitt iiber die zu Attika gehbrenden

Inseln c. 35 nichts mehr iiber dieselbe zu sagen bleibt, s. Heberdey a.

a. 0. S. 97, der in § 1 persbnliche, nicht aus dem Periplus geflossene No-

tizen des Pausanias erkennt.

S. 1,7. nxoXeaaiou ist ohne Klammern eingesetzt, weil es sicher scheint,

dass Pausanias das Wort geschrieben hat; denn einmal ist IIxoXs|iaio(; 6 xou Ad^ou,

wie die Handschriften haben, gegen seinen Sprachgebrauch, nach dem Ptole-

maios, der Sohn des Lagos, nur heissen kann lIxoXsjiaTo; 6 AdyoD oder IlxoXetiatog

Adyyj oder endlich 6 Actfoy nxoXsjxaio;, s. Progr. d. Gymn. z. Heidelberg 1873,

s. 9 fg.; und zweitens geht aus 7,3 hervor, dass Pausanias den Sachverhalt ganz

genau kannte. Paumier bemerkt zu der Stelle am Rande seines Exemplars:

dTud‘(ovo; Br^Xovdxi, yaxspov '(dp ipsT, dxi zicpuxsv 6 (piXddsXcpo; xaXoujxsvoQ. dXXoji; Bs ou

au|xcp(ova xaxd xou; xaipou;* nxoXsjxato; jdp 6 Actfou xaxd xt]v pxB oXuji-iadBa ixeXeuxrjaev,

(OQ cpyj3t. lloX-jp. iv x^ p. x^;; oypfpaf^;. >5
^3 ’Ab-yjviov TZoXiopyJa uaxspov i-jcsvsxo.

S. 1,9. Zu icp^sips vgl. 30,4; Ross Attische Demen 101 vermuthet,

dass damals von den Truppen des Antigonos Gonatas eine Reihe von Grabern

der Nekropole des Peiraieus erbrochen und gepliindert worden seien, s.

Wachsmuth I 638, A. 2. Milchhbfer a. a. 0. II 8.

S. 1,10. De nomine Piraei handelt E. Curtius in der Commentatio de

portubus Athenarum 7 fif.; Steph. Byz. bemerkt s. v. Esipawc; — ouxojc; ixccXslxo

0 Xnirjv X7^(; ’Axxix^c Tlsipaio^ os xal xo iB-vixov uaxspov os Ilsipaisuc. Nach Strab. I 59

xov Ilsipaid vrioidCo'/xa xpoxspov xai xspoiv xy;^ dxv/jc, xsijxsvov ouxa)(; cpaatv ovojxaaS-^va^

Vgl. Suid. s. V. ’'EjjLpo!po<; und Plin. II 201
;
damit im Einklang steht eine Rand-

bemerkung, die sich findet in R Vt Fb (in Fa stand dieselbe wie in Fb auf

dem Titelblatt, doch sind nur noch wenige Worte zu lesen, ebenso in Pd; in

M Pc und Vn dagegen fehlt die Note ganz, wie iiberhaupt die meisten in den

erstgenannten erhaltenen Bemerkungen, demnach ist zu corrigiren SW praef. I,

XXIII (cod. Venetus) und Spiro im Hermes XXIX 144): Tcsipssuc; xspssuc; xic;

ojv fdp oxs 00 auvyjirxsxo x;^ •pyj, aXX’ v^ao<;' Tzapd xo Tcepaiooad-ca oZv icspsscx; xai

irXsovoca^jLtp xou twxa irsipssuQ: Die Note stammt aus dem Etymol. Magn., s.

Reitzenstein Hermes XXIX 232 und Wilamowitz ebd. 243. „Die

Insel ist im Laufe der Zeit durch die Anschwemmungen der vom Daphni-

Gebirge herunterkommenden Bache und die Ablagerungen des Kephisos mit

dem Festland verbunden worden Milchhbfer a. a. 0. I 10. Das Wort

wird in verschiedener Bedeutung gebraucht, fiir den Demos, dann fiir den

grossen Hafen, endlich fiir die ganze Halbinsel, s. TJlrichs Reisen und

Forschungen in Griechenland II 169 Anm. 30. — o^jjloq heisst hei Paus.

Landgemeinde im Gegensatz zur xoXu;, s. 14 ex. 22,3. 26,6. 29,2. V 16,6.

So kannBrauron ein B^ji.o<; heissen 23,7, s.Wilamowitz Antig. v. Karystos S. 12.
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S. 1,11. Der Hafen einer vom Meer entlegenen Stadt heisst ixiveiov, er

mag Kaufhafen (ijiTCopiov) oder Kriegshafen (vaooTa&iio;, vayaxa^tJLov) sein, oder,

wie gewdhnlich, beides zugleich. So gebrauchen das Wort Aristoteles, Thu-

kydides und Andere, bes. Strabo und Pausanias. Ulrichs a. a. 0. II 187,

Anin. 7; vgl. 39,4 Nisaia, II 2,3 Lechaion und Kenchreai, 12,2 Aristonautai

(?), 36,2 Mases, III 23,1 Skandeia, lY 3,10 Mothone, 23,1 Kyllene, VII

26,1 Aigeira, fX 32,1 Kreusis, X 1,2 Kirrha.

ebd. 0(zXYjpov hat seinen Xamen”von der weissschiiumenden Brandung, s. 11.

XI II 799 x6|jlc(-c£ <paXrjp'.oo)vx<z, M ilchhdfer a, a. 0. 11 3 und vgl. Lykophr. 491.

Die Entfernung von der Stadt wird VIII 10,4 genauer auf ungefahr zwanzig

Stadien angegeben, so auch Schol. Arist. Av. 1694 und Hesych. s. v. xX£'}tppuxov

Goojp; heute ist die Entfernung grosser, nach Bursian 1 271 liegt Athen andert-

halb Stunden nbrdlich voin Phaleron und zwei Stunden norddstlich vom Peiraieus,

s. auch Ulrichs a. a. O. S. 159 A. 2; nach Milchhofer a. a. 0. I 24

reichte wohl der dstliche Theil der Bucht soweit in’s Liind hinein, diiss jene

Entfernungsangaben aks zutreffend gelten kdnnen.

S. 1,12. Zu irtvsiov vgl. Herod. VI 116 (Da/.rjpou xoOxo y}p r^v izivsiov xoxs

(im Jahr 490) xmv ’AI>t,vc«'ojv, Diod. XI 41, Corn. Xep. Them. 6. Nach

Wernicke De Pausaniae Periegetae studiis Herodoteis 30 wkrc die Angabe,

Theseus und Menestheus seien vom Phaleron ausgefahren, ein blosser Schluss

aus dieser Bemerkung Herodots, s. dagegen Gurlitt a. a. O. S. 231; hei

Plut. Thes. 17. 22. fahrt Theseus ebenfalls vom Phaleron ab, vgl. auch Nonn.

Dionys. XIII 198.

S. 1,14. BajiiaxoxX^; 03 6)c xxX. sagt Paus. nach Thuk. I 93,3. The-

mistokles war nach Dionys. Hal. VI J41 Archon Eponyraos a. 49^/2, Beloch

Griech. Gesch. 1 362,5; K. \V. Kriiger Hist. Uhil. Stud. 1 14 ff. u. andere,

darunter auch Busolt Gr. Gesch. 11 126, u. 3, bei dem Literatur iiber die

Frage aufgeziihlt ist, und Adolf Bauer Literar. u. hist. Forschungen zu

Aristoteles ’A^,vato)v zoh-zia 128 ff. entscheiden sich fiir das Jahr 482/j.

S. 1,15. Thuk. 1. C.: vojt!'Ci'»v xo X£ ywptov xaXov itvcj». Xiasvct; r/ov xpsi; auxocpuct;,

es waren der gleich nachher aip^xo; ‘/.layjv genannte Haupthafen, der Peiraieus

im engeren Sinne, der von Zea (heute Paschalimani) und der von Munichia

(heute Phanari), s. Ulrichs II 169 ff., Wachsmuth I 306 ff.; dass Thuk.

nicht an die drei Buchten des Peiraieus denke, hat zuerst E. Curtius er-

kannt, s. Comment. de Port. Ath. p. 44, wo dann allerdings die Ansicht ver-

fochten wird, gemeint seien „Phalerus, Munychia, Piraeus, probi illi et soli

Xnxivs; auxocpucT;." Vgl. femer Wachsmuth Ber. d. sachs. Gesellsch. d. AViss.

1887, 370 ff., der u. a, nachweist, dass Kcf^&ctpo; der Xame des ixi-poxo; Xiiirjv

war; andere Literatur bei Busolt Gr. Gesch. II 327, A. 3.

S. 1,16. slvai abundirt wie 5,1. 33,3. VIII 43,1. — vsw; — or/oi, ebenso

die beiden Worter getrennt 29, 16, vgl. xov Mtvio xaXou|i£vov xaDpov 22,5. III 18,

11 und IX 31,3 >5
xou ''krou xaXo-jpivrj xpyjvr;. Bei der furchtbaren Zerstorung

durch Sulla im Jahre 86 (s. Cic. ad. Fam. IV 5, 4, Plut. Sulla 14, Strab.

IX 395 fg.; XIV 654) waren auch die Schiffshauser in Flammen aufgegangen,

Appian. Bell. Mithr. 41, doch blieb der Hafen nicht unbenutzt und der Peirai-

eus nicht unbewohnt, unter Hadrian namentlich kamen bessere Zeiten fiir ihn.
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s. Wachsmuth II II ff. und Gurlitt S. 220 ff. Die Schiffshauser, die

Paus. im Auge hat, sind nach seinen Worten (vswt; xat Ic, l]d r^aav oixot. xai xpog

Tio xacpo; 0£|xiaxoxX£ou(;) nicht am grossen Hafen zu suchen, viel-

mehr lagen sie am Hafen von Zea, s. Ulrichs II 172, Gurlitt S. 205. —
Nach Kalkmann S. 54 ff. beschriebe Paus. hier die vorsullanische Zeit;

gegen ihn wendet sich Gurlitt S. 208, dem Heberdey a. a. 0. S. 97 bei-

stimmt, wahrend B. Keil die Beweisfiihrung Gurlitts ais vdllig verfehlt

nachzuweisen sucht, s. Herm. XXV 317 ff. und die treffende Antwort

Gurlitts in der Philol. Wochenschrift 1890, 842 f. — Ueber erhaltene Reste

der Anlagen vgl. Graser im Philol. XXXI 1 ff. Milchhdfer Karten

V. Attika I 14 und nach neueren, vielfach berichtigenden Untersuchungen (in

den Ilpaxxixa 1885 S. 83) Wachsmuth II 66.

S. 1,17. Grab des Themistokles. Vgl. Plut. Them. 32: AioBcupoc; 6

7i£piY]'(y]xy]i; iv xoTt; 7C£pl jj.vyjjj.ax(i)v £iprjX£v, u)^ utcovowv ^dXkov 7] ^^ivwaxoiv, oxi TC£pt

xov )xt^av Ki^iva xou Il£ipai6i!; uxo xou xaxd xov ’"AXxijxov axpwxyjpiou xpox£ixczt xk; otov

«7XOJV xal xajJL(|;avxi xouxov ivxo; ^ xo ux£uBiov x^; ^aXaxxyjc xpyjxtc; iaxiv eujx£-(£&yjc, xal xo

X£p'i czuxTjv poj|jL0£iB£(; xcfcoo^ XOU 0£[i.iaxoxX£OUQ' oi£xat §£ xal nXdxwva xov xojjuxov auxui

p.apxup£tv £v xouxoit; (I 651 No. 183 Kock)"

0 aoQ Be xujjlPoi; iv xaXip x£yu)ap.£vo(;

xotc ijixdpoK; xpdapyjaic; 1'axai xavxayou,

ou(; EXxXiovxaQ x’ EiaxX£ovxa<; x’ dcJ»£Xo:i,

ycoxdxav ajuXX’ xuiv vEuiv ll£aa£xai.

(Kock aayj|iO(; st. xpdapTjai;).

Unter der Bezeichnung xd 0£p.iaxoxX£Tov wird es auch bei Aristot. hist. an.

VI p. 579 b, 9 erwahnt (von Leake S. 271 Anm. 3 und neuerdings

Milchhdfer a. a. 0. I 69 A. 70 fiir ein anderes Themistokles-Denkmal

gehalten; aber vgl. dagegen Wachsmuth H 169 A. 3). Die Richtigkeit

der hergebrachten Benennung ist jedenfalls sehr problematisch
j
Leake a. a. 0.

halt es fiir ein ehrendes Kenotaph. Ueber die irrige (von Lord Byron ge-

theilte) Ansicht, dass ein in der Niihe in den Felsen gehauener Sarkophag

das Grab des Themistokles sei, vgl. Wachsmuth I 320 f. Dagegen halt

Milchhdfer (a. a. 0. I 54 nebst Skizze) die hart am Meer erhaltenen

Spuren eines viereckigen Unterbaues auf der Siidspitze des westlichen

Zipfels der Akte fiir einen Rest jenes Denkmals, doch stimmt deren Lage

nicht zu der Beschreibung des Diod. u. Aristot. (wonach das Grabmal „im

stillen Wasser“ lag), s. Wachsmuth II 170.

S. 1,18. cpaal — ^xExa^xEX^^aai — xal ojc — xo|uaai£iv, bemerkeuswerth ist

einmal der Wechsel der Konstruktion, dann aber der Optativ nach (paat; zu

letzterem sagt Madvig Advers. erit. I, 704: Pausaniam et alios supparis aut

paullo superioris aetatis scriptores praesenti verborum dicendi et narrandi si-

gnificationem habentium (cpyjai, oirjyETxai. ypdcpEi, Xe^ousi, XsyExai, Xdyo; saxi, ceterorum)

ojc; aut OXI fere cum optativo aoristi aut praesentis pro imperfecto de re prae-

terita subiicere, ubi veteres indicativo uterentur; er verweist auf 10,3. 13,2.

14,2. 19,1. 20,3. 23,8. 24,7. 26,4. 27,7. 28,5. 29,4. 30,1. 44,7. — Zur sehr

haufigen Variatio vgl. cpaat u. a. Ausdrucke mit Infinitiv und folgendem tbe;

(oxi) cum opt. I 2,3. 10,3. II 5,5. 31,2. V 1,4. VII 22,8. 27,6. VIII 2,2.
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22,4- IX 29,8. X 25,7.8; Infin. mit folg. w; cum indic, eines historischen

Tempus I 19,4. 34,2. IX 19,7. 24,2. X 4,7. 5,10. 14,7. 24,6; vgl. ferner

X 6,6. 31,4, wo di; cum opt. verbunden ist mit dem Indicativ des Aoristes

(Irnperf.); I 20,3 steht nach w; mit Optativ zuerst der Infinitiv, dann wird

die Abhiingigkeit von Xrfsxai — wie auch sonst oft nach begonnener orat,

obliqua — aufgegeben; VII 22,8. IX 29,8 u. s. w. folgt nach dem Infinitiv

zuerst oj; c. opt. und dann nochmals der Infinitiv.

8. 1,19. «vsXovxs;. Marginalnote in einigen 11.: ctvrt xou ctvaXapovxe;, s. Spiro

a. a. 0. 145. — Nach Thuk. 1 138 (Corn. Nep. Themist. 10,5) behaupteten

die Angehdrigen des Themistokles, die Gebeine seien seiner Anordnung gemass

nach Athen gebracht und ohne Wissen der Athener in Attika beerdigt

worden. Diese Stelle hat Paus. ais Quelle gedient (Thuk. xd ok doxd cpaai xo|j.'a^vai

«uxoy ot TTpoa/jXovxs;, Paus. w; ot -xpoarjxovxs; xojuWcv, S. Ad. Bauer Themi-

stokles 8. 138* A. 1); daneben lag ihm eine zweite vor, aus der die sonst

nirgends iiberlieferte Nachricht von der Reue der Athener geflossen ist. Aus

derselben (puelle wird die folgende Notiz stammen, dass die zuriickgekehrten

86hne ein Gemiilde, auf dem Themistokles dargestellt war, im Parthenon

geweiht haben sollen, s. Gurlitt S. 231 f.; nach der Vermuthung Furt-

wiinglers (Meistervv. 8. 168 A. 3), der Themistokles fiir den Urheber des

unvollendeten vorperikleischen Parthenons hSlt, hiitten sie esgestiftet, um dadurch

das Andenken an den ursprtinglichen Griinder des Baues lebendig zu erhalten.

8. 1,21. Temenos der Athene und des Zeus. Dies Heiligthum des

Zeus 8oter wird auch anderweitig erwiihnt: Strab. IX p. 395: xo tspov xoy Aio;

xoy Xoix^po;. Plin. XXXIV 74: ara in templo lovis Servatoris in eodem portu

(Atheniensium). Plut. Demosth. 27 und Vit. X orat. p. 846 D.; zusammen

mit dem der Athene bei Liv. XXXI 30,9: Piraei lovem Minervamque.

Auch wird dieses Z=y; Xioxr^p hiiufig in Inschriften, gelegentlich von Opfern und

Anathemen etc., gedacht, s. d. Stellen bei Milchhbfer S. Q. p. CXII 7 und

vgl. Preller-Robert 1 151 A. 3. Dass auch die hier verehrte Athena den

Beinamen Xd>xsipa fiihrte, ist aus Inschriften, wie C I A II 305. Z. 11; ib.

469 Z. 21. III 281 u. s. (vgl. Wilamowitz Antig. v. Karystos S. 242) zu

schliessen, sowie aus dem Namen Aiaioxyjpiov , den das Heiligthum nach Bekk.

An. p. 91,6 fiihrte. Daraus sowie aus dem Wortlaut des Paus. gehthervor, dass

es beiden Gottern gemeinschaftlich war”(nicht zwei besondere Tempel wie Sie-

belis meinte); und zwar entweder ein Tempel mit zwei Gbtterbildern (vgl.

Leake 263 u. 273, Wachsmuth I 324, Curtius 200) oder nur ein von

Siiulenhallen umgebener Raum (s. Bursian I 270; vgl. die iTumsXTjxal

xiov Aiatoxsptijjv C. I. A. II 305). Die Lage ist unbestimmt; ans Meer, in die

Nahe des Handelshafens, verlegen ihn Ulrichs II 178, Curtius a. a. 0. u.

eri. Text 60, Milchhbfer bei Baumeister Denkm. 1198 und Karten v. Attika I

41 fg. (etwas oberhalb der Hagia Triada, wo dorische MarmorkapitS-le ge-

funden worden sind); etwas landeinwarts Bursian I 270; in die Stadt,

event. an die Agora, Leake 276; vgl. auch Wachsmuth 1 324 u. II 141, der

es „irgendwo auf der Hbhe, mindestens auf einer vom Meer aus sichtbaren Stelle“

ansetzt und ais Eutstehungszeit die Neuanlage des Peiraieus durch Hippo-

damos (unter Perikles) annimmt. Hirschfeld B. S. G. W. 1878, 10 ver-
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setzt den Tempel in den Norden der Stadt, dem Hanptthore gegeniiber. Nach
Kirchhoff ware dieser Tempel in der Inschr. C I A I 68 gemeint.

S. 2,1. Statue der Athene. Nach Plin. XXXIV 74 fertigte Ke-

phisodot (die Hss. haben aber hier den Namen Cephisodorus
;
Furtwangler

Meisterwerke S. 311 A. 1 tritt ftir Beibehaltung dieses sonst unbekannten

Kunstlernamens, fiir den die meist^ Herausgeber Cephisodotus setzen, ein):

Minervam mirabilem in portu Atheniensium et aram in templo lovis Ser-

vatoris in eodem portu. Da diese ara jedenfalls der mit Reliefs verzierte

Altar des Zsu; Ewxyjp war, so hat man in der Regel angenommen, dass diese

Minerva Kephisodots die Tempelstatue der Athene Soteira war, wofur sich

freilich kein Beweis erbringen lasst, da es ebensogut eine andere im x^svo;

aufgestellte Athenestatue sein konnte. Gar kein Beleg liegt vor fiir die Be-

hauptung von Overbeck II 7, dass die beiden hier genannten Tempelstatuen

des Zeus und der Athene von Kephisodot herriihrten. Die Annahme Klein ’s

Stud. z. griech. Kiinstlergesch. I 21 (Arch. epigr. Mitth. aus Oesterr. IV),

dass der jungere Kephisodot gemeint sei, istvon Brunn Sitz. Ber. bayr. Akad.

1880, 454 und Milchhdfer Karten v. Attika 1 42 widerlegt. 0. Mulier de

Phid. vita (Kunstarch. Werke II 3 N. 3) nahm ais Entstehungszeit des Werkes

dieErneuerung der langen Mauern des Peiraieus durch Konon, also 01. 96,2 (393)

an, welcher Meinung sich Brunn I 270 anschliesst; dagegen setzt Wolters
A. Jb. VIII 179 die Statue erst um 374. Nachbildungen des Werkes hat

man verschiedentlich gesucht; Furtwangler bei Roscher I 700 nahm eine

farnesische Athenenstatue daftir, Milchhdfer in den Arch. Studien, Brunn

dargebr., S. 48 A. 2 die Pallas von Velletri, welcher Ansicht sich Furt-

wangler Meisterwerke S. 311 anschliesst, doch fiihrt er diese (S. 303 ff.)

auf ein Original des Kresilas zuriLck und kniipft daran die weitere Ver-

muthung, dass diese Athene des Kresilas, eben die Athene Soteira im Peirai-

eus, auch in der Erwahnung bei Plinius stecke, bei dem sie unmittelbar bei

den Werken des Kresilas genannt ist; die Zuweisung an Cephisodorus wttrde

also auf Mchtiger Excerpirung beruhen. Wolters hat im A. Jb. VITI 173

eine herkulanische Athenenbtiste ais Nachbildung der Athene des Kephisodot zu

erweisen gesucht, die Furtwangler a. a. 0. 90 (Fig. 9) dem Pheidias zuschreibt,

vgl. die Nachtrage bei letzterem S. 747 fg.

S. 2,2. >5 o£ A^yjvd Bdpu, die Anordnung chiastisch wie z. B. III 10,3.

IV 6,2; der Name im ersten Glied ist, wie gewbhnlich, ausgelassen, z. B. II

6,5. 11,7. IV 3,1. 21,4. V 1,2. IX 22,7. X 9,9; selten wird umgekehrt der

erste Name gesetzt und fehlt der zweite, z. B. II 9,6. X 1,10; wo ein Miss-

verstandniss ausgeschlossen erscheint, werden gelegentlich beide Namen aus-

gelassen, z. B. I 28,8. IX 1,2. — III 15,3. VI 24,6; s. hieriiber Storch

Gymn. Progr. v. Waldenburg i. Schles. 1872, 15 fg.

ebd. xoi<; Tudaiv "EXXYjaiv, dass dies ungenau, erfahrt man aus Paus. selbst

s. 25,4, wo der Katalog der Bundesgenossen angegeben ist; an der Erhebung

eines grossen Theils der Griechen nach Alexandros’ Tod nahmen die Boiotier

nicht nur nicht theil, sondern sie blieben vielmehr getreue Bundesgenossen der

Makedonier, ais welche sie bei Plataiai von Leosthenes und den Athenern

geschlagen wurden, s. Hyperid. Epitaph. 54 Bl., Diod. XVIII 11.
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S. 2,4. Schol. Adjuo xdXi;* ot jisv, dxo Aa|it'ou tou 'HpaxXeou; ojvojJido^rj* ot Se,

ctxo pvaixo; Aa^ua;, ipaatX^uas Tpa^ivtwv* eoti Se xpo3Tj7opixov xat . . . xal oGxu)

jtb 'Hauyio;, ’Api3xo(pdvT|; Se cprjoiv . . .
yuxaixo; ev «T®pf eoxYjxoyor^; (so Spiro,

Herm. XXIX 146, Fb cjTrjxou). xive<; Se ev -qj dfop'^ xepSop.evyjv yuvaTxa Adp.av eivai* xat

xd (pdajiaxa' xal Ihjptov* xal 6 lydu;* xal ol xoXycpdyoi xuiv dvllpiurrov. S. Zll dieser Isote

Reitzenstein a. a. O. 234 und Wilaraowitz a. a. 0. 242. — Vn Va am

Rande ayxrj vyv CrjXoyviv Xeyexai, M Pc Zrjxoyviov Xeyexoi.

8. 2,5. Arkesilaos, nach der Vermuthung von Sillig Catal. artif. 80

und Brunn 11 158 identisch mit dem bei Plin. XXXV 146 genannten gleich-

namigen Maler, Sohne des Tisikrates, aus Sikyon. Dass die Siiulenhallen des

Zeusheiligthuras auch sonst GernHlde, rtvoxe; &oytia3xot, enthielten, bestktigt auch

Strab. IX p. 395.

ebd. loxi wird nach den zwei Zwischensktzen in verSnderter Form (eaxdai)

aufgenommen, eine bei Paus. hiiufige Erscheinung, s. z. B. II 7,1. IV 4,5.

26,7. 31,5. V 15,2—3. VIII 18,1. X 14,2.

ebd. Lange Stoa. Die ^axpd oxod am Peiraieus ist eine der nach dem

Zeugniss des Menekles beim wSchol. Arist. Pac. 175 (Frg. hist. Gr. IV 450)

das Innere des Peiraieushafens im Halbkreis umgebenden fUnf Hallen (vgl.

Wachsmuth I 310 u. 322; II 1(X)) und hbchst wahrscheinlich identisch mit

der bfters (vgl. Milchhbfer S. Q. CXVII 55) erwiihnten 3xod dXcpixdxioXi;, da

nach Demosth. XXXI V 37 in der jioxpd oxod Mehl ausgetheilt wurde, vgl.

Milchhdfer Kart. v. Attika I 50. Die Vermuthung von Hirschfeld B. S.

G. W. 1878, 6, die Reste dieser Halle in den Fundamenten um die ndrdl.

Ausbuchtung des Hafens herum gefunden zu haben, ist widerlegt worden durch

V. Alten Kart. v. Att. I 16; mehr bei Wachsmuth II 101 f., dersie(unter

Zustimmung von Judeich N. Jb. OXLI 730) auf den dem Nordende der

Eetioneia gegenUberliegenden Vorsprung versetzt. Erbaut war die Halle nach

Schol. Ar. Ach. 548 durch Perikles. Man vgl. noch Leake 272. Bursian
1 266. Milchhbfer bei Baumeister 1197. — Des von Pausanias erwlihnten

Marktes des Hafens wird sonst nirgends gedacht. Die Meinung, ais hStte die

Halle selbst ais Marktplatz gedient, wird von Wachsmuth II 104 f. bekampft,

der den Hafenmarkt hin ter die lange Halle verlegt.

S. 2,7. Marktplatz. Die Ixspa dyopa dxioxspui xoy Xijtivo; ist der Haupt-

markt des Peiraieus, die von Hippodamos von Milet angelegte Agora, Uber die

zu vgl. Leake 275, Bursian 269, Milchhbfer bei Baumeister 1198 und

Karten v. Att. I 41 und besonders Wachsmuth II 130. Die Stellen bei

Milchhijfer S. Q. CI 70.

ebd. Zeus und Demos von Leochares, wahrscheinlich eine Gruppe;

sonst nirgends erwlihnt. Die Personifikation des von Athen ist in

Skulptur und Malerei der Alten nicht selten, am bekanntesten das GemSlde

des Parrhasios, bei Plin. XXXV 69 beschrieben. Seinen Kultus in Athen

bezeugt C I A III 265 u. 661.

S. 2,8. Heiligthum der Aphrodite, von Konon nach der Seeschlacht

bei Knidos (394) errichtet, vermuthlich an der Stelle, an der bereits Themi-

stokles nach Ammon. xepl pwjtuiv beim Schol. Hermog. xspl tSewv (Rhet. Gr. VI

p. 393 Walz) der Gottin ein Heiligthum gegriindet hatte; wohl identisch
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mit dem von Kallikrates beimSchol. Arist. Pac. 145 erwahnten ’A(ppoBtaiov. Frtiher

von Wachsmuth I 322, Milchhdfer Karten v. Att. I 49 und bei Bau-
m ei ster 1197 (schon von Dodwell I 2,258) auf den Vorsprung am sog.

Kantharoshafen, von HirschfeldA. Z. XXXI 105 u. B. S. G. W. 1878,9

auf die Landzunge zwischen Zea und Kantharos verlegt; jetzt ist durch die

Inschrift im B. C. H. XI 129 flf. (s. ebd. Foucart und die Skizze S. 143 und

vgl. Wachsmuth B. S. G. W. 1887, 371) ais Stelle des Tempels das nord-

liche Ende der Eetioneia dicht bei den Befestigungen konstatirt, s. Wachs-
muth II 120. Judeich N. Jb. CXLI 729 wollte lieber den hbchsten Punkt

des Eetioneiarilckens annehmen (Karten v. Attika Bl. II No. 16,7). Sonstige

auf den Aphroditedienst im Peiraieus beziigliche Inschr. s. Milchhdfer S.

Q. CVI 54 ff., vgl. Preller-Robert I 348 A. 5.

S. 2,11. AwpTxu; ais Gdttin der vegetativen Fruchtbarkeit, vgl. CstBwpoc;,

v^mo^wpot;, suxapxo; (Furtwangler bei Roscher 1 398) und otoptxTjc; dycov

bei Plut. pr. ger. reip. p. 820 D, also weder von den Dorern, noch von einer

Stadt Doros abzuleiten, s. Preller-RobertI 356, Anm. 1. ’Axpca'a ais Gdttin

der Hdhen, auch Beiname der Athene, Hera und Artemis, s. Hesych. s. v.

’A/pia. EyxXoia, insofern sie den Schiffern gtinstige Fahrt verleiht.

S. 2,12. £[’at o£ xat dXXoi ’A^. Xiii£V£(;, o |i£v xzk. erwartet man, aber vgl. 43,4.

V 10,8 Ksvxaupot; Bs 6 |j.£v — 6 Be. X 22,8. 25,4.

S. 2,13. Wie hier 6 etci Xiji.y5v heisst der Hafen anderswo einfach

Mouvu^ia oder 5 6 iv Mouvuyia, oder Mouvuyia(; Xniyjv, wohl auch Mouvuyioi; Xip.'^v

oder Mouvu'y^iov, s. Wachsmuth H 56 Anm. 2. — Die Kiirze, welche Paus. bei

der Beschreibung des Peiraieus beobachtet, erklart es, dass er den Hafen von Zea

nicht namentlich auffiihrt, und seiner schriftstellerischen Ungewandtheit mag es

zuzuschreiben sein, wenn er bei der Erwahnung des Hafens von Munichia sich so

ausdriickt, dass der Verdacht entstehen kann, er habe nicht gewusst, dass zu den

drei Hafen, von denen er nach Thuk. I 93 in § 2 redet, auch dieser gehdre;

anders Kalkmann55 A. 7, gegen ihn Gurlitt 232 f.; Ulrichs II 172 A. 36

meint, Paus. spreche iiber den Hafen und den Tempel Munichia so auffallend kurz,

dass er nicht an Ort und Stelle gewesen zu sein scheine, da er gewbhnlich

so das angebe, was er nicht gesehen.

ebd. Tempel der Artemis Munychia (in der alteren Form

Mouviyict geschrieben, vgl. Wilamowitz Kydathen 137), alte Griindung auf

der Hbhe des Munichiahtigels, wo Artemis ais Mond- und Hafengbttin ver-

ehrt wurde. Naheres bei Leake 281, der aber irrthiimlich dorische Saulen

und Triglyphen, die er am nbrdlichen Ufer des Zeahafens sah, diesem Tempel

zuwies; Milchhdfer bei Baumeister 1196; ders. Karten von Attika I

61 und S. Q. CVII 22, Wachsmuth I 319, II 137; abweichend beziiglich

der Lage Hirschfeld a. a. 0. 25. Ueber den muthmasslichen Typus des

Gdtterbildes Milchhdfer a. a. 0. I 62; liber den Kultus Preller-Robert

I 302 f., 312.

S. 2,14. Tempel der Demeter in Phaleron, von Paus. X 35,2

unter den vaoi yjjuxauxoi erwahnt (Kaikmann 274 halt diese Zusammen-

stellung fiir ein fremdes Einschiebsel, da der Tempel hier ais nicht zerstdrt

angefuhrt wird). Milchhdfer Karten v. Att. I 39; ebd. II 4 und bei Bau-
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rn ei 8 ter 12CHJ id»^ntificirt da8 Deineterheiligthum init dem aus InHchriften be-

kannten TheHinophorion
;
dagegen Wachsmuth 11 148.

S. 2,15. 8chol. xat [om. in Vn] oxifKj^popia (tixipo^opta M) ovo^ lopxi;; xapa

to -pepeiv ^xifMv (rxtp<t Sp.)tv oOrf^ tov (i|ai;]6'{K>v Vn M, Spi ro giebt

(u'|»ov und beinerkt Fa). o ]ap Hr.otl»; dzcp/o^uvo; (dvxp/^vo; Fb Vn)

xaTa Too Mivojtaopoo ttjv *Alhr,>5'y Lxo p<|K»u 8 . SpirO a. a. 0 .| aucb

hier sind Glos»**n au8 Hesych. und dem Etym. ra. verschinolren, vgl. Reitzen-

stein a. a. O. 234 u. Wilamowitz 242.

ebd. Temi»el der Athene Skiras, ais dpyaiovicpov auch 1 36,4 er-

wahnt; vgl. auch Strab. IX p. 393 und andere Stellen hei Milchhttfer S.

<4 . CXIX 50. FUr den Grtinder de« Tempels galt 8kiro«, er8t»*r Kdnig von

Salamis, vgl. Hesych. unt. Ixipd;. Zu unterscheiden ist davon das Heiligthum

der Athene Skiras bei Skiron, am Wege nach Kleusis, ». unten zu C. 36,4.

Uebx,*r den Dienst der Athene Skiras (bewjndere auf Salamis) handelt Lolling

A. M. l 126, der den Heinainen von ^xippo; ableitet und init den Felsen und

deren weisser Farbe in Verbindung bringt; noch ausfUhrlicher Kobert im

Hermes XX Ii49 und l*rel le r- Ko be r

t

S. 204. Vgl. auch Tbpffer att.

Geneal. 119 f.

S. 2,16. Altkre der unbekannten Gtttter. Siebelis erinnert

hier an Poli. \Hll llHs., wonach nach der P^innahme Trojas Argiver mit

dem Palladion in Phaleron gelandet, von den Kingebomen abergetddtet worden

seien;xai o< piv «qWit»; xpo^]op€u^r,3av too NoO yprjxrvto;. Damach dUrfle

sich die Mbglichkeit ergeb**n, d7vo»Tcu»» sowohl auf Niv ais auf ijpuxuv zu be-

zichen und das Vorhandens*in von Altiiren sowohl der unbekannten GOtter

(Vgl. Paus. V 14,6, Act. .\ post, 17,23) ais der unbekannten Hero«*n anzunehmen.

Dass freilich in jener Gegend von Phaleron auch andere Heruen noch ver-

ehrt wurden, das entnehmen wir aus Philochoros b. Plut, 'Hies. 17, wonach beim

Temp«*l des Skinw» Denkmiiler der Salaminier Nausithoos und Phaiax standen,

tles xu^pvr,TT,c und des xp«>p«>; des 'Hieeeus, deneu zu FJireu das Fest der

w^pvr^y.a in Phaleron gefeiert wunle; aut den Kultus des Phaiax bezieht sich

auch Clem. Alex, protr. 2,40 p. 12 (Sylb.). Vgl. I.eake 2tM A. 5. Daher

venlient die angefllhrte Hypothese Koberts Beachtung, w'onach xal xai^v

tinv yitxa ZU schreibon wtin?: es wJiren damit jene Steuerraiinner des

'llieseus und die mit Theseus nach Kn*ta gesandten Kinder gemeint.

S. 2,17. Phaleros ais Tlieilnehmer am Argonautenzug genannt bei Apoll.

Hhod. 1 96.

S. 2,20. xa'i vor Twi«V>; soli nach Ulrichs II 182 59 ungefkhr

heissen, eine B«'deutung, in der es sich nicht nachweisen Ittsst,

ebd. Nach Str. IX p. 398 wftredas KapKolias in derGegend von Anaphlystos;

IJ l r ich s 11 157 u. 182 ff. ist der Ansicht, dass es in Hagios Kosmas zu suchen sei,

25 Stadien sttdftstlich von Hagios Georgios, der Hbhe, welche die phalerische

Bucht im Osten begnmzt. Milchhbfer dagegen, Karten v. Attika 11 2,

Leake sich anschliessend, zeigt mit einleuchtenden Grilnden, da.ss vielmehr

eben dies letztgenannte Vorgebirge Hagios Georgios mit Kap Kolias identisch

ist. Ist dem aber so, so kann der Demos Phaleron nicht, wie Ulrichs wollte,

bei Hagios Georgios (Trispyrgi) angesetzt werden; Mi Ich h 6 fer ebd. 3 verlegt
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ihn in die Gegend unmittelbar westlich von der nordlich von Hag. Georgios

gelegenen Sotirkapelle imd dehnt sein Gebiet weitbin nach Westen aus bis

in die Gegend der Munichiahbhe.

ebd. i; xao-nrjv xxX., vgl. Herod. 'VIII 96, Str. IX p. 398; die Strbmung,

welche um die Halbinsel des Peiraieus 'geht, konnte nach Milchhdfer die

Schiffstrtimmer der salaminischen Schlacht wohl nach Hagios Georgios, nicht

aber nach Hagios Kosmas tragen. Schol. (nach Spiro) ’'Axpa KcoXiac, iv xat

va6(; KcuXiaBoc; ’A^poStx>)(;‘ Ka>Xia<; ctxxy^ et; fttzXaaaav e^r/ooaa xat tooj; icapa x6 xaiXov

KcDXiotBo; tepov ev x^ ’Axxixfj. 6 B= xoico; Xefsxai KtoXia;, exet (ext Fb) xaxa xrjv 9-eaiv

(OTjaiv Fb) op-oid; eaxiv avO^ptuxou xwXtp. ecjxi Be xai Ayjjiyjxpo; tepov auxdO^t xoXtiaxoXov,

(S; (pyjaiv

S. 2,21. Bildsaule der Aphrodite Kolias, nur hier erwahnt, wah-

rend vom Kultus der Aphrodite auf Kolias bfters die Rede ist, vgl. Steph.

Byz. V. KojXia';, dxoo xat 'A^poBixr] KmXuz;; das Heiligthum wird ais tepov be-

zeichnet bei Harpocr. p. 118,13 und Schol. Arist. Lysistr. 2; ais vod; ebd.

Nub. 52. Vgl. Bursian I 361; iiber die Gbttin und ihren Kult de Witte,

Nouv.ann.de Tlnstit. I 75, Lugebil, de Venere Coliade, Petersb. 1858 und

mehr bei Roscher 1269. Der statuarische Typus ist unbekannt, da das von

de Witte dafiir gehaltene Mtinzbild vielmehr Apollo mit den Chariten dar-

stellt.

S. 2,22. Schol. KtoXia;* revexuXXi; pvaixeta ded;, xexotrjjjievou xoD dvdjJLaxo(;xapd xd^^^e-

veaei;, eoixuTa xfj 'Exdxif], Bio xat xatix^ xtiva; l9vov. laxi Be ^evixyj rj ded;* xat eopx^ xoiv

p>vaixd)v. Auch dieses Scholion stammt aus Hesychios, s. Reitzenstein

S. 233 und Wilamowitz S. 244. — Es werden also die PevexuXXiBe;

von Aphrodite ais in ihrem Dienste stehende Geburtsgbttinnen unter-

schieden, vgl. Ar. Thesm. 130, Alciphr. III 11, Lucian. Amor. 42, wahrend

anderswo Aphrodite selbst ais PevexuXXt; bezeichnet wird, s. Schol. Ar. Nub.

52 (jj x^; ‘(sveoeox; etpopo; 'AtppoBixr]). Nach dem Schol. zu Ar. Lys. 2 ist

PevexuXXt; ]fuvaixeto fteo; xept xJjv *AcppoBtxrjv dxo xyj; Yevsaeux; xiov xatBtov (ivojJiaajJLevr];

Vgl. Preller-Robert I 377, Roscher im Lexikon unt. Kolias, Usener
Gbtternamen 124.

S. 3,2. Dieser Tempel der Hera wird 'auch X 35,2 unter den vaol

>jlxtxauxoi erwahnt, hier dagegon driickt Paus. sich vorsichtiger aus, anscheinend

wegen der dem Alkamenes zugeschriebenen Tempelstatue, da ja Alkamenes

nicht eine Statue gearbeitet haben kann, die schon zur Zeit des Mardonios

aufgestellt war. Diese mit der Chronologie des Alkamenes unvertrSgliche

Thatsache wird auch durch die Einschiebung des st (s. Adnot. erit., empfohlen

von Fbrster, Rh. Mus. XXXVni423 und Overbeck I 386 A. 20) nicht be-

seitigt. Man hat auf verschiedene Weise zu helfen gesucht (betr. der alteren

Versuche s. Siebelis ad h. 1.): man hat bald die Persertradition, bald die

Alkamenestradition verworfen. Loeschcke (Die westl. Giebelgr. am Zeus-

tempel zu Olympia, Dorp. 1887, S. 7) nimmt zwei Kiinstler des Namens

Alkamenes an und schreibt diese Hera dem alteren zu (vgl. auch Six im J.

H. St. X 111). Koepp A. Jb. V 275, der die beiden Alkamenes annimmt,

fasst u. St. anders auf : Paus. verwundere sich, in dem Tempel ohne Dach und

Thuren noch ein Gbtterbild vorzufinden. Koepp glaubt nS,mlich, dass das
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Bild imverletzt war, wahrend Loeschcke aus Paus. entnehmen will, dass

es verletzt war (so schon Schubart, Jen. Allg. Lit. Ztg. 1846, S. 85). Wir
stimmen letzterer Ansicht bei, fassen aber die Worte des Paus. („dies Bild

wenigstens batte nicbt der Meder bescbadigt“) in dem Sinne, dass Paus. sagen

will: „da das Bild angeblicb von Alkamenes, der erst nacb dem Persereinfall

tbatig war, berriibrt, so kann die Bescbadigung des Bildes nicbt dem Mar-

donios scbuld gegeben werden, sondern es muss bei einer spateren Gelegenbeit

bescbadigt worden sein.“ In der Sacbe selbst ist mit Koepp, dem Furt-

wangler, Meisterw. 122 A. 8 und Reiscb im Eranos Vindob. S. 172 zu-

stimmen, anzunebmen, dass die Zerstbrung 'des Tempels durcb die Perser

wobl falscbe Tradition war; es ist nicbt glaublicb, dass die Atbener in einen

zerstbrten Tempel wiirden ein Gbtterbild des Alkamenes gesetzt baben. Das

Aeussere der Figur denkt sicb Loescbcke entsprecbend der sog. Hestia

Giustiniani, wabrend Petersen (R. M. IV 68) eine Frauenfigur auf attiscben

Urkundenreliefs a. d. J. 405 u. 400 v. Cbr., denen eine Darstellung einer

Hera im capitol. Museum (Overbeck^Kunstmytbol. Atlas T. 14,20) ent-

spricbt, ais Typus der Hera des Alkamenes betracbtet, unter Zustimmung

von Overbeck I 380; docb widerspricbt Furtwangler a. a. 0. 117.

Reiscb denkt (a. a. 0.) an den von Pucbstein A. JI). V 91 (vgl. A. Z.

XXXV Taf. 15,1) bebandelten Typus.

Gap. II.

Die Amazone Antiope. Die Mauern des Peiraieus. Dicbter, die

in der Umgebung von Kbnigen lebten. Tempel, Hallen und Bild-

saulen in Atben. Attiscbe Kbnige.

S. 3,6. iaeXDovrctov, auf der Strasse vom Pbaleron durcb das itoniscbe

Tbor; die Stele der Amazone ais daselbst befindlicb bezeicbnet bei Piat.

Axiocb. 365 A. Plut. Tbes. 27 giebt ais Platz der Stele xapd -o r^<; ’0Xuii-

TCtctc; tspov an, das nacb Paus. I 18,7 im Hain des Olympieions lag, aber jeden-

falls ausserbalb der Peribolosmauer, s. unten z. d. St. und vgl. Milcbbbfer

S. 147, Wacbsmutb I 151. — Nacb R. Wagner im Rb. Mus.

XLVI 394 A. ware mitdiesem Denkmal in Verbindung zu bringen die Notiz

der Sabbaitiscben Apollodorfragmente l. 1. 184, wonacb die Amazone durcb

scbnelles Scbliessen der Tbore von ibren Genossinnen abgescbnitten und drinnen

von den Begleitern des Tbeseus getodtet worden sei, „vorausgesetzt, dass es

sicb um ein Stadttbor bandelte.^‘ Eben dies scbeint aber nicbt der Fall zu

sein; die Amazonen der Stelle sind scbon innerbalb der Stadtmauern, denn es

sind nicbt die, von denen es a. a. 0. beisst h-zpdxzoaav 1% sondern es sind

solcbe, die friiber scbon mit der geraubten Antiope (s. Hippolyte, Glauke,

Melanippe) nacb Atben gekommen waren: diese wollen bei der Feier der Ver-

miiblung des Tbeseus mit der Pbaidra die Hocbzeitsgesellscbaft iiberfallen

(xou;; aoi[xaxax£i|jL£vou<;); (xX£taavx£(;) xdc; 9-tipa; beziebt sicb auf das Tbor des Palastes.

S. 3,7. xauxrjv xtjv AvxioTorjv xxX., ZU Pindaros vgl. Inscr. tabulae Albanae

l. 112 ss. u. Jabn, Griecb. Bildercbroniken 73; s. ferner Plut. Tbes. 26,1:
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sk; Bs tov xovxov IxXsuas xov Eu^sTvov, ux; \xh OiXd^opo<; xat iiv£<; aXXoi Xs^Quai, ^s9’

''Hj5axX£ouc eicl xdc, ’A}iaCdvczc auaxpctxsoaai;, xat ~(ipaQ apiaxsTov ’AvxidTcyjv eXapsv ot os

xXstou^ o)v ioxi xczt Ospsxudrjg xat "EXXavixoQ xal '‘HpdSwpoc; (vgl. Tzetz. in

Lycophr. v. 1332) Gaxspdv cpaaiv 'HpaxXsouc; ididaxoXov xXsuaai xdv Qyjasa xat x‘^v

’AjxaCdva Xapstv atyjjLctXojxov. Auch bei Apollod. Epit. III 1 begleitet Theseus

denHerakles auf seinem Zug gegen die Amazonen, doch heisst die dabei ge-

raubte Amazone Glauke oder Melanippe oder nach XIX 2 Hippolyte, wie sie

auch von Simonides genannt wurde, s. Frag. Sabb. a. a. 0. 184 und ebenso

von Kleidemos, s. Plut. Thes. 27, vgl. auch [Diod. IV 28,1; Hippolyte ist

Schwester der Antiope nach dem Mythus der Megarer, Paus. I 41,7. Bei

Kelenderis erlitten die Amazonen ebenfalls eine Xiederlage durch Theseus; so er-

klart sich, dass der Troizenier Hegias auf die Amazonen zu reden kam, II 32,9.

S. 3,11. sTcst xs steht nur noch 20,3. 22,3. 23,2, d. h. also, nur im

ersten Buch.

S. 3,12. Die Amazonenschlacht war in der Stoa Poikile dargestellt,

15,2; eine Beschreibung der Schlacht giebt Plut. Thes. 27 nach Kleidemos,

tibereinstimmend mit ihm sagen die Sabb. Fragmente p. 184, Theseus habe

die Amazonen besiegt Tcspt xdv ’'Apsiov xctYov. Nach Plut. a.a. 0. behaupteten einige,

dass Antiope kampfend an der Seite des Theseus von Molpadia getddtet worden

sei [axovxia&staav], nach Hygin. dagegen f. 241, Ovid. Her. 4, 117 ff., Senec.

Phadr. 232 u. 935 hat sie durch Theseus ihr Leben verloren. — Amazonen-

graber anderswo in Griechenland zahlt Plut. a. a. 0. auf, s. WachsmuthI 415 ff.

S. 3,14. Ueber die langen Mauern, die den Peiraieus mit Athen ver-

banden, aber schon ums Jahr 200 v. Chr. halb zerfallen waren (Liv. XXXI
26), und deren nochheute theilweise kenntlichen Reste ist zu vgl. Leake 295,

Kaupert in den Monatsber. d. Berl. Akad. 1879, 619, Wachsmuth 1 328.

II 177, Milchhdfer S. Q. CXHI 88 u. Karten v. Att. II 4 fg.

S. 3,15. Paus. nimmt an, Themistokles, der die Peiraieusmauern erbaut

hat, sei auch der Erbauer der langen Mauern gewesen; hierin irrt er sich

vgl. Thuk. I 107,1 T^p^avxo Bs xaxa xou; ypdvou; xxX. d. h. ungefahr um 460; s.

Leake 303 f. Ueber Graber ais Schmuck der Landstrasse s. Curtius

Ges. Abh. I 74 ff.

S. 3,16. Schol. xpiaxovxa ouxoj Bixaaxat AO-yJvyjaiv sysipoxovouvxo, otxivs; s^yjjuouvxo

xotx; xapapvojjisvouQ xwv icoXtxdiv sic; xtjv sxxXrjatav, das Scholion ist aus Hesychios

geflossen.

S. 3,17. Die Epigramme, welche das Grab des Menander und das Ke-

notaphion des Euripides schmiickten, sind erhalten Anth. Palat. VII 370 und

vita Eurip. bei Westermann Biogr. 135,35. Nach Bergk Gr. Lit. G.

IV 191 A. 49 wurde die Grabstatte des Menander absichtlich neben dem

Kenotaphion seines Lehrmeisters Euripides angelegt; vgl. auch Wachsmuth
n 185 mit Anm. Im Uebrigen befanden sich daselbst noch andere Graber,

so an der Furt des Kephisos das des Wahrsagers Thrasybulos, s. Xen. Hell.

II 2,19, das des Euphorion, s. Anthol. Palat. VII 406, vgl. Milchhdfer

Karten v. Attika II 5 und uber ein fdlschlich ais Kenotaph des Euripides

ausgegebenes Grab s. Ross Arch. Aufs. I 17.

S. 3,19. sysxo) xa8^a Xsyouaiv, tlhnliche Formel VIII 38,7, vgl. Her. I

140. II 28.
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S. 3,20. Die Verbindung os «pa ist Paus. sehr gelftufig, s. 15,2. 27,9.

30,1. II 14,4. IIT 5,6. 9,4. 16,8. 26,4. IV 4,6. 20,2. 26,3. 29,8. 32,6. 36,3.

V 8,3. 10,6. 14,3. VI 3,10. VIII 5,8. 7,7. 11,10. 18,6. 40,2. 53,2. IX 11,2.

26.4. 32,8. 34,7. 36,5. X 28,6; meist beginnt das Verbum den Satz, besonders

oft susXXs oder eosi, d. h. ap« steht, wenn ein Ereigniss ais ein vom Schicksal

gewolltes bezeichnet wird, s. II 9,5. 11,1. IV 18,5. 34,8. VIII 7,7. 27,14.

51.5. IX 5,4. — II 11,1. IX 7,4. 12,2. 37,1. X 5,3.

S. 3,21. Anakreon, vgl. Herod. IIT 121. Strab. XIV 638. — TOpsTvai drei-

inal in diesem Paragraph; da es ebenfalls in der Herodotstelle, wenn auch

in anderem Sinne gebraucht ist, schliesst Wernicke de Pausaniae stud.

Herod. 38, ohne zu iiberzeugen, Paus. citire direkt, nicht aus dem Ge-

diichtniss, nach Herodot.

S. 3,22. AiV/tiXo;, vgl. die Vita Aeschyli; wie Chr ist, Ber. d. bayr. Ak. 1888,

371 tf. zeigt, zwischen 471 u. 469. — Ueber des Simonides Aufenthalt bei

Hiero s. den Xenophontischen Hiero, Ps. Piat. ep. 2, 311 A. Aristot. Rhet.

IT 16,2. Cic. de nat. deor. 1 22,60. Er versdhnte Hiero mit Gelo (47®/5),

s. Schol. Pind. 01. 2 29). Bemerkenswerth ist, dass Paus. Pindar (u. Bak-

chylides) iibergeht.

ebd. saTa7.r,a«v, sie reisten, ebenso z. B. 17,6. 18,4. IV 23,5; III 2,1

vou3 tv, 111 4,1. IV 24,1. 26,2 i; ctzoutov, von kriegerischen Expeditionen I 34,4.

HI 16,4 und a. a. O.

S. 3,23. Philoxenos, vgl. z. B. Diod. XV 6, Phanias b. Ath. I 6.

S. 3,24. Antagoras und Aratos von Antigonos Gonatas a. 276 an seinen

Hof gezogen, s. Susemihl Alexandr. Litter. I 380 und 289.

S. 4,2. Demodokos Od. VllI 44 ff., XllI 28 ff. Ebd. III 267 f.:

xdp 5’ dp’ 2r|V xal doioo; dv^p tp roXX’ srsTsXXsv

'Aipstor^!;, TpoiVjVOs xiojv, sipusfrai dxorav.

S. 4,3. Grabmal eines Reiters, von Praxiteles, beim peiraiischen

Thore. Die Darstellung entspricht den auf zahlreichen erhaltenen Grabreliefs

iiblichen. Die (zuerst von Chandler Itin. c. 23 ausgesprochene) Vermuthung

dass dies Grabmal identisch sei mit dem bei Plut. Thes. 26 erwahnten Heroon

des Chalkodon, hat Wachsmuth l 212 gebilligt, jedoch II 186 wieder (wie

auch Siebelis) mit Recht, ais ungewiss bezeichnet. Es war wohl das be-

sonders kunstvoll ausgefiihrte Grabmal eines Zeitgenossen des Kiinstlers, aber

nicht (wie Wachsmuth annimmt) ira Relief ausgefiihrt, sondern ais Rund-

bild, wie aus dem Wortlaut Z. 4 fg. hervorgeht. Vgl. Kuhnert N. Jb

Suppi. XIV 317 A. 2. B. Schmidt Die Thorfrage 2 A. 1.

S. 4,5. Betreffs des Thores, iu dessen Nahe dies Denkraal sich befand»

(Z. 3), ist sehr viel gestritten worden. Es betrifit das die Frage, durch

welches Thor Pausanias Athen bei Beginn seiner Periegese betrat. Handeln

kann es sich dabei nur um zwei Mdglichkeiten : um das Dipylon oder um das

im Stidwesten davon gelegene peiraiische Thor. Fiir letzteres entscheiden

sich Leake 165, Ross arch. Aufs. I 152, Forchhammer Topogr

30 und im Philolog. XXXIII 103, Bursian I 278 und de foro Ath. 4,

Wachsmuth I 183; fiir jenes 0. Mulier zu Leakes Topogr. (1829), 453

und in Ersch-Gruber Sect. I, VI 236, Ulrichs II 136 u. 178 A. 10, Curtius
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Mtth. d. Berl. Akad. 1854, 276; Att. Stud. II 17; Stadtgesch. 291; ges.

Abh. I 350, Bernh. Schmidt, Die Thorfrage in der Topogr. Athens, Freib*

1879, Milchhbfer 160, Lolling304 A. 1, Gurlitt 75 A. 33, Wecklein
Hermes VII 452, Judeich Jb. f. Ph. CXBI 741. Obschon vbllige Sicher-

heit in dieser Frage zu gewinnen nicht mbglich ist, spricht doch das meiste

dafiir, dass Paus. seine Beschreibung beim Dipylon, ais dem prachtigsten und

wichtigsten Thore, begann, welche Ansicht besonders B. Schmidt in aus-

fuhrlicher Weise begrtindet hat, u. a. auch dnrch den Hinweis darauf, dass

das Dipylon damals an der gewdhnlichen Verkehrsstrasse vom Hafen nach

der Stadt lag. Ueber die Ausgrabungen am Dipylon und den gegenwartigen

Zustand der Anlage ist zu vgl. Ilpaxx. 1873, 15; ]874, 9; 1880, 7, Adler A.

Z. XXXII 157, v.Alten A. M. HI 28 mitTaf.3fg., Wachsmuth II 217.

S. 4,6. Gebaude fiir die Prozessionen (Pompeion). Die Bezeich-

nung TCoiiTCstov findet sich fiir dies Gebaude bei Schriftstellern (vgl. Poli. IX 45,

Diog. Laert. VI 22, Demosth. XXXIV 39) und auf Inschriften (C I A II 8340,

2 a). Das^Gebaude war mit Gemalden (Ps. Plut. Vit. X or. p. 8390, Plin. XXXV
140) und Statuen (Diog. Laert. II 43) geschmtickt, diente aber auch zur Auf-

bewahrung von Korn und Mehl (Demosth. 1. 1.); Hauptzweck war die Auf-

bewahrung der bei den Prozessionen benutzten Gerathe, besonders der von

den Panathenaeen, vgl. Leake S. 75 A. 1, B. Schmidt a, a. 0. 21

(irrig Forchhammer Topogr. 31). — Ourtius att. Stud. I 66; eri.

Text S. 50 verlegte das Pompeion auf oder an den Hiigel des hl. Athanasios

(nbrdl. vom Areiopag), was undenkbar ist; Bursian I 279 an die eine Seite

der vom Thore nach der Agora fuhrenden Strasse; dagegen glaubte Adler
A. Z. XXXII 161 in einem grossen dreischiffigen Gebaude, das westl. vom

Dipylon in die Stadtmauer einschneidet und dessen Fundamente noch erhalten

sind, die Eeste des Pompeions zu erkennen; Bernh. Schmidt a. a. 0. 23,

Milchhbfer 161, Lolling 312 A. 4, Ourtius Stadtgesch. S. 189 u. 292,

F aliis Paus. auf der Agora von Athen (MunchenL895) S. 24 haben sich ihm an-

geschlossen. Die Entstehungszeit des Gebaudes ist unbekannt; dass es schon

im 4. Jahrh. stand, zeigt die Erwahnung bei Demosthenes. Pallis a. a. 0.

will es auf Perikles zuriickfuhren und sogar dem Iktinos zuschreiben. —
TcojtTcdQ TCsjviusiv auch H 35,6, %. xop-irsusiv VH 18,12, tc. axiXkziv X 18,5.

S. 4,7. xdc jjisv dvd icdv exo(; wie die meisten Peste, xag xat ipovov ZwXd-

irovxsQ wie die grossen Panathenaien, welche alie vier Jahre gefeiert wurden.

ebd. Tempel der Demeter, hbchst wahrscheinlich identisch mit dem

Tax^stov, in dessen Nahe sich nach Plut. Aristid. 27 u. Alciphr. IH 59 die

Traumdeuter aufhielten. Es stimmt zur Lage dieses Heiligthums beim Di-

pylon, dass durch dieses Thor die Festprozession nach Eleusis ging, s. Schol.

Arist. Ran. 402, Hesych. v. oC dfopdc;; freilich wollten Wachsmuth I 213

und Wilamowitz Kydathen 162 es mit dem Thesmophorion im Demos Me-

lite identifiziren (unter Zustimmung von Robert im Hermes XX 374).

Nissen Rh. Mus. XL 345 hielt das sog. Theseion fur den Demetertempel,

aber vgl. Milchhbfer 161, der den Platz zwischen Pompeion, Saulenhallen

(Z. 8) und Mauer dafur in Anspruch nimmt (vgl. Ourtius 189 u. 292).

B. Schmidt S. 24 nimmt an der Innenseite der Thoranlage einen von Saulen

Pausanias I. 9
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eingefassten freien Platz an, auf dem der Demetertempel und die Grappe des

Poseidon gestanden hatten. Auch den Demetertempel weist Fallis a. a. 0.

25 der perikleischen Zeit (vor der Vollendiing des Parthenon) und dem Archi-

tekten Iktinos zu. Anhaltspunkte fiir diese Zeitbestimmung liegen nicht vor,

abgesehen von der streitigen Datirung der im folgenden erwahnten Statuen.

S. 4,8. Demeter, Kora und lakchos, Statuen von Praxiteles,
auch ervviihnt von Clem. Alex. Protr. 4,62 p. 18 (Sylb.), der lakchos allein,

ais besonderer Liebling der Athener, bei Cic. Verr. IV 60,135, doch ohne

den Namen des Praxiteles, sodass die Identifizirung beider Statuen zweifel-

haft ist. Da nach der Angabe des Paus. die Kiinstlerinschrift an der Wand
in „attischen Charakteren“ geschrieben war, d. h. im Alphabet des 5. Jahrh.,

vor dem Archontat des Eukleides 01. 94,2 (vgl. Paus. VI 19,6: «pyota ’At-

Tixd ‘ipd^\xaza. Harpocr. v. 'Arcixot; xorrct Nsatpa; avrt toD iraXaioi;),

das zur Zeit des beriihmten Praxiteles nicht mehr in Gebrauch war, so nahm

Benndorf G. g. A. 1871, 610 an, es sei der Meister dieser Statuen ein

Ulterer Praxiteles, der litterarisch uns nicht liberliefert ist und dessen Existenz

zuerst Kekule Gruppe des Menelaos S. 13 vermuthungsweise angenommen

hatte. Die gleiche Hypothese entwickelte eingehend Klein arch. epigr. Mitth.

aus Oesterr. IV 1, unter dem Hinweis, dass es ein alter Brauch bei Kultus-

bildern gewesen sei, den erst Pheidias durchbrochen habe, die Inschrift nicht

am Werke selbst anzubringen; ihm folgt Overbeck I 499, es widersprach

Brunn Sitzungsber. d. bayr. Akad. 1880, 435, der darauf hinweist, dass

die Inschrift jedenfalis erst spiiter hinzugefiigt vvurde, und der die Existenz

eines hlteren Praxiteles iiberhaupt bestreitet. Gegen Klein wendet sich auch

KOhler A. M. IX 80, mit dem Hinweis darauf, dass wir Inschriften mit

attischen Zeichen aus hadrianischer Zeit besitzen. Kdhlers Hypothese, aus-

gehend von Paus. I 37,4, dass diese Statuen nicht die Kultbilder, sondern eine

vom Arzt Mnesitheos in den Teinpel gestiftete Weihgabe sei, zu die Inschrift

erst in rdmischer Zeit hinzugefiigt worden sei, fand Widerspruch beiLolling

Dtsch. Litt. Ztg. 1884, 936 und Robe rt Arch. Miirch. 62 A. 1, der seiner-

seits die Inschrift fiir ein Psephisma hiilt, das sich auf den hlteren Praxiteles

bezogen habe. Die Behauptung von R u m p f im Philol. XL 210, es sei wmhl

mdglich, dass eine Inschrift an einem Werke des beriihmten Praxiteles in

voreuklidischer Palaeographie geschrieben gewesen sei
,

indem ebenso, wie

manche Private schon lange vor Eukleides ionisches Alphabet gebrauchten, so

auch umgekehrt vereinzelt an der alten attischen Schrift nach Eukleides noch

hiitte festgehalten werden kbnnen, weist Overbeck U 72 mit Recht zu-

riick. Neuerdings hat Furtwiingler Meisterw. S. 137 flf. eingehend die

Existenz dieses iilteren Praxiteles vertheidigt und ihm eine Anzahl von Werken

zuzuweisen versucht, ebenso schliesst sich Fallis S. 25 der H}"pothese vom

Ulteren Praxiteles an.

S. 4,10. Gruppe des Poseidon und Polybotes, eine Szene aus

der Gigantomachie, die ahnlich auf einer Gemme der Berliner Sammlung

( M iil ler- Wieseler Denkm. d. a. Kunst II 7,78 a, Overbeck Kunst-

raythol Bd. III Gemmentafel III 1) und zwei bronzenen Phaleren aus der

Krim (Stephani C. R. 1865 p. V 5 u. 6) sich findet. Vgl. Overbeck
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a. a. 0. 332, der dagegen ebd. 317 mit Recht die von Wieseler auf die-

selbe Darstellung bezogene Miinze, Denkm. d. a. Kunst a. a. 0. 78, da

Poseidon nicht in Kampfesstellung erscheint, zuriickweist. Sauer Anf. d.

statuar. Gruppe S. 62 A. 218 bezweifelt jedoch, dass hier iiberhaupt eine

Gruppe resp. Poseidon dargestellt war, and halt es fiir das Standbild eines

Reiters, der mit dem Speer gegen einen hinzuzudenkenden Feind ausholte.

Nur bleibt dann unerklart, wie Paus. dazu kam, darin Poseidon zu erkennen.

Auch Robert Comment. in hon. Momms. p. 146 und zu Preller I 70

A. 4 meint, Paus. habe die Gruppe nur falschlich auf Poseidon und Polybotes

bezogen. Hingegen glaubt Kalkmann S. 65 an die Ursprtinglichkeit der

mythologischen Deutung und fasst die Worte des Pausanias in dem Sinne,

wie sonst fast alie Erklarer (auch Gurlitt S, 183), dass spatere Zeit die

Gruppe umgetauft hatte, ein Missbrauch, der auch sonst erwahnt wird (vgl.

Gap. 18,3) und iiber den Wachsmuth I 679 eingehender handelt. Eine ab-

weichende Deutung giebt Ttimpel Rh. M. XLVl 528. Er ist geneigt, die

ganze Stelle ftir ein Polemofragment zu halten und auch die Berufung auf

das diesem zuzuweisen. Paus. spreche aber nicht von einer spateren

Umtaufung der Statue, sondern bekunde nur, dass das Epigramm auf der

Basis der Gruppe den Gott nicht Poseidon nannte, sondern mit einem andern

Namen, wohl mit einem ganz speziell koisch-lokalen, den Paus. ais solchen

nicht erkannte. Tiimpel halt mit Bezug auf Theocr. 7,11 den Namen Bra-

silas fiir den, der iin Epigramm gestanden habe. Fallis endlich S. 26 fg.

sucht zu erweisen, dass die Gruppe, da vor Lysipp vermuthlich keine Reiter-

statuen in Rundfiguren dargestellt wurden (?) und der Gigant noch ohne

Schlangenfiisse gebildet sein musste, ungefahr in die letzten Jahrzehnte des

4. Jahrh. gehbrte, etwa unter Demetrios Phalereus aufgestellt wurde, dessen

Portratzuge der Poseidon wiedergab — lauter werthlose Hypothesen.

S. 4,11. Der Mythus bei Strab. X 489, Apollod. 1 6,2, Steph. B. s. v.

Ntaupoc;, Eustath. ad Dionys. Perieg. v. 625, Suid. s. v. Ntaupoc;, Phavor. s. v.

IIoXupcoxYj;. Dass das koische Vorgebirge Chelone der Schauplatz des Kampfes

zwischen Poseidon und Polybotes war, erfahren wir durch Pausanias.

BtBcDoi fasst schon Siebelis im Sinn von iJisia^pacpsiv 1 18,3.

S. 4,13. Die Saulenhallen begrenzten rechts und links die Strasse

vom Thore nach der Agora (denn diese nennt Paus. hier Kspaixsadg, vgl.

Gurlitt S. 268); es ist das der bei Himer. or. 111 2 ais Feststrasse des

Panathenaeenzuges geschilderte Apdp.oc;, dg suUuxsvyjg xs xal XsTog xaxapotivwv avoj&ev

"«<; £xax2pa)&£v xapax£xajx£vag axoczg. Freilich wird von Wachsmuth 1 193

bestritten, dass dieser Dromos mit der vom Dipylon ausgehenden Strasse iden-

tisch sei, vornehmlich mit Berufung darauf, dass, wie die neueren Ausgra-

bungen erwiesen haben, das Dipylon tiefer lag ais die Agora. Indessen fasst

Milchhbfer 161 avwO-sv ais „von Siiden her,“ d. h. die Strasse senkte sich

vom Markte nach dem Thore zu; er nimmt im wesentlichen siiddstl. Richtung

an und beruft sich dafiir auf die Richtung der Kloake, der Wasserleitung

bei Hagia Triada (Ziller A. M. 11 116) und einige Reste unterhalb der

Attalosstoa (Adler A. Z. XXXll 124). Milchhbfer vermuthet auch, dass

9*
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die Reste von etwa 30 Saulen aus Porosstein, die sich in einem von Ross
(Arch. Aufs. 1 155) besuchten Kanale in der Gegend des sog. Theseions be-

finden und die Ross anfangs der Stoa poikile oder der des Zeus Eleutherios

zuschrieb, zu diesen Dromosballen gehbrt haben mdgen. — Dass die Hallen

besonders Verkaufszwecken dienten, sagt Himer. 1. 1., vgl. Porchbamrner
Topogr. V. Ath. 28 u. 34.

ebd. Schol. Kspansixd^, totcoi; A&yjvyjoiv, £v9'cz oi icdpyoi xfiosaxrjxsaav. stal os ouo

Kspo:asixot, 6 |X£v s^u) xou Tstyou(;, 6 os svtoq. Xsiovxai (Xs^ouai Vt M) os (om. Fb) xat

Ksp«|xsixal Tzkaxaiai Tzkrf^al' aycov "(ap ’A9-i^vyjaiv sv x(p Kspansrxtp, sv oj xuxxooai yepzi

xXaxsiau; (ttX. om. M Vn, 7cXcz(xstaiQ) xctTc; yspat Spir.) xout; xpsyovxa? xczc xoug aX-

Xoug (a7.Xa); MVn) dyomaxac, yiXoixoc yapiv. Xsysxai Bs (ds om. Fb Spir.) xal KspotpisuQ

(FMVn, Kspap-sixdc scr. SW) AS-yjvatcov vopLoO'SX7]c (o xoiv AB-, v. AuxoDp^o^ Vn M)
xal xspa|ux7j (M Vn Spir., xspa|xsixrj SW) jxctaxi^ (Vn, |i.aaxq^ Fb, om. SW) -q (om.

SW) di daxpaxou. jiccaxi^ yap dia xd PaaavtCsiv xoi><; daxpaxiCojisvouQ xai xoXaCsiv,

xspajxixvj (MVn Spir., xspajisix'^ SW) os dia xd (xd om. Vn) sx xspa|xou xd d'axpaxa

slvai. Vgl. ZU dieser Marginalnote Reitzenstein a. a. 0. 233 und Wilamo-
witz a. a. 0. 241.

ebd. Erzbilder beriihmter Manner und Frauen, nach der Ver-

muthungvon Curtius ges. Abh. 1 350 nicht nur Athener und Athenerinnen,

sondern Bildnisse von Hellenen aller Gegenden. Milchhbferarcb. Stud., H.Brunn

dargebr., S. 44 vermuthet, dass die Statue des Chrysippus, die nach Cic. de

finib. 1 11,39 u. Diog. Laert. Vll 182 im Kerameikos wstand, zu diesen Statuen

gehbrt habe. Guri it t 265 weist darauf hin, dass diese Sitte, Statuen

beriihmter Manner und Frauen so vor den Saulenhallen einer Strasse aufzu-

stellen, erst der hellenistischen Zeit angehbrt; vgl. B. Schmidt die Thor-

frage 26, Milchhbfer a. a. 0. 59, doch will Curtius Stadtgesch. 178

die ganze Anlage bereits der friiheren Zeit zuweisen, und Fallis S. 29 will

zwar nicht alles aus der Bluthezeit stammen lassen, ist aber auch gegen die

Datirung Milchhbfers, da die ganze Strasse zwischen Dipylon und Staats-

markt schon in frtiherer Zeit die grosse Paradestrasse gewesen sei.

S. 4,15. Saulenhalle mit dem Gymnasion des Hermes. Da der

Raum der Strasse auf der rechten Seite vom Thore ab durch Felshbhen ein-

geschrankt ist, so vermuthet Curtius Abh. 351, dass alie die hier er-

wahnten Baulichkeiten zur Linken, d. h. gegen Norden zu belegen waren.

Wachsmuth I 648 A. 2 vermuthet, dass dies Gymnasion eine Stiftung

spaterer Zeit sei, ebenso Milchhbfer Arch. Studien 59 und Gurlitt205;

Pallis 28 spricht sich fiir fruhere Ansetzung aus.

S. 4,16. Das Haus des Pulytion, in dem Alkibiades mit seinen Ge-

nossen einst die Mysterien verspottet hatte, wird auch bei Piat. Eryx. p. 400 B
erwahnt, vgl. Andoc. I 12 u. 14, Suid. v. s^(jopyyjaa|j.y]v. Es war vom Staate

konfiszirt und dem Dionysos Melpomenes geweihl worden, s. Z. 18,

auf dessen Kultus sich verschiedene uns erhaltene Inschriften beziehen, vgl.

Milchhbfer S. Q. XXVIII 1 und dens. Athen S. 162. Derselbe vermuthet

in den Archaeol. Stud., H. Brunn dargebr., S. 47 (vgl. S. 53), dass dieses

xsjxsvoc; xou Aiovuaou (MsXttojjlsvou) identisch sei mit dem xsjxsvof; xtov xspi xov Aio'vuaov

xsyvixdiv, Athen. V p. 212, dem Hauptheiligthum jener dramatischen Genossen-
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schaft, die aus ihrer Mitte den Priester eben dieses Gottes stellten (vgl. C
I A III 278). Entsprecbendes hatte bereits Wachsmuth Pb. Mus.

XXIII 50 (ander.s Stadt Athen I 216) und Tbpffer att. Geneal. 182 aus-

gesprochen, auch Wieseler bei Ersch-Gruber Sect. I Bd. LXXXIII 184;

vgl. aber Liiders dionys. Kunstl. S. 71 A. 130, A. MtLller Philol. XXXV
301. (Eine audere Yermuthung Wieselers a. a. 0. geht dahin, dass dies

Haus des Pulytion identisch sei mit dem sog. Haas der Meliteer, in dem die

Scbauspieler ihre Uebungen abhielten, Hes. Phot. v. MsXixscov olxoc;.) Fallis

28 f. stimmt Milcbhbfer bei, entfernt sich aber von ihm in der Datirung,

s. oben.

ebd. xa&’ 7]v, die Praposition ist bemerkenswerth; nach Andoc. I 12 fand

die Yerspottung der Mysterien ev oixta x^ IIouXuxicdvoc; statt, und etwas an-

deres will Paus. auch nicht sagen; die Prapos. scheint gewahlt mit Beziehung

auf die Grosse des Raumes; dass das Haus gross und stattlich war, geht

hervor aus Piat. Eryx. 395 B und 400 B. — xapd muss, vrenn die Lesart

iiberhaupt richtig ist, wohl heissen in Anlehnung, Nachahmung, vgl.

Schol. Arist. Av. 1240 xouxd cpyjai xapd xd SocpdxXsiov. Ueber die Nach-

ahmung selbst vgl. ausser Andoc. 1. 1. Thuc. VI 27, Isocr. 16,6, Plut.

Alc. 19, Suid. V. e^mpyjiodiLrjv. — Schol. ’E>.£uat(; x6h<; xXrjoiov [xXrjaia

Yn] AO^yjvuiv xapd (xspl Fb) xd slsuao), IXeoaiQ' xap’ otux^ (auxoj

Fab) ydp (om. Fb Spir.) xaxsXuasv (xaxsXusv Yn, xax-^XO^sv M)
>5

Ay]|iyjxy]p ixt

x^g kauvqc, d^ujarpoi; iv ^ hsXsixo eopx'/] x"^ ATjjJLVjxpi dvo{i.aCo|Jt£vr]

’EX£uatvia* £X£>.£Txo o£ xal «"[wv (om, M Yn di<bv) 9-up.£}axdc (Sieb. Spir., S-uju-

xixdt; oder ^u|uaxixd; cdd.) xapd Adxcjaiv. Das Scholion stammt im ersten Theil

aus dem Etym. Magn., der zweite von iv ^ heXsho an aus Hesych., s. Reitzen-

stein 233, Wilamowitz 243.

S. 5,1. Ein Heiligthum der Athene Paionia erwahnt Ps. Plut. Yit. X
orat, p, 842 E; verehrt wurde sie (ais Heilgdttin neben Hygieia) auch in Oropos,

s. Paus. I 34,2, vgl. Preli er-Robert 218 A. 5. Was die hier ge-

nannten Bildwerke anlangt, so ist es ungemein wahrscheinlich, obgleich nicht

unbestritten, dass die im Jahre 1837 aufgefundenen Reste eines grossen Mo-

numents nebst statuarischen Resten zu diesem Denkmal desEubulides
gehdrten (Fundbericht bei Ross Arch. Aufs. I 146; bekampft wurde die

Zugehbrigkeit von Rangabe ’Ecp. 1838, 79 und Rev. arch. II 429, Forch-
hammer Z. f. A. 1838, 463 und Top. v. Ath, 29, Stephani Rh. M.

N. F. IV 31). Die Inschrift lautet: [EdpouXtByjg Eujyyipoc KpcDTctdy]!; £Tcot7](3£v, die

Erganzung des Anfangs ist durch andere Inschriften gesichert (vgl. Hirsch-

feld Tituli statuar. 107 fg., Loewy Inschr. griech. Bildhauer No. 223 ff. u.

542 £f.). Das etwa 8 Meter lange Postament, aus mehreren Stufen, auf denen

sich ein Wiirfel erhob, bestehend, beweist, dass es ein umfangreiches Denk-

mal war; die Inschrift war an hervorragender Stelle angebracht und in grossen

Buchstaben ausgefuhrt. Yon den dort gefundenen Skulpturen mdchteMilch-

hofer 162 einen Torso einer weiblichen Kolossalfigur nebst Kopf (bei Ross
Taf. XII fg. und von ihm ais Athene gedeutet, von Kekule Bildw. im

TheseionN. 58 ais Nike, auch bei Brunn-Bruckmann Denkm. N. 49; doch

ist die Zugehbrigkeit des Kopfes zum Torso heut widerlegt s. Julius A.
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M. VII 84, Wolters ebd. Xll 369) ftir den einer Muse halten; ein ebendort

ira Jahre 1874 gefundener kolossaler Athenekopf (A. M. Vll Tat. 5, Brunn-
Bruckraann Denkra. N. 48) scbeint die Annahrae der Identitat des Denk-

raals rait dera bei Paus. erwahnten zu bestatigen. In diesera Sinne haben

sich vornehralich ausgesprochen Rochette Journ. d. Sav. 1851, 610, Hirsch-

feld a. a. 0. und A. Z. XXX 27 B., Schraidt d. Thorfrage 37 f., Julius

A. M. Vll 81, Milchhbfer a. a. 0., Loewy a. a. 0., Curtius 249 und

293; dagegen ausser den oben angefiihrten Schubart Jb. f. Ph. LXXXVll
305, Brunn 1 552, Bursian 1 279 A. 1, Wachsrauth 1 198, Lolling

313 A. 6 und A. M. Xll 365; ihra folgend Harrison p. 13. Die ganze

Frage ist neuerdings eingehend behandelt und in zustiraraendera Sinne ent-

schieden worden von Milchhbfer Archaeol. Studien, Heinr. Brunn

dargebr., S. 44 ff., der ira ilbrigen geneigt ist, das Denkraal einera jun-

geren Rubulides zuzuschreiben. Zieht raan alie die Indicien in Betracht, die

fur die Identitat des gefundenen Denkmals rait dera bei Paus. erwahnten

sprechen, zugleich den Uinstand, dass die Fundstelle des Denkraals (in der

Nahe des heutigen Peiraieusbahnhofs) der von uns angenoraraenen Hypothese,

Paus. habe Athen vora Dipylon her betreten, in vorztiglicher Weise zu gute

korarat, so wird raan sich nicht auf die Seite derer stellen kbnnen, die die

Identitat fiir unbeweisbar und die ganze Frage fiir bedeutungslos fur die

attische Topographie erklaren. Kbnnte raan bei Paus. AxoXXojvo; xe lesen, so

wiirde dadurch die Beweiskraft noch verstarkt werden, aber auch wenn raan

rait den besten Hss. ’AzoXXo>v xs beibehalt (Loeschcke beiTbpffer att.

Geneal. 204 A. 1 schlagt vor, daftir AzoXXtovtoo; zu lesen, und auch Milch-

hbfer arch. Stud. 47 hlilt es fiir sehr rabglich, dass hier statt Apollons viel-

mehr der Narae des AVeihenden stand), bleibt es rabglich, dass Athene, Zeus,

Mnemosyne, die Musen und Apollo zu einer grossen Statuengruppe gehbrten,

die alie von Eubulides gearbeitet und geweiht waren (so fasste d. St. bereits

Leake 76). Solche Verbindungen von cura gen. rait dem Nomin. ohne

ct7aXjict sind auch sonst bei Paus. nachweisbar, vgl. 11 11,8, IV 33,4. Damit

muss freilich die viel verbreitetc Annahrae, dass die Bildwerke ira Hause des

Pulytion gestanden hatten, fallen, ivxau&a braucht das aber auch nicht zu be-

deuten und ist ebenso verstandlich, wenn die Gruppe vor dem Hause resp.

ira Temenos des Dionysos stand (Julius a. a. 0. 85).

S. 5,3. Der DSmon Akratos gehbrt seinem Wesen nach nicht zu der

vorigen Statuengruppe, sondern zur Umgebung des Dionysos, der in Phigaleia

ais Akratophoros verehrt wurde, Vlll 39,6, wie es in Munichia einen Heros

Akratopotes gab, nach Polem, b. Ath. 11 p. 39 C. Im J. H. St. Vll 55 ist

ein Vasenbild abgebildet, worauf einera Kopfe ’'Axpaxo; beigeschrieben ist;

doch ist essicher zu weit gegangen, daraus rait Harrison p. 12 zu schliessen,

dass vora Damon Akratos iiberhaupt nur der Kopf abgebildet wurde. M.

May er A. M. XVll 268 (vgl. ebd. 446) nimmt an, es handele sich hier um

eine Maske, die ais Kultbild an der Wand angebracht war, und zwar des

ais axpaxo; verehrten Dionysos selbst; ahnlich Fur twangler Meisterw. S. 332.

Vgl. auch Milchhbfer Avah. Stud. 61 A. 1 und B. Schraidt d. Thorfrage

26, der in der Maske eine Beziehung zu dem ira Weinrausch begangenen

Mysterienfrevel erkennen will.
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S. 5,4- l^as hier genannte Aiovuaou x^svo? gilt in der Regel fiir identisch

rait dem vorher genannten, dem Dionysos geweihten Hause des Pulytion; da-

gegen will Ddrpfeld hei Harrison p. 21 beide scheiden nnd erklart das

-ijjLsvo; fiir das Heiligthum des Dionysos iv Xipaic;, das nur einmal im Jahre

geoffnet wurde, nnd das Pans. tiberging, weil es gerade bei seinem Besuche von

Athen geschlossen war. Ganz ahnlich Maass de Lenaeo, Greifsw. Progr. 1891/92

p. 9, der den Dionysos Melpomenos fiir identisch mit dem Lenaios halt. In-

dessen hat Ddrpfeld selbst, der jetzt das Lenaion in den von ihm aufge-

deckten Resten slidlich vom Areopag erkennt, diese friihere Vermuthung

wieder znruckgenommen A. M. XX 182.

ebd. Haus mit Bildwerken aus Thon (Amphiktyon, den Dionysos

nnd andere Gdtter bewirthend; Pegasos von Eleutherai). Milchhdfer 162

nimmt an, dass die Gruppe die Aufnahme des Dionysos von Eleutherai, der

durch den Priester Pegasos in Athen eingefiihrt worden sein soli (Schol. Arist.

Ach. 243), dargestellt habe, und dass die Lage dieses Denkmals an dem von

Eleutherai herfiihrenden Wege nicht ohne Bedeutung sei; Curtius ges. Abh.

I 40 erkennt in der Gruppe des Amphiktyon die Beziehung auf die Aufnahme

des Dionysos in die Gemeinschaft der attischen Staatsgdtter. In der Am-

phiktyongruppe will M. May er a. a. 0. 265 (wie bereits Deneken de

Theoxeniis p. 32, Milani Mus. Ital. I 92 und Reisch griech. Weihgesch.

S. 30) ein Relief vom Typus derbekannten „Einkehr des Dionysos bei Ikarios‘‘

erkennen, dasPaus. falschgedeutet habe (s. die Zusammenstellung der sog. Ikarios-

reliefs bei Haus er neuatt. Reliefs S. 189 f.). Dagegen ist Milchhdfer

arch. Stud. f. H. Brunn S. 52 fif. geneigt, auch in diesen Reliefs die Figur

des Amphiktyon anstatt des Ikarios zu erkennen, oder noch eher, in ihnen

Anatheme der dionysischen Techniten fur heroisirte Genossen zu sehen, ais

deren Aufstellungsort das Haus des Pulytion mit dem Heiligthum des Dionysos

in erster Linie in Betracht kam (ebd. S. 58). Das Thondenkmal, das hier

erwahnt ist, betrachtet er ais das legendarische Reprasentationsstiick des

Vereins, und ais seinen Verfertiger den bei Plin. XXXV 11 87 genannten

Bildner Kaikosthenes (AsWov 1891 p. 25 u. 84), mit Bezugnahme auf Plin.

XXXV 155 : fecit et Chalcosthenes (wofiir Milchhdfer Caicosthenes liest) cruda

opera Athenis, ab officina eius Ceramicus appellatur. Ais Zeit dieses Kai-

kosthenes gilt die Mitte des 3. Jahrh. v. Chr., vgl. Ldwy Inschr. griech.

Bildh. N. 115 u. 220. Fallis S. 30 fg. schliesst sich an Milchhdfer an. B.

Schmidt a. a. 0. 28 glaubt, dass sowohl diese Gruppe, wie die d-{ak^axa oxxvjc;

auf der Kdnigshalle (S. 5,22), Weihgeschenke der Kerameer waren, die sie

in ihrem Demos aufgestellt hatten.

ebd. pa3iXs'uc;-’ApL<pixxuujv-£axi(i)v, die Apposition im Nominativ ohne Riick-

sicht auf den Casus des Beziehungswortes, vgl. 11 25,8, Vll 22,1. Xach Phi-

lochoros bei Athen. II 38 C. D. hat Kdnig Amphiktyon den Dionysoskultus

eingefiihrt. Daneben wird Pegasos genannt auch beim Schol. Ar. Ach. 243,

vgl. Paus. I 38,8.

S. 5,7, To iv AsXcpotQ ^lavxsTov, vgl. Dem. adv. Mid. 52.

ebd. kt Txapiou, vgl. Apollod. 111 14,7, Hyg. f. 130.

S. 5,8. Nach Apollod. 111 14,1 f. war nicht Aktaios der erste Kdnig in
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Attika, sondern der Autochthone Kekrops, der die Aglauros, Tochter des

Aktaios, heirathete; dagegen sagten die Athmoneer (14,7), Porphyrion habe

noch vor Aktaios geherrscht. Nach Steph. B. s. v. Axit) hiess Attika ur-

sprtinglich nach Aktaios A/xrj, vgl. Apollod. L 1., Strab. IX 397, bei welchem

der Kbnig Aktaion heisst.

S. 5,11. Aglauros ist die inschriftlich besser bezeugte und ursprungliche

Porm, s. C I G 7716, 7718, C I A ni 372, Agraulos bei Euripides (?), Apollodor,

Steph. B., vgl. Preller-Robert I 200 A. 2. Usener Gbtternamen 136.

S. 5,12. Tod des Erysichthon Gap. 31,2.

S. 5,14. aXkac, nach Apollod. 111 14,5 Kranae und Kranaichme, nach

Athis, der dritten Tochter, habe Kranaos das Land genannt; Strab. IX

397: Axxix^v jjLsv 'jfdp «ICO Axxatojvdc; cpotaiv, Ax9-i'5a Bs xal Axxixtjv «tto Ax&tBot; xyj^

Kpavccou.

S. 5,15 ff. Vgl. Apollod. 111 14,6. Nach Isocr. Paneg. 126 iibergiebt der

kinderlose Kekrops dem Erichthonios die Herrschaft iiber Attika.

S. 5,17. auvsTravaaxavxoDv und das IV 7,7 stehende avxsTcs^^saav sind die

einzigen bei Paus. vorkommenden Beispiele der Zusammensetzung eines Ver-

bums mit drei Prapositionen, vgl. Aug. Grosspietsch Bresl. Philol. Abh.

Vll 5, S. 11, 39, 68.

S. 5,18. -jovia:; Bs, falsche Antithese. — Apollod. 1. 1. sagt, nach den

einen sei er ein Sohn des Hephaistos und der Atthis, der Tochter des Kranaos,

nach den andern des Hephaistos und der Athene, bezw. der Ge.

Gap. III.

Der Kerameikos. Die Konigshalle. Bildsaulen. Halle mit

Gemalden. Tempel der Gottermut ter. Rathhaus der

Fiinfhundert.

S. 5,19. Was Paus. hier Kerameikos nennt, ist bei ihm nicht der

ganze diesen Namen fiihrende Demos, sondern nur das xcapiov, namlich die

Agora; ebenso 2,4 u. 14,6, auch bei Ath. V 212 E, XH 533 D: vgl. Mulier

Kunstarchaeol. Werke V 154 undWachsmuth 1186, wo noch andere Stellen

fiir diesen Gebrauch zu finden sind. Ais Demos umfasst der Kerameikos,

der nach Philochor. bei. Harpocr. v. Kspaiislc; (vgl. Phot. u. Suid. v. x£pa|u'c;) seinen

Namen «xo x^g xspajuxrjs "cou Kspajup xivi yjpm hat, zwei Theile:

denaussern, der vom Dipylon bis in die Gegend der Akademie sich erstreckte,

mit dem bffentlichen Priedhof (der dann auch xax’ Kerameikos genannt

wurde (Arist. Av. 395, Thuc. VI 57, Suid. v. Kspajisixoc u. a. m.); und den

innern, der vom Dipylon bis zum Burghtigel reichte und die gesammte Agora

umfasste. Vgl. Wachsmuth I 152. H 258, Milchhbfer 150, Lolling

307; die betr. Schriftstellen bei Milchhbfer S. Q. LXX 42. Doch weist

Milchhbfer nach, dass in der klassischen Zeit (5. u. 4. Jahrh.) mit Kera-

meikos nur die Gegend ausserhalb und die nahere Umgebung innerhalb des

Nordwestthores bezeichnet wird, wahrend Curtius 20 schon fiir die Urzeit

annimmt, dass die Niederung, die sich vom Felsrande des Areopags nach
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Norden hinabsenkt, seit altester Zeit der Sitz der Tdpferzunft, von der der Gau

den Namen empfing, gewesen sei. Sonst ist. noch zu vgl. 0. Mulier a. a.

0. 145 u. 152 ff., Zestermann die antik. u. christl. Basiliken (Leipz. 1847)

35 £f., Curtius gesamm. Abhandl. T 349, Fallis a. a. 0. 12 ff. und die

Schrift von Meursius de Ceramico gemino, in Grono w’s Thesaur. IV 961.

Mit dieser Stelle beginnt die Periegese des Marktes, die in sehr vielen

Punkten streitig ist. Hauptlitteratur: 0. Mulier de foro Athenarum, Kunst-

arch. Schr. V 133, Leake 154, Ulrichs II 136 u. 178, Raoul-Rochette

im Journ. des Sav. 1851 p. 549 u. 609, Lenormant in den Mem. de IMn-

stitut XXI (1856) p. 106, Stark im Philologus XIV 711, Bursian I 280

und de foro Ath. (Turic. 1865), Curtius att. Stud. II 17, Stadtgesch. 51,

114 u. s., ders. ges. Abh. I 350 ff., nach ihm der Plan von Kaupert Berl. phil.

Wochenschr. 1887, 571, Pervanoglu im Philol. XXIV 451 u. XXVII 660.

Wachsmuth I 153, II 305, und in B. S. G. W. 1887, 381, Milch-

hdfer 162, Lolling 309 und Gbtt. Xachr. 1873, 515, W eizsacker in den

Verhandl. d. 39. Philol. Vers. in Ztirich S. 210 und in den .Jb. f. Ph.

CXXXV 577, Gurlitt S, 75 u. d.. Fallis Paus. auf d. Agora v. Athen,

Mtinchen 1895. Weitere spezielle Litteratur s. unten; vgl. unsere Tafeln II—VI.

Fast alie Neueren (die Schriften von Mulier und Zestermann, die

die Agora westlich von der Akropolis ansetzten, kdnnen heut nicht mehr in

Betracht kommen, ebensowenig die Hypothesen Forchhammers in den

Kieler philol. Stud. 1841 und im Philol. XXXni 98 ff.) stimmen darin

uberein, dass die Agora in eine ndrdliche Halfte, den Kaufmarkt, und eine

siidliche, den Staatsmarkt, zerfiel (wovon neuerdings nur Weizsacker wieder-

um abgegangen ist). Die Mehrzahl nimmt an, dass die bei Paus. nicht ge-

nannten Hermen Xord- und Siidhalfte trennten: so Wachsmuth I 200, II

311, Lolling 313, Lange Haus u. Halle 64, Curtius 170 und att. Stud.

II 25; dagegen verlegt Milchhdfer 166 die Hermen an einen andern Platz

und lasst es unbestimmt, ob die Siidhalfte gegen Norden zu offen war. Kam
Paus. vom Dipylon her, so durchschritt er also den Kaufmarkt, ohne die dort

befindlichen Bauten, die ihn vreniger interessirten, zu nennen; Wachsmuth,
der ihn die Stadt von peiraiischen Thor her betreten lasst, sieht darin den

Grund, weshalb Paus. zunachst die Siidhalfte beschreibt.

S. 5,20. Andere Kinder dieser Eltern s. Hygin. f. 14, Schol. Apoll.

Rhod. IH 997, Plut. Thes. 20.

ebd. Die Kdnigshalle, ausfuhrlich behandelt von Lange Haus u.

Halle S. 60—104 (auch besonders ais Habil. Schrift, Leipz. 1884); iiber ihre

Benutzung ebd. 70; iiber ihre wahrscheinliche Gestalt (ais Vorbild der rb-

mischen Basilika) S. 95. Ferner vgl Wachsmuth II 344 ff.; gegen die Iden-

tifizirung mit dem paotXixvj; ispdv (Piat. Charmid. 153 A) s. Loeschcke Verm.

z. griech. Kunstgesch. S. 16, Wachsmuth 350; Schriftquellen s. Milch-

hbfer XC 67. Ueber die Zeit der Erbauung gehen die Ansichten ausein-

ander; Lange S. 104 halt es fiir mbglich, dass sie noch unter den Peisistra-

tiden entstanden sei; Gurlitt iib. d. Alter d. Bildw. u. d. Bauzeit des sog.

Theseion S. 59 halt Kimon fiir den Erbauer. Der gleichen Ansicht ist

Wachsmuth I 532; dagegen Wilamowitz Kydathen 208 f. Fallis S. 32 f.
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meint, dass die Halle zur Zeit der Peisistratiden erbaut, aber durch die Perser

zerstOrt und bald nachher wieder neu aufgebaut worden sei. Bei den Schrift-

stellern heisst sie xoy pao-Xioj; uxod oder oxoa, z. B. Piat. Theaet.

p. 210 1), Eutyphr. p. 2 A, Aristot. ’A&. roX. 7; dagegen heisst sie C 1 A I

01 Z. 5 >5 ^aoiXsta, s. Wachsmuth 8. 345. Bei Hesych. und Bekk.

An. I 222, 29 vvird der Xame JaoOuio; oxocf nur infolge eines Schreibfehlers

faischlich von Zeus Basileus abgeleitet, s. Wach'smuth a. a. 0. A. 2. Ihre

Lage wird heut allgemein an der Westseite der Agora angenommen, unter-

halb des sog. Thcseionhugels; nur hinsichtlich der begrenzenden Gebiiude

finden Abvveichungen statt, indem Lange nordlich an die Kbnigshalle die

Poikile anstossen lasst, bei der also Paus. zunkchst, ohne sie zu erwkhnen,

vorbeigegangen sein milsste, was sehr unwahrscheinlich ist, um so raehr ais

er die KOnigshalle ais z|ituTTj iv bezeichnet.

S. 5,21. xaDiOiv ais Richter sitzen, vvie III 5,2, vgl. Piat. Legg. II 659 B,

Deni. XXIV 89, Polyb. XII 16. — Es Ist allgemeine Regel, dass die Beamten

ein .lahr lang funktioniren, vgl. VI 19,13.

8. 5,22. Ter racottagruppen auf dem Uach der Halle, Theseus und
Skiron, Hemera (d. i. Eos) und Kephalos darstellend. Aehnliche Gnippen

sind niehrfach erhalten; so l]os und Kephalos A. Z. XXXIII Taf. 15, vg\.

Curtius ebd. 166; XL Taf. 15, s. FurtwSngler ebd. 353 fg., skinmtlich

archaischen 8tiles; von dem Pendant, Theseus und 8kiron, von dem keine

plastischen Nachbildungen vorliegen, geben Vasenbilder eine Vorstellung, vgl.

Panofka Der Tod des 8kiron Taf. 1, 8auer Anftinge der statuar. Gruppe

8. 63. Die Art, wie sie angebracht waren, hlingt von der vorauszusetzenden

Gestalt des Daches und der Situation der Halle ab. Zestermann, der ein

erhbhtes Mitteldach annimmt, stellt sie (I). ant. u. christl. Basii. Taf. 1,3)

auf diesern auf; in der wStieEschen Restauration bei Panofka a. a. 0. stehen

sie an den bciJen Enden des Daches Uber den Ecksiiulen; Lange dagegen,

8. 69, der die Halle nicht mit der Lang-, sondern mit der Schmalseite nach

dem Markte sehen llisst, nimmt an, sie hktten in der Mitte Uber den Giebeln

des 8atteldaches gestanden, wobei wiederum nicht abzusehen ist, wie Pausa-

nias auch die Gruppe Uber dem vom Markte abgekehrten Wesigiebel hktte

sehen kUnnen; auch sind sie offenbar ais GegenstUcke gedacht, raussten also

gleichzeitig gesehen vverden kUnnen, v’gl. Wachsmuth II 351 A. 2. Am
besten nimmt man ein Walmdach an (dessen MUglichkeit auch Lange S. 70

A. 1 zugiebt), bei dem vielleicht nur die beiden vorderen Ecken des Walmes

mit Gruppen verziert waren.

S. 5,24. xxX .

,

vgl. 44,8, Plut. Thes. 10, Thes. et Rom. 1,

Diod. IV 59, Strab. IX 391, Luc. Jup. trag. 21.

ebd. cpipoysa Mluipa Ks^aXov, der Mythus nochraals erwkhnt III 18,12.

Bei Hes. Theog. 986 ist es Eos, die sich mit Kephalos verbindet, ebenso bei

Eur. Hipp. 454, Apollod. III 14,3, Anton. Lib. 41, Athen XIII 566 D, H}^gin.

A. II 42; dass von den Tragikern an Hemera ganz an Stelle der Eos tritt

und diese umgekehrt zur Bezeichnung des ganzen Tages gebraucht wird, zeigt

D rexi er bei Roscher S. 2032.

S. 6,2. Phaethon ist der Venusstern, wie er denn auch ’Afpo3(rr^; (od.
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"Hpa;) aaxyjp genannt wird, s. Furtwangler bei Roscher u. Aphrodite

S. 396.

S. 6,3. iv £X£3i xoT(; £<; xci; ‘(ovaixaQ d. h. iv /axald^cp 'jfuvaixuiv, Vgl. 43,1.

III 24,10.

ebd. Die Statuen des Konon, Timotheos und Euagoras werden

auch anderweitig erwahnt. Die des Konon (die erste Ehrenstatue, die auf

der Agora nach den Tyrannenmbrdern errichtet wurde, Bergk in d. Jb. f.

Ph. LXV 394) und Timotheos, die auf gemeinschaftlicher Basis standen (ein

Stuck derselben mit Inschr. ist wieder aufgefunden worden, s. C I A II 1360)

bei Corn. Nep. Timoth. 2 (in foro); des Konon allein Demosth. XX 70, des

Konon und Euagoras Isocr. IX 57 (ouz£p xo5 Aid; xoD Siox/jpo;); aus der

letzten Stelle besonders geht hervor, dass diese Ehrenstatuen, die Paus.

7tXrj3tov xrj; axod; (sc. P'Z3iX£io’j) setzt, noch naher bei der oxod £X£uB^£pio; standen,

vgl. Wachsmuth I 162, Milchhbfer 163. Weizsacker a. a. 0. 581 ver-

setzt sie, nebst den Statuen des Zeus £X£y^£pio; und des Hadrian, direkt vor

diese Halle, doch wird sich das dzi3&£v Z. 10 wohl nur auf die beiden letzt-

genannten Statuen beziehen. Was die Entstehungszeit anlangt, so nimmt

Fallis S. 33 an, dass die Statuen des Konon und Euagoras bald nach der

Schlacht bei Knidos (394) aufgestellt wurden, die des Timotheos erst nach

dem Frieden des Kallias (371). Dass jene von Kephisodot, letztere von Leo-

chares (der fiir Timotheos das Bild des Isokrates fertigte) hergestellt worden

seien, wie Fallis weiter vermuthet, entbehrt wiederum jeder festeren Stiitze.

S. 6,5. Vgl. Xen. Hell. III 4,1, Diod. XIV 39.

S. 6,6. Euagoras erhielt das athenische Biirgerrecht, s. Isocr. IX 54 u. 57,

Ps. Dem. XII 10; mit Unrecht wollten daher SW vm vor av£xa9-£v tilgen, vgl.

Praef. vol. I p. LII. — x6 dvixaU^: II 18,7. 37,3. 1112,2. 25,10. IV 3,4. 6.

V 25,12. Bei Herodot xo av£xa&£v I 170, xa av. VI 35. VII 221, ohneAr-

tikel V 65.

S. 6,7. Kinyras aus Byblos erbaute Paphos und wurde Beherrscher

von Kypern, s. uber ihn Movers d. phbn. Alterthum II 226 ff.

ebd. Schol. (s. Spiro a. a. 0. 147): xdiv ixcpu^ovxwv (cpu-jfdvxiov M)

topyaavxo (JBpuaaxo teste Spirone) xdv ’EX£u&£piov Ata. xouxov Zk evioi xai aojx^pa ipaatv.

xijidxai §£ xai iv ^^upcixooaai; xal iv (xapd COni. Spiro) Tapavxivoi; xai iv IIXaxcaaT; xai

iv Kapiai; (Kapw Spiro) 6 ’EX£u^£pio; Zeuc. ’EX£u9-Epio; Zeu; Bid xd x^; Mrjdix^; douXsta;

«TcaXXaif^vai x:^v ’Axxixyjv. Der erste Theil stammt aus Hesych., der zweite aus

dem Etym. M., vgl. Reitzenstein 234.

ebd. Statue des Zeus Eleutherios, der nach Isocr. a. a. 0., Hesych.

V. ’EX£u&ipio; Zeu; auch den Beinamen Sojxyjp fiihrte. Vgl. Paus. X 21,5 sq. und

darauf beziigliche Inschriften bei Milchhbfer S. Q. XL 60. Wachsmuth
II 426 vermuthet, dass vor der Statue sich ein Altar befand fur den Kultus

des Zeus Soter. Die Entstehung des Namens wurde schon von den Alten

verschieden gedeutet; nach Harpocr. v. iXsu&ipio; Zeu; leitete der Redner Hy-

pereides (Frg. 199 Blass) den Xamen davon ab, dass die dahinter stehende Halle

von Freigelassenen erbaut worden sei, wahrend Didymos die viel wahrschein-

lichere Erklarung gab, dass Statue und Halle znr Erinnerung an die Befreiung

von der Gefahr der persischen Invasionen gestiftet wurden. Mehr bei Wachs-



140 I 3,2 - 4.

muth a. a. 0. 425 A. 2 und Preller-Robert 1 151. Fallis S. 34 will

in der Munze niit dem archaischen Zeus, bei Imhoof- Gardner pl. BB 1,

in der Jahn (Nuov. Mem. d. Inst. p. 24) den Zeus Polieus (Paus. I 24,4)

erkennen wollte, eine Nachbildung des Zeus Eleutherios sehen und nimmt

darnach an, dass diese Statue (wegen ihres archaischen Typus) bald nach dem

Einfall der Perser errichtet worden sei.

8. 6,8. Statue des Hadrian; iiber anderweitige Ehrungen dieses

Kaisers durch die Athener vgl. Wachsmuth T 693. Von einer andern, in

spaterer Zcit cbcudort aufgestellten Kolossalstatue eines andern Kaisers be-

richtet die Inschrift CIA UT 9, wo aber der Name des betr. Kaisers nicht

erhalten ist.

ebd. ^pysv. Das Imperfectum zeigt, dass Hadrian (f 138) nicht mehr am
Leben war, ais Paus. diese Worte schrieb; da nach VII 20,6 das erste Buch

fertig war, bevor Herodes Atticus sein Odeum zum Andenken der Regilla,

die 161 starb, baute, so ist das erste Buch zwischen 138 und 161 ge-

schrieben worden.

S. 6,9. Die Stoa hinter der Zeusstatue (Leake 177 versteht ono&ev

fjilschlich von der Kdnigshalle und verlegt daher die Befreiungshalle westlich

hinter jene, was ganz undenkbar ist) hiess ebenfalls a-oa iXsu&ifjio;
;

sie hatte

Pltitze zum Sitzen und bot Raum zum Promeniren, war also jedenfalls ofifen,

vgl. Piat. Eryx. p. 392 A, id. Theagen. p. 121 A, Xen. Oec. 7,1. Dass auch

Decrete dort aufgestellt wurden, lehren die Inschr. CIA II 325 b u. 326 b;

vgl. ebd. 17, Z. 65. Betreffs ihrer Lage ist wichtig die Angabe des Harpocr.

V. pa 3 t>.£io; oToa, wonach die beiden Hallen x-ap’ dXXrjXa; lagen; bei Eustath. ad

Od. 1 395 p. 1425,30 wird die 3-od ais toD ’EX£u&3ptou Aio;

3Tod; gelegen bezeichnet. Diese letztere Bezeichnung, im Zusammenhang mit

den Angaben des Paus. iiber die vorerwiihnten Standbilder, schliesst es aus,

die Befreiungshalle mit der Kdnigshalle parallel laufend zu denken und sie

auf der Ostseite des Marktes der letzteren gegeniiber anzusetzen, wie Bur-

sian de foro Ath. p. 7 N. 2 und Geogr. 1 282 thut, Wachsmuth I 162

ais radglich, ebd. 170 ais sicher annimmt. Fast alie andern versetzen beide

Hallen auf die Westseite des Markts (vgl. Lolling315, Curtius Att. Stud.

II 20, Stadtgesch. 115, ges. Abh. I 353); nur stellt Lange 61 (vgl. Taf. 7,

unsre Taf. III) die Kdnigshalle, mit der Schmalseite, die Befreiungshalle mit

der oflfenen Langseite gegen die Agora; Weizsacker 581 (vgl. Philol. Vers.

S. 221 u. unsre Taf. IV) liisst die Befreiungshalle in der Flucht etwas gegen

die Kdnigshalle zuriickstehen, um Raum zu gewinnen fiir die Statueu, wahrend

Milchhdfer 162 vermuthet, die Hallen hatten im rechten Winkel aneinander ge-

stossen, die Kdnigshalle also die Nordwestseite der Agora eingenommen, sodass

die Statuen in dem von beiden eingeschlossenen Winkel gestanden hatten.

Ais Entstehungszeit nimmt E\allis 35 die themistokleische an.

S. 6,10. Gemdlde in der Befreiungshalle. Es wird allgemein an-

genommen, dass sich die Worte S. 7,1: xati-a; xaz Ypa^a; Ey^po^-^wp sypacj^ev ’A^-

vatoi; auf sammtliche Gemaide beziehen, wofiir auch anderweitige Beweisstellen

vorliegen. So wird das erste Gemalde, die zwdlf Gdtter, auch bei Plin.

XXXV 129 unter den Werken des Euphranor erwahnt; ebenso Val. Max.
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VIII 11, ext. 5, wo liber die Bilder des Poseidon und Jupiter berichtet wird,

vgl. Eustath. ad Iliad. I 529 p. 145,11; auch die Luc. Inmgg. 7 erwahnte

Hera gehdrt wohl hierher. Yermuthlich befand sich dies Gemalde an einer

der beiden Scbmalwande der Halle; ihm gegeniiber (xspav Z. 11, was Sie-

belis sicherlich unrichtig auf die Wand gegeniiber den Eintretenden bezieht;

dass Tiipay bei Paus. immer gegeniiber bedeutet, legt Michaelis A. M. II 1

dar) das Bild des Theseus mit Demokratia und Demos, aucherwahnt in

der Anekdote bei Plut. de glor. Athen. 2 p. 346 A und Plin. 1. 1.: Theseus

in quo dixit eundem apud Parrhasium rosa pastum esse, suum vero carne.

Brunn II 183 nimmt an, dass dies Gemalde vielleicht noch andere

Figuren enthielt. Der Demos ist dfters personifizirt dargestellt worden, in

Malerei u. a. von Aristolaos, Plin. 1. 1. 137, und von Parrhasios ib. 69. Eine

Athene Demokratia in Inschr. vgl. CIA III 165; eine farbige Grabstele mit

der Inschr. Ay]jj.o/pcrc£ta bei Ross A. Aufs. I Taf. 1,3.

S. 6,11. Theseus ais Stifter der Demokratie bezeichnet bei Isocr. XII

129, Ps. Dem. LIX 75, Plut. Thes. 25, vgl. Eur. Suppi. 404 fg. Xach

Arist. Pol. Ath. 41 hat die theseische Staatsform die Kdnigsmacht nur um
ein kleines verringert (|xr/pov xapsp/.Xivouao: x?;;; paaiXi/^c;). In Wahrheit hatte

die dem Theseus zugeschriebene Thatigkeit nur den politischen Synoikismos

zur Folge, s. Thuc. 11 15, und wenn er daher spater ais Urheber der De-

mokratie angesehen wurde, so ist das „eine Verwechslung der Grundlagen

mit dem Gebaude selbst, das sich im Laufe der Zeiten entwickelte,“ Griech.

Staatsalterth. v. K. F. Hermann, sechste Aufi. bes. v. Thumser S. 305.

S. 6,12. ycopsTv von der Sage, vom Geriicht, wieder 4,6, Herod. I 122

'q cpcziu; xsywprj/s.

S. 6,19. d. h. es ware mir ein Leichtes nachzuweisen, dass mit Theseus

das attische Kdnigthum noch lange nicht erlosch. Freilich „den Nachkommen

des Melanthos nahm das Volk gleich zu Anfang den grossten Theil der

Macht und setzte statt des Kbnigthums ein verantwortliches Amt ein,“

IV 5,10.

S. 6,21. Das dritte Gemalde, Rei tertreffen der Athener bei

Mantineia, wird ebenfalls bei Plin. a. a. 0. ais proelium equestre erwahnt,

ferner bei Plutarch 1. 1., besonders iiber den Geist der Komposition; eine

Kopie befand sich nach Paus. VIII 9,8 in Mantineia. Dies Bild nahm jeden-

falls die lange Wand der Halle, der offenen Saulenstellung gegeniiber, ein;

vgl, Harrison 32.

ebd. Ippv im Sinne von Kampf sehr haufig bei Paus., z. B. im ersten

Buch 4,6. 15,1. 3. 21,2. 25,2. 26,2. 29,14. 32,5.

S. 6,26. Gryllos und Epam einondas. Die Verwundung des Epa-

meinondas durch Gryllos wird von Paus. auch VIII 11,6 u. IX 15,5 ais auf

dem Gemalde dargestellt angegeben. Indessen hat Schafer im Rh. Mus.

V 58 nachgewiesen, dass der feindliche Anfuhrer ein anderer gewesen sein

muss, da Epameinondas an diesem vor der Schlacht bei Mantineia statt-

findenden Reitertreffen, worin die Athener die Stadt gegen einen Ueberfall

der thebanischen Reiterei vertheidigten, gar nicht persdnlich theilgenommen

hat. Die patriotische Ruhmredigkeit eines Exegeten wird Paus. irre gefuhrt
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haben. Nach VIII 11,6 hatten die Thebaner diesen 'A^vaiojv X070 ; gut ge-

heissen, andrerseits aber erhoben sowohl die Mantineier ais die Lakedaimonier

den Ansprucb, dass der Erleger des Epameinondas ihr Landsinann sei. Le-

tronne Lettres d’un antiquaire p. 160 sqq. erklarte diese GemSlde sammt-

lich fur Wandgemaide
;

da aber der Aiisdruck lz\ xw (S. 6,10) hier-

fiir durchaus nicht beweisend ist, muss ihre Beschaffenheit dahingestellt bleiben

(an enkaustische Geinalde denkt Welcker Alt. Denkin. IV 244 sicher mit

Unrecht).

S. 7,2. Terapel des Apollo Patroos mit Statue von Euphranor.
Ueber diesen Tempel und den dazu gehdrigen, vornehmlich durch Inschriften

bezeugten Kult vgl. Wachsmuth II 418. Die Lage ist wiederum sehr be-

stritten: wer die Befreiungshalle auf der Ostseite des Marktes ansetzt, versetzt

auch den Apollotempel dahin, wie Bursian I 182 (vielleicht ndrdlich oder

dstlich davon) und Wachsmuth a. a. 0. und I 170; hingegen verlegen ihn

die meisten andern auf die Westseite, siidlich von der Halle, .so Lange 61,

Weizs^c ker Jb. f. Ph. 582, Curtius 115 u. ges. Abh. 1 363, Milchhdfer

164; schon desvvegen, vveil er nur so dem Markte den Ostgiebel, ais Haupt-

und Eingangsfront, zukehren konnte. Ganz unwahrscheinlich ist die (zuerst

von Ross Theseion 58 aufgestellte) Hypothese Loeschckes (Dorpat. Progr.

1883, S. 21), dass der Apollotempel mit dem sog. Theseion identisch sei, und

ebenso zu verwerfen die Meinung von Kalkmann 69, die Zu.sammenstellung

von Werken des Euphranor sei hier vielmehr absichtlich, ais durch den Gang

der Periegese geboten. — Der bei Ps. Plut. Vit. X orat. p. 843 B erwahnte

fltojio; xou ’.\zoXXtovo; sv x:^ dfop'7 stand vermuihlich vor dem Tempel. — Ueber

den Typus der Apollostatue des Euphranor haben Beule monn. d’Athenes

p. 272 und Wieseler zu d. Denkm. d. a. Kunst II 12,130 Vermuthungen

aufgestellt, die jedoch niiherer Begrllndung entbehren. Neuerdings hatFurt-

wlingler Meistervv. 587 ff. einen Apollotypus (ebd. Eig. 115), mit Hinweis

auf den Miinztypus bei Imhoof-Gardner pl. C C 15 u. 17, auf Euphranor

zurtickgefiihrt und flir den Apollo Patroos in Anspruch genomraen; Pallis

S. 36 stiramt zu.

S. 7,3. Apollostatue von Leochares. Beule a. a. 0. nimmt die

Vermuthung Cav edonis auf, dass diese identisch .sei mit dem bei Plut.

Themist. 15 erwiihnten Apollo Sacpvr^cpopo;, was Wieseler Apollo Stroganolf

S. 96 mit guten Griinden zuriickweist
;
man vgl. auch CIA III 456 (ebenso

687, 707 u. 720 a), wo der Apollo Patroos vom Apollo Daphnephoros unter-

schieden wird. Wieseler selbst nimmt an, dass auch der Apollo des Leo-

chares, wie der des Kalarais, ais Abwender des Unheils gedacht war (ahnlich

0. Jahn NuoveMem. dellTnstit. p. 23); doch hat er seine weitere Hypothese,

dass der Apollo Stroganoff (pubi, bei Stephani Apollo Boedroraios, Petersb.

1869) eine Nachbildung der Statue des Leochares sei, selbst wieder zuriick-

genommen (Philol. XXI 254). Win ter hat A. Jb. VII 164, unter Zu-

stimmung von Furtwlingler a. a. 0. 664 (und Fallis a. a. 0.) den belve-

derischen Apollo auf Leochares zuruckgefiihrt
;

doch sind von Leochares im

ganzen drei Apollostatuen bekannt, sodass eine Beziehung gerade auf den

Apollo Patroos durchaus unsicher bleibt. Vgl. auchOverbeck Kunstmyth.IV 97.
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S. 7,4. Apollo Alexikakos (’A>.£^[xo£xo^=’A/iaia:; VI 24,6=’Eiaxoupio!; VIII

41,7) von Kalamis. Conze Beitr. z. Gesch. d. gr. Plastik 19 glaubte,

diese Statue wieder zu erkennen in dem sog. Apollo auf dem Omphalos

(doch gehort, wie jetzt erwiesen, der Omphalos nicht zu der Figur) aus dem

Dionysostheater, abgeb. ebd. Taf. 3—5 (Overbeck Kunstmytb., Atlas Taf. 20,

21), sowie in den ihm entsprechenden Exemplaren in London und Rom (vgl.

die Aufzahlung von Waldstein im Journ. of hell. stud. I 178) und in den

ahnlichen Typen attischer Miinzen (Beule a. a. 0. p. 271, Overbeck
Kunstmytb. III, Miinztaf. 4,29, 1 mhoof-Gardner pl. C C, 15— 17). Dieser

Vermuthung haben zugestimmt Furtwangler bei Roscher I 456 u. im 50.

Berl. Winckelm. Progr. S. 150, Win ter A. Jb. II 235 A. 54, Murray
Greek sculpt. I^, 235, Collignon I 406; Zweifel aussert Overbeck a. a.

0. 83 und Gr. Plast. I 301 A. 226; direkt ablehnend verhalten sich Ke-
kule Jb. f. Ph. XCIX 86 ff., Wachsmuth II 420, Schreiber A. M. IX
247 f. — Ais Veranlassung der Weihung giebt Paus. Z. 4 fg. die Pest vom
Jahre 329 an; allein zu den sonstigen Angaben iiber das Zeitalter des Ka-

lamis stimmt dies nicht, weshalb Brunn I 67 u. 126 annahm, die Zeit-

bestimmung sei erst aus dem Beinamen des Gottes hergeleitet, Veranlassung

aber sei irgend eine andere Pest gewesen. Overbeck I 278 bezieht das

Datum nur auf die Weihung, nicht auf die Anfertigung der Statue, wiihrend

Wachsmuth I 550 (vgl. II 420) die ganze Notiz verwirft und annimmt,

dass die Stiftung der Figur sich auf die gliickliche Abwehr der Persereinfalle

bezog, wie auch Fallis a. a. 0. Enstehung lange vor der athenischen Pest

annimmt.

S. 7,5. Bemerke die Stellung von acptai, die elegant sein soli.

S. 7,6. Das Heiligthum der Gdttermutter, in der Regel Metro on ge-

nannt (vgl. Poli. III 11, Bekk. An. I 280,6) mit Tempelbild von Pheidias;

letzteres wird von Plin. XXXVI 17 dem Agorakritos zugeschrieben (ftir den

sich auch Michaelis A. M. II 1 A. 2 entscheidet), von Arr. peripl. 9, wie

von Paus., dem Pheidias (ftir den Schafer A. Z. XXV 118 f. eintritt).

Ueber den Kultus der Gdttermutter, sowie iiber die Benutzung des Metroons

ais Hauptstaatsarchiv vgl. besonders Wachsmuth II 327 ff., ausserdem Ger-

hard das Metroon und die Gdttermutter zu Athen, Abh. Berl. Akad. 1849,

459, C. Curtius Das Metroon in Athen ais Staatsarchiv, Berlin 1868; uber

die Zeit der Erbauung A. Schafer A. Z. a. a. 0. Fallis S. 37 f. nimmt

im Anschluss an Wachsmuth II 329 an, dass der Bezirk der Gdttermutter

schon vor der Zeit des Perikles dort lag, dass aber bei Verlegung des Rathes

der Fiinfhundert durch Ephialtes es aufs neue mit Terapel und Kultbild ver-

sehen worden sei. Nach Wachsmuth I 163 sind Metroon und Buleuterion

nicht bloss eng miteinander verbunden, sondern es umfasst das Metroon ais

Bezirk im weiteren Sinne des Worts auch das Buleuterion mit; ebenso

Milchhdfer 164, Loeschcke Dorp. Progr. 1884, 14, Lange a. a. 0. 62,

Weizsacker Jb. f. Ph. 583; wogegen Wilamowitz Kydathen 205 meint,

dass das Rathhaus mit seinen Dependenzen auf Staatsgrund stand, an den nur

zufallig der Bezirk der Mutter grenzte. — Wichtig ftir die Bestimmung der

Lage des Metroons ist Arr. anab. III 16,8, wonach die Statuen der Tyrannen-
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m5rtler Mtaoden cv Repa^ouif iq ovtjuv c; zoXtv xansrytuifo "wj Mi;xp4|^,

ferner Aencbio. e. Tiinarcb. tf o m|. worau^ bervor^bt, daiw die zur KkkleeU

Dacb der l^yx »icb be^^ebeode Mt^oge beim NJiv vorbd-

karo. Uaroaeb wird M»*troon neb^t Huleuterion uod 'rholcM yod allen Topo-

gmpben oaeb der SQcbieite dea Markts verlegt, docb weicbeo die An«icbten

biosichtlieb der Stelle voo einander ab. Unbaltbar iit Leake 17H, der itie

in dem Unmde zwticbeD Propylaeen und d**r SUdieite dei Areupaga aiLsetzt.

An die SttdoHtieile dei MarkU*s veraeUt lie Bursian 1 2H’2; an deo Nord-

abbang den Areopagi die mebUm andero, und zwar nocb in der Kbeoe

Milcbbdfer BV4 (j«‘doob deo Metrooobezirk ziemlicb weit nacb Osten sicb

eritreckend, und zwar vor, d. b. ndrdlicb voo deo aodem (jebludeo der

Gnippe), Laoge a. a. O. (die 'lliolos oOrdlicb voo dem Metrooobezirk),

WeizH&cker a. a. O. (in der Uicbtung von Weaten nacb Osten), Fallli

37 (daa Metroun Ostlicb vom Huleuterion); Lollings Hypotheoe G. g. N.

1873, 616, das Metrooo babe an der Stelle der Kapelle des beil. Atbanasios

(au/ der Nordterra.sse dea Areopagi) gelegeo, weist Wacbsmutb I 166 A. 1

zuHlck. Curtius .Stadtgescb. 96 (vgl. gea. Abb. I 365) verseUt das Me-

troon nocb auf Kelsgruod, der Terrasse der Tyranneoo)c>rder, die sicb auf der

Greoze zwiscben Hurg uod Kerameikos erbob, gegmOber, vgl. 29<l uod deo l*lao

S. 171 (uosere Taf. 11), wo jedocb Metrooo und Huleuterion getreoot siod uod

jenen mebr nOrdlicb liegt. Gaoz uowabrscbeiolicb ist die Ansetzuog von H arri-

so n 39, wo die (tehAode to der Kicbtuog voo Norden nacb .SQdeo gmnz in

der Sbdoetecke dt*s Markt«*s liegeo, die nacb .\rr. 1. 1. umvtup6 sti‘beodeo

Tyrannenm6rder aber sQdw»*stlicb davoo, im Westeo des Areopagi.

ebd. Die l<ag«* des Huleuterioos, des Kalbbauses, am MarkU* bezeugt

aucb 'fbuc. Vlll 9*2, die Nacbbamcbalt des Metroons Aescbin. III 187, Ps.

Plut. Vit. X orat. p. 8^1*2 K (vgl. aucb .Mllobbdfer S. 1^. LX.VXII 83).

Ueber die lienutzuog des Katbbauses im polttischeo 1^'beo Wacbsmutb

II 3*20.

S. 7,7. Mit Unrecbt glaubCe Hoeckb C I (i p. 90*2 — und nacb

ibm andere. — 1'aos. setze deabalb xoXmpmv binzu. weil io Wabrheit der

Katb daroah aus mebr ais 600 Mann bestaodtm babe; taXnuft*^ und Ujopivo;

belssen qui dicitur und stebeo wie dteseo aucb da, wo Sacbe uod Hezeicbnung

sicb decken, vgl. Z. B. 111 11,2 jur twv raXog^iwuv iywa «suv

S. 7,8. Scbnitzbild des Zeus Hulaios aucb erw&bot Aotipboo VI

45: tv ^Xat/xr^V ^ooXotoo nn 'Aihp»d; ^ooXato; tip4v tm sot <t»ovxk

oJpooXsuxoi oacb welcjier Stelle Wacbsmutb II 820 A. 4 aucb

eine sutae der Atbeoe Bulaia anoimmt, wie deno aucb im Tbeater ein Khren-

siU fllr den pmjKmwt *«t *A3rp»d4 ^oukoiac war, C I A III 272; vgl. 683

u. 1026, and Uber den Altar, der zu diesen GUttem gebOrte, die «oxia

Wacbsmutb a. O. A. 5.

S. 7,9. Statae des Apollo voo Pelsias, einem sonst uobekannteo

KUnstler. Nacb der Vermutbung von Wacbsmutb II 321 A. 1 der von

den PryUnen (nacb C I A II 392,16 u. 417,7) verebrte Apollon xposxmjpio;.

ebd. Statue des Demos von Lyson. Lyson (aus unbekannter Zeit)
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wird bei Plin. XXXIV 91 unter den Kiinstlern angefiihrt, die athletas et

armatos et venatores sacrificantisque bildeten. Da in einer vatikanischen

Apophthegmensammlung (Wiener Stud. XI 62 N. 399) Lysipp ais Verfertiger

einer Demosstatue genannt ist, so vermuthet Sternbach ebd., dass vielleicht

diese beiden Statuen identisch seien; vgl. Wachsmuth a. a. 0.

ebd. Geraiilde der Thesmotheten vo n Protogenes, nach Wachs-
muth II 326 wohl die PortrUts bestimmter, besonders ausgezeichneter Thes-

motheten. Curtius 229 meint, dass das Gemalde urspriinglich die von De-

metrios von Phaleron eingesetzten vo^io^tiXaxs; darstellte; er denkt sie sich auf

Thronen sitzend, mit den weissen Kopfbinden ais Abzeichen ihres Amtes ver-

sehen; zur Zeit des Paus. sei aber der Ursprung der Bilder vergessen und

daflir der altrepublikanische Name der Thesmotheten tiblich geworden. — U.

KOhler hat im Hermes V 342 A. 2 (vgl. VI 98) die Vermuthung aufge-

stellt, dass Paus. mit Erwiihnung dieser Gemlilde stillschweigend, wie es seine

Art ist, das Thesmothesion, das Amtslokal der Thesmotheten, wo sie auf

Staiitskosten speisten (s. Wachsmuth I 482, Milchhdfer S. Q. XCIII 49)

verstanden habe, sodass sich die Bilder nicht im Biithhaus, sondern eben ira Thes-

mothesion befunden hlitten; er verlegt diesen Bau in die Ndhe von Buleu-

terion und Metroon, an die Slidostseite der Agora resp. die Nordwestecke des

BurghUgels. Einen weiteren Bewels daftir erkennt er A. M. 111 144 in

Votivinschriften an Apollon Hypakraios (dessen Grotte an der Nordwestecke

der Akrojwlis lag), wonach es scheint, dass dieser Gott wegen der Nlihe seines

Heiligthums von den im Thesmothesion speisenden Commensalen ais Tisch-

patron vertdirt wurde. Diese Hypothese hat Aufnahme gefimden bei Kalk-
mann S. 68 (vgl. Gurlitt S. 279) und Milchhdfer 164; Wachsmuth
l K14 betrachtet .sie ais unerwiesen und lehnt sie II 327 direkt ab (doch

nimmt er ebd. 354 die Lage des Thesmothesions auf der Stidhaifte der Agora

an), wkhrend Lange S. 84 das Thesmotesion in halber Hdhe nach der Burg

zu vermuthet, Weizslicker ,lb. f. Ph. 584 f. es auf der andern Seite des

Buleuterions, dem we.stlichen Metroon bstlich entsprechend, ansetzt.

8. 7,10. Gemlilde des Kallippos von Olbiades (sonst unbekannt).

Auch hier erkennt Kb hier a. a. 0. in der Erwkhnung dieses Strategen-

bildnisses die stillschweigende Beziehung anf das Strategion, das Amtslokal

der Strategen (Aeschin. II 85, Plut. Nic. 5), das ebenfalls hier zwischen Bu-

leuterion und Tholos gelegen habe. Ebenso Milchhbfer a. a. 0.; Loeschcke
Dorp. Progr. 1883, 6 fUgt ais weiteres Argument die Nahe des Standbildes

der Eirene, der die Strategen opferten, hinzu, wahrend W eizskcker a. a. 0.

591 das Strategion ira Opisthodom des Arestempels annimmt. Doch weist

Wachsmuth II 356 mit Recht darauf hin, dass die Stelle bei Aeschin. 1. 1.

die Lage des Strategions an der Agora verbiirgt.

S. 7,11. Im cod. Venetus die Randbemerkung: svxaD&a orjixstojaai xtjv xaxa

xoy; TaXofxa; xal xtjv xoH’ *'E)j.rjvai; aOxuiv emoxpax£i'av.

Pausanias I. 10
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Cap. IV.

Einfall der Gallier in Hellas. HUekzug derselben nacb Asien.

Die Pergamener.

S. 7,12. Wohiwitz*? d*;r Kelten, vgl. 33,4. 35,6. Da« grue»' Mt^^r Ut

der Okeanue, und der Eridanoe, welcher durch ihr l.and flieast — vgl. V
14,3 tbo KfXxuoo, — Ut nicbt der Po, eoDdem die Uhone. Nacli

N Issen, Ital. I.«ande(ikunde 1 183 u. Aniu. 3 hAtte Pausanias angeuomineu,

der Eridano» ergie*»se slch ln’s ndrdiiehe Meer, und richtig ist, daiw schon

Herudot dieee Annahme bek&inpft (s. Ill 115), sie hatte also ihre Vertreter,

allein Paas. gebdrt nicbt zu ibnen
;

s, zu 30,8. — Ueber den Hemsteinin3rthus

vgl. Mdllenboff Deutscbe Altertbumskunde 1 217 ff.

S. 7,13. Appian. Hann. 4 i; KiXxuii;v vjrv PaXotiav, Procop.

deaedif. IV 5 iv Kia.to(; — oc tovuv PoXXm »aXocrvtoi.*I>er Narae der Galaler kommt

vor in den Kpigramraen 1 13,3 und X 21,5, die bald nacb den Kreignissen

verfaMt sein ratUsen.

S. 7,17. ixwij in unpemAnlicbera Gebrauch
:

.es wird bemcbend, dblicb*

schon bei 'Fbuk. I 8,2, h&ufig bei Paus., z. B. II 29,3. 111 20.3. IV 3,1

34.5. VI 22,10. VII 1,7. 23,4. VIII 5,7. 28,3. 47,1. IX 34.10. X 1,1.

ebd. Der Einfall der Gallier in Griechenland auiftlhrlicher erzAhlt X
19—23. Genauer beUsi es daselbst 19,6 C, dass er*f der dritte Vorstoss bU

nacb Griechenland geUngte, derselbe fand statt <tl. 125,2 * 279/8, s. X
23,14. lu.sUn freilicb unleix'beidet nicbt zwUcbeo dera zweiten und dritura

Zug, s. XXIV 4,3 divUU agminibus alii Graeciam, alii Macedoniam^*- petivere

und 3,1 interea Brennus, quo duce portio Gallorum in Graeciam se eflPu-

derat etc.

S. 7,1H. ri;v «t 'Unou. vgl. IV 85,7 ixXiov kt\ 'lovtW, das ionische

Meer, daber
'

\tnXlkjHmdrnn o« cv Tif 'lovuf V 22,3, dagcgen VII 5,3 ^ *la»v«nr.

S. 7,19. ctvaatertouQ cxotr^oi. scbon beim zweiten Zug wan*n

die Kelten unter Bolgios siegreich in .Makedonien eingedrungen, dabci fand

Ptolemaios Keraunos den Tod X 19,7, docb war ibrw Bleibens nicbt lange:

Sosthenes, ein vornebmer Makedunier, sammelte das kriegstOcbtige Volk und

jagte die siegestrunkenen Schaaren au.s dem I^nde, lustin. XXIV 5,12.

Unter Brennos flelen sie neuerdings in Maktnlonien ein, nacb unserer Stelle

mlt Erfolg; ebenso nacb lustin. 3,2 u. 8, Dlodor dagi*gen bcricbtet, sic bIUcn

schwere Verluste erlitUm : (Bp«vv*>;) u; Mau4oWov tkboiv xoXip«v cxtMTjocv cv

TtpcmilrMi; cnco^Xauv »; jii; r3^>so; >rap«v ci; ' EDxr^ iXdwv rcX., XXII

9,1. Damit stiromt Qbendn Eus. I 233 Scb. £o>3btvr,; U Bpiw«v

S. 7,21. bAufig ais Gegen.satz von xoUfuU. 13,1. 3. 25,3. II

13.5. III 9,2. 7,3 Kv *ot xo>a|uv» ir:»; IV 11,8. Hier giebt Paus. ais

Grund der Zurdckhaltung der meisten Griecben die durob die Makt>donier

herbei ireftlhrte Erschdpfung an, nacb IV 28,8 dagegr‘n bielum sicb die Me*cse-

nier, nacb VIII 3,8 die Arkadier aos Kuirbt vor einem Einfall der Lake-

daimonier feme, and VII 3,7 wird den Peloponnesiem Qberhaupt nacbgesagt,

sie hAtten den Zug nacb Tbermopylai nicbt mitg»'macht, weil sie die Galater

durch eine quer (Iber den Isthmos zu ziehende Mauer binreichend abwehren

zu kOnnen meinten.
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S. 7,22. iis^aAoo;, bemerkenswerthes Hyperbaton: Paus. glaubt durch un-

gewohnliche 'NVortstellung eine gewisse Eleganz des Ausdruckes zu erreichen,

vgl. § 3 vau3tv uro T£ or>.ujv ^kzpsta*; xot ov^poiv, § 4 xd roXia|taTa iXsiv iv ouBsvi xd

Xotrd xoir^ckiusvo'., III 9,6 jurd rov Sdp^ou xai rpoTspov l-n irt ^xuO^aq Aapscou xal

ert *Aih)va; orportov, IV 31,10 oXaov ][e ou$evc< Xd*(ou roiy^aavta d^iiu;; otSa cqdXjxorca

U. 8. f.

ebd. xobeiXe to 'EXXrpoxov, Vgl. VII 17,2, to vauxadv IU 17,4. IV 17,5, xrjv

dp)^r'v 111 9,4. 23,5, rf,v otxpn^v VII 8,7. 9, tr;v toyuv \TII 8,11, 'Avxqovov 1 6,7

Sache and Person verbunden V 10,2.

S. 8,5. Wer die cIHXovte; waren, wird X 20,3 f. berichtet.

S. 8,12. 'dX^torto; ^vro; und xoxd tou xr^Xou rXelv, ebenso X 21,4 raparXeu-

oavtE; djuo; Jid d,; Txuo^ irt rXetTCov irsysi xfj; baXdoor;;. Die Versumpfung

hatte, wie es scheint, in den zweihundert Jahren seit der Schlacht bei Ther-

mopylai stark zugenommen, vgl. die Beschreibung bei Herod. VII 176 u. 223

roXXot jiiv iaiT.rcov outiuv t»;v b«rX.a33av.

S. 8,14. Schol. (vgl. Spir 0 a. a. 0. 147) xcrca3Tpd>jiara td veo»; jiepr], £v

(e^* Spiro) ot; ircioti; vauprjrou3iv, aus Hesych.

S. 8,19. £t)rov 3rou?y,v, gewtthnlicher ist roiet3lhzi 3x. IV 10,3. VI 22,2.

VII 5,6. 10,4. 15,1. VllI 11,11.

S. 9,2. iitjKno — i(ptTOTvTo, vgl. ATI 17,12 'A^Jirci; e<pi3rcrcai, von Traum-

bildem 1 21,1. 2. IV 26,6; X 23,2, wo derselbe Vorgang berichtet wird,

steht i'^avr^ cpa*3|j.or:o.

S. 9,3. I>*lphi Ist von Hyperboreern gegrtindet, vgl. X 5,7, darum schtitzen

hyperboreische Heroen das Heiligthum.

S. 9,4. Nach genauem Sprachgebrauch ist evoqtCsiv das Wort ftir die

Verehrung der Heroen und bedeutet bO>iv das Opfer flir die GCtter, vgl. II

10,1. 11,7, doch braucht Paus. gelegentlich einmal den allgemeinen Begriflf

lEiiv, wo svo7iC£’v das richtige w&re, z. B. V 13,2, s. Rohde Psyche

140, A. 1.

S. 9,5. Neoptolemos greift Delphi an X 7,1, wird ais Heros verehrt

X 24,6.

S. 9,6. raXcraliv oe xoXXot. Paus. meint nicht diejenigen, welche in Griechen-

land eingefallen waren, denn der Untergang dieser war nach ihm ein voll-

stkndiger, s. X 23,13, was freilich libertrieben ist, vgl. Droysen Hell. II

2,351; er denkt an den Zug des Lotarios, der nach X 23,14 01. 125,3

stattfand.

S. 9,8. Flilschlich hiilt Paus. die Stadt Teuthrania fiir identisch rait

Pergamos, vgl. zu 11,2 und s. Thramer Pergamos S. 207 ff.

ebd. £Xadvou3iv 8. Droysen U1 2, S. 9 ff. mit den Belegstellen
;

zu

der Literatur namentlich noch zu erwahnen U. Kdhler in Sybels histor.

Zeitschr. 1882, 1 fg. und Koepp im Rh. Mus. XL 114 ff.; gemeint ist der

grosse Sieg Attalos’ I. an den Kaikosquellen tiber die Tolistoagier vom Jahr

240 oder 239, s. Thr limer a. a. 0. 193. 258.

S. 9,9. 6 vuv Xe^ojievo; xoxajio!; Zayapiai; bemerkt Va am Rand.

ebd. Von diesem ursprtinglich phrygischen, dann galatischen Ankyra

(heute Angora) ist ein anderes in der Landschatt Abbaitis in Phrygien zu

10»
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imterscheiden, s. Strab. XII 567. 576. Nach Apollonios aus Aphrodisias in

Kilikien (bei Steph. Byz. u. ‘'A^xopa) hatten die Galater die Stadt selbst

erbaut; dies ist aber unrichtig, da Alexander d. Gr. sie bereits vorfand, s.

Arr. Anab. II 4,1, Curt. III 1 ;
iibrigens leitet auch Apollonios den Xamen

von dem Appellativum a^xupa her: vgl. Hirschfeld bei Pauly-Wisso wa
l 2221.

S. 9,11. xpi^vrj MiSou xttXou^sv/j, Vgl. Xenoph. Anab. 1 2,16, Theop. b.

Athen. II 45 C; zum Begriff von xpyjvrj s. zu Gap. 14,1.

S. 9,13. Ein Berg Agdistis ist anderweitig nicht zu belegen, vielmehr

ist dies der Name des Zwitterwesens, das im Mythus des Attes eine Rolle

spielt, s. VII 17,10 sqq.; deshalb nehmen Schubart und Dind. nach

opo; eine Liicke an, welche Westermann so auszuftillen vorschlug: utco xo

opo; x6 Aiv5u|xov (Strab. XII 567)* svxayO'» eaxiv tepov |ir|Xpo^ xuiv frsuiv, xaXoyai

os auxyjv ^Afoiativ, svfrct xat xxX. Bemerkenswerth ist, dass das bei Arnob.

adv. nat. V 5 erwahnte bde Felsengebirge Agdus mit dem bei Paus. erwahnten

opo; offenbar identisch ist.

S. 9,14. Zu sys'. jiiv — lysi oi s. Gap. 16,3.

S. 9,16. Kapstpojv Updv <p«3iv stva'. xo apyaiov, dies Zeugniss wird bestiitigt

durch Aristid. II 709 Dind., nach welchem die Kabiren die aitesten Gott-

heiten der Stadt waren; dennoch will ThrJimer Pergamos 264 in ihnen nur

das Produkt spKterer Theokrasie sehen, ihm widerspricht Bloch bei Roscher

u. Megaloi Theoi Sp. 2534. Aus Aristides scheint sich zu ergeben, dass sie

ais Erretter aus Sturmesnoth galten. Thriirner a. a. 0. 265 fiihrt aus, dass

sie nach G I G 3538 Elemente des Rhea-Kybelekultus an sich hatten und dass

hierin ihr eigentliches Wesen zu suchen sei.

S. 9,17. Ueber Telephos und die Einwanderung der Arkadier s. zu VIII

48,7. Ausfiihrlich hiertiber Thr limer 369 ff.

S. 9,21. djiopxovxs^, 8. IX 5,14, sie verirrten sich auf der Fahrt und

verloren in Mysien eine Schlacht, in der Thersandros von der Hand des Te-

lephos fiel.

Cap. V.

Die Tholos. Die Eponymen. Hadrian’s Verdienste.

S. 10,3. Paus. nimmt die 3,5 unterbrochene Beschreibung wieder auf.

ebd. Die sog. Tholos. 0dXo; bedeutet urspriinglich jeden Rundbau mit

kuppelfbrmigem Dach, hier im speziellen den Raum fiir das heilige Herdfeuer,

zugleich das Amtslokal fiir die Prytanen, wo diese opferten und speisten; s.

Poli. Vm 155, B. A. p. 264,26 und andere Stellen bei Milchhbfer S. Q.

XGIU 62. Ein anderer Name fiir das Gebaude ist Skias, s. G I A III

1048 u. s. Ueber bauliche Anlage und Bestimmung handelt ausfiihrlich

Wachsmuth II 315; iiber die Entstehung vgl. Gurtius 95. Das Gebaude

gehbrt der Bedeutung und der Lage nach mit den Gap. 3 a. E. genannten Bau-

lichkeiten zusammen und ist daher, wie diese, im Siiden des Marktplatzes zu

suchen; im speziellen weichen auch hier die Hypothesen der neueren Topo-

graphen ab.



S. 9,11 — 10,11. 149

ebd. xat &uooai, Paus. liebt die parataktische Ausdrucksweise mit xat; auf-

fallend namentlich da, wo UnterordnuDg durch das Relativum das iiblichc

ware, vgl. z. B. 21,3. 30,2. 32,6. II 2,1. 33,1. 35,1. m 24,9. IV 31,4. V
5,6. VII 5,5 u. s. w. — Schol. in M Vn Fab R Pc xpuxavsK; xo Ssxaxov jispo;

x^c xu>v <p' (xsvxaxoatujv M Vn R) ctvBpwv oi (ot Pc) §ioixouvx£(; ccxavxa xa uxo

(ixi M R) xf^Q xpaxxojisva xpuxcfvsic ixaXoyvxo, ixpuxavsuov Ss dX.lvjXo!i<; {dXkr[koic,

Vn) al Ssxa (fokaX xXrjpoXayouaca (xXy^ptp Xayouaai Pc, xXrjpouyouaai M). xpoxavsTov xapa

xo ix£t <puXo!XX£a9-ai xov xupov xopoxa{i£tov (xupoxav£iov M R Vn) xat xpoxcA>£Tov* Biatp&oy-

YO‘(pacp£Txai 0£ rj xojj! Xo'yt}) xou PaXav£tov ^ oxi £upyjxat xaxa Btdaxaaiv xpuxavyjiov. Quelle

der Glosse ist das Etym. Magn. s. v. xpuxavu;, vgl. Reitzenstein Hermes

XXIX 232.

S. 10,4. Die silbernen Statuetten erklart Kbhler im Hermes V
334 ftir Bilder der Herdgbtter, unter Zustimmung von Wachsmuth II 317;

hingegen bestreitet letzterer Kbhlers weitere Vermuthung, dass die CIA
H 417 genannten dYdXjjLaxa xou Byjjiou mit denselben identisch seien.

ebd. Statuen der Eponymen (y)poj£c ixtovujjLoi). Ross Theseion S. 67,

Raoul-Rocbette topogr. d’Athenesp. 49 und Vi seber, Erinner. a. Griechenl»

S. 184 hielten die zur sog. Gigantenhalle, einer Anlage aus romischer Zeit,

gehdrigen Telamonen ftir die Statuen der Eponymen; die richtige Deutung

gab Gerhard A. d. I. IX 109. Die Hypothese, die sebon durcb die Lage

der Gigantenballe im nbrdlicben Tbeile der Agora widerlegt wird, ist beut

langst aufgegeben, s. Wacbsmutb II 432. Die Lage der Statuen in der

Nabe der Tbolos (denn diese oder der ganze Bezirk sebeint mit xapd xpuxavEtov

gemcint zu sein) wirdbestMgt durcb Scbol. Ar. Pac. 1183; dass sie an einem

xoxog ixtoyjixoQ standen, bezeugt Scbol. Demostb. XX 94* andere Stellen s.

Milcbbbfer S. Q. XLVH 36. Naber lasst sicb die Lage nicbt bestimmen;

docb deutet das «vwxEpoj darauf bin, dass sie am Xordabbang des Areopag-

btigels standen, wobin sie aucb fast alie Rekonstruktionsversucbe setzen (nur

Harrison und Fallis an den nordwestlicben Abbang). — Entstebungszeit

und Verfertiger der Statuen sind unbekannt; Wacbsmutb nimmt I 509 die

Zeit der neuen Ausstattung des Marktes seit Kimon ais Zeitpunkt der Er-

riebtung an, ebenso Curtius 117, Furtw angler Meisterw. 394 A. 1, wabrend

Fallis 40 meint, die Statuen der Eponymen seien zusammen mit den ersten

Statuen der Tyrannenmbrder (von Antenor) aufgestellt und mit diesen in den

Perserkriegen geraubt worden. Weizsacker Jb. f. Pb. a. 0. 586 nimmt an, dass

die Statuen vor dem Amtslokal des Arcbon eponymos gestanden batten. Vor

den Statuen standen vielleicbt (nacb Kdbler Hermes V 340 und Wacbs-
mutb II 432) Altare. Ferner wurden dort die fur die einzelnen Pbylen be-

stimmten Bekanntmacbungen angescblagen, wesbalb Micbaelis A. M. II 85

A. 1 das bekannte berkulaniscbe Forumbild (Jabn Handw. auf Wandgem.,

Taf. 3,5) zum Vergleicb berbeiziebt, Wacbsmutb eine gemeinscbaftlicbe

Basis ftir alie Standbilder annimmt.

S. 10,7. Zu £lva.i s. 1,2, Herod. V 94 xaxiazrjae xtipawov £lvai xatBa.

ebd. Herod. V 66. — xat xaOxa, wie so vieles Andere. — 29,6 nennt

Paus. dann den Kleistbenes ais Scbopfer der neuen Pbyleneintbeilung.

S. 10,8. Aristot. ’A9t]v. xoX. 21 xat? Bs <poXaTc exoir]0£v ixcovujioo? ix xoiv

xpoxpi&4vxo)v ixaxov dp^Trjyexdiv ou? dv£lX£v >5 llo&ta §£xa; im gewobnlichen Leben
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wurdt^u sie auch genannt, s. Bekk. Anecd. I 449,14, Hesych.

apxrjew..

S. 10,11. In frttherer Fasnung behauptete die Sage, daii« die Tdchter

' Eubule, Praxithea (Phrasithea) and Theope sich freiwillig geopfert hiitten,

8. Wachsmutb 11 414, Anm. 2.

S. 10,12. Erechtheus. Paus. IX 30,1 rllhmt aU ein vorztigliches

Werk des Myron tov *Ath>vT,3iv *Ep«yNo; ausser der hier genannten Statue er*

wSLhnt er noch I 27,4 die auf der Akropolis aufgestellte Kampfgruppe d»is

h>echtheus und Eumolpos. FurtwSngler a. a. O. verrauthet (wie bereits

Ijeake S. 409, wShrend Wachsmutb II 432 und Michaelis A. M. II 86

widersprechen), dass die Eponymenstatue von Myron herrtlhrte, und zieht zum

Vergleich den Ere<!htheus des Vasenbildes M. d. 1. X 39 hinzu, sowie einen

Kopf im Museo Chiaramonti (FurtwJingler Fig. 87).
*

S. 10,13. Dass Erechtheus den Iminarados erlegte, steht Paus. fest,

27,4; er lilsst sich daher nicht irre machen durch die gewbhnliche Tradition,

welche den Eumolpos ais Gegner des h>e<*htheus bez«*ichnete (s. Apoll. III

,16,4, dazu Eurip. Fr. 302 v. 40 ff., Lyc. c. Leocr. 98, Isocrat. 12,

193 und Hygin. fab. 40). Tbpffer Att, Geneal. 43 fg. setzt einleuchtend

auseinander, dass die V^rsion des Paus. Spuren alter unvrrfklschter Sagen-

bildung erhalt<‘n habe: Immarados, identisch mit Ismaros (s. Maass Hermes

.XXI II 017), dem Eidam des 'rhrakerkdnigs TegjTios, dessen Truppen das

HOlfshetT der Eleusinier bilden, ist der ursprflngliche Gfgner des Erechtheus;

um ab«'r den Eumolpos mit Tegyrios genealogiscb zu v»Tbinden, wird Imma-

rados zu einem Sohne des Eumol|)Os gemacht und schliesslich seine That auf

den Vater (lb**rtragen. Die Quelle des Paus. sind \\lh;v<Rdjv oso*. dpyoior

Imoiv, 27,4.

S. 10,16. Zu .\kainas das Schol. (s. Spiro a. a. G. 14H) 'Axo^ia; xai Ar,-

uo<po»v, ujv Eopixi^r,»; 'Ow V iCm *Adr,vuiv ^93o>v pv^topc;

vgl. Eur. Hec. 123, Reitzenstein a, a. O. 233.

S. 10,10. elp^v iv Txjij i.st »*ine sehr beliebte Wendung, vgl. 9,5. 20,4.

27,9. IV 10,0. 31,8. Vll 27,7. VIII 10,3. 38,9. IX 17,6. X 28,6; Herodot

zieht das Medium vor, I 134, II 83.

S. 10,19. H ti *Ep. (stAtt 0 *coy ’Ep. der Handschriflen), s. zu IhoX*-

fiatou 1,1.

S- 10,20. Zu Mqapc bemerkt Palmer M S. ywpav ^t;Xovoti, ou jdp xm

imm x6Xi^.

ebd. Nach Apollod. lll 16,6 heirathete Pandion, des Kekrops Sohn,

Pylia, die Tochter des Pylas, erst nach seiner Flucht aus Athen.

S. 11,2. Orab des Pandion in Megaris; s. I 39,4 u. 41,6. Der Ci-

narae der .Athene oxlbia findet sich auch hei Lycophr. 309; vgl Gap. 41,0.

S. 11,7. Vgl. II 1,6 ouTiti yaXtxov ovfipoixqi

S. 11,8. Xi^oyaiv, Asyud. explicat,, vgl. z. B. 8,3. 17,4. IV 4,7 ex. V

21,13. VI 14,7. VIII 5,11. 11,2. 24,10. IX 21,1.

8. 11,10. Statue des Pandion auf der Burg. Bei dieser Statue

wurden Denkmkler zu Ehren von solchen aufgestellt, die sich ura die Phyle

Pandionis verdient gemacht hatten; vgl. C I A II 563, 556,8 u. a.; Milch-

hbfer S. 0,. LU 48.
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S. 11,12. Die Phylen Ptolemais und Attalis. Nach gewdhnlicher

Annahme wSre die nach Ptolemaios Philadelphos benannte, im Jahre 265 ein-

gefiihrte Ptolemais an Stelle der damals abgeschafften Antigonis und Demetrias

getreten, sDdass bis zum Jahr 200, in welchem die Attalis kreirt wurde,

nur elf Phylen best-anden hatten, s. Hermann-Thumser Lehrb. d. griech.

Staatsalterth. 775. Hiegegen sucht Beloch Jb. f. Ph. CXXIX, 481 ff. zuzeigen,

dass die Ptolemais erst nach 229 an Stelle der Demetrias zu Ehren des Pto-

lemaios Euergetes errichtet worden sei, die Antigonis habe bis zum Jahre 200

fortbestanden. Da es aber nach der in der ’Ecp. dpy. 1887, 177 von Phili os

verdflfentlichten Inschrift unter dem Archon Diokles 13 Phylen gegeben hat,

und diese Inschrift in die Zeit nach Schaffung der Antigonis und Demetrias

und vor Einfiihrung der Attalis gehoren muss, so folgt, dass die Demetrias und

Antigonis neben der Ptolemais fortbestanden; s. Thumser a. a. O. 801, Gilbe rt

Handb. d. griech. Staatsalterth. - S. 223 Anm. 1. — ITeber die Art, wie hei

der Zusammensetzung der Ptolemais, Attalis und Adrianis verfahren wurde,

vgl. Dittenberger im Hermes IX 383 ff. Die Annahme von Fallis S.41,

dass auch die Statuen des Ptolemaios und des Attalos hei denen der anderen

Eponymen gestauden hatten, ist sehr unsicher.

S. 11,13. xccz ’Aof>iotvov (’Avo|>'.(zvov M) 6 Ilauaavta^ Vll M marg. Aus xax’

i\Li (zu meiner Zeit) darf nicht etwa auf damaligen Aufenthalt des Paus. in

Athen ge.schlossen werden, denn die Ausschmiickung des panathenaiischen

Stadiums mit Marmorsitzen, die 19,6 erwahnt ist, fallt in die Jahre 138/9 bis

142/3, s. Wachsmuth a. a. 0.

S. 11,16. brsp l!ypn)v, die palaistinensischen Syrer sind gemeint, s. X 12,9.

S. 11,19. Nicht bloss das Verzeichniss der Gotteshauser und der Ge-

schenke stand in der Inschrift (6z6ja xxX.), sondern auch, dass Hadrian keinen

Krieg freiwillig begonnen, aber die Juden niedergeworfen habe; selbst die

Gltickseligkeit der Unterthanen werde in der Inschrift gestanden haben, meint

AVilamowitz Hermes XXI 623.

ebd. Heiligthum aller Gbtter. Dies hadrianische Pantheon erwahnt

Paus. auch I 18,9; es ist sonst unbekannt.

Gap. VI.

Ptolemaios Lagi.

Paus. unterbricht die Periegese, um in langerer Ausfuhrung 6,1 — 7,3

von der Geschichte der beiden ersten Ptolemaier zu erzahlen; 8,1 ist der-

jenigen des Attalos gewidmet
;
nachdem sodann die Periegese 8,2 — 6 weiter

gefiihrt ist, veranlasst die Erwahnung der Statue des Ptolemaios Philometor

einen Nachtrag, in welchem die Geschichte dieses letzteren erzahlt wird,

9,1—3.

S. 11, 20. Gurlitt 73 weist darauf hin, dass diese Stelle einen

Einblick in die damalige Lektiire gewahre: „die Schriftsteller der Diadochen-

zeit galten ais verschollen, dagegen wird, was Herodot und Thukydides be-

richtet haben, ais bekannt vorausgesetzt, z. B. I 5,1. 8,5.23,10.“ DieWorte
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01 >^H«XyJ&rjoav sind auf Hieronymos v. Kardia zu beziehen, s.

Pfundtner Jb. f. Ph. 1869, 454.

S. 11,24. exfjXbe |ioi JyjXoiacti, in den Sinn kominen, den Entschluss fassen,

ebenso 12,2. 29,10. II 16,3. V 4,6. VII 10,6. 26,3. Vm 17,4.

S. 12,1. Das Gerticht, dass Ptolemaios ein nattiriicher Sohn des Phi-

lippos sei, auch bei Curt. IX 8,22 erwahnt, vgl. Suid. s. v. Aa7o;.

S. 12,2. Die Mutter des Ptolemaios hiess Arsinoe.

ebd. ot wie oft so gebraucht, dass eine Verbindung init dem Verbum,

auch eine laxe, nicht mehr mbglich ist, steht also statt eines Genetivs, s. z. B
II 10,6. m 2,1. V 1,5. Vll 1,3. VllI 2,1. 25,10. IX 7,3. 13,1. — Die

Formei l^eiv ev laaxpi braucht Paus. hSufiger ais xyciv, s. z. B. II 22,6.

26.4. 28,5. III 3,9. IV 9,8. 33,3. VIII 24,2. 36,2. 53,1; 3,6 mit einem Objekt

wie xuoj II 26,6.

S. 12,3. aXXa -cs ev 'Aoiqt XayiZpd, z. B. die Verfolgung und Gefangen-

nahme des Bessus, Arrian. 111 29,30, die Erlegung eines indischen Feldherrn

IV 24,3 ff., die erfolgreiche Theilnalime an der Schlacht gegen die Aspasier,

IV 25,1 ff., an der Eroberung von Sangala, V 23,24, an der UeberwiUtigung

der Kossaier VII 15,3, die ErstUrmung von Aornos IV 29 u. s. w. Die

Angabe, dass Ptolemaios dem A lexandros im liande der Oxydraken das Leben

gorettet habe, wird von Arrian. VI 11,8 unter Bmifung auf eine Erkllirung

seines Hauptgewiihi*smannes, des Ptolemaios selbst, zurlickgewiesen, vgl. Diod.

XVII 99. Nach Curt. IX 5,21 stammte die falsche Angabe von Klei-

tarchos und Timagenes. Der weitem Ueberlieferung, er habe seinen Bei-

namen Soter von jener That erhalten, widei*spricht Paus. selbst 8,6.

S. 12,6. S. die H<?de, welche nach lustin. XIII 2,11 fg. Ptolemaios bei

dieser Gelegenheit gehalten hat; anderweitig lUsst sich die Angabe, dass er

die Vertheilung vom .lalir 323 verunlasst habe, nicht belegen; jedenfalls ist

nicht zu bezweifeln, da.ss das Vorgehen des Perdikkas seinen eigenen PHinen

entgegenkam, s. Droysen II 1,21. Im tlbrigen liegt der Verdacht nahe,

dass Paus. angenommen habe, die Scheidung in Kdnigreiche sei sofort nach

Alexandros’ Tode erfolgt, ein Verdacht, mit dem man ihm nicht zu nahe tritt,

spricht er doch gleich nachher von einer paoiXfiia des Ptolemaios noch zu Leb-

zeiten des Perdikkas.

S. 12,7. Bei der Einrichtung Aigyptens im .lahr 331 war Kleomenes

nur die Verwaltung des Bezirkes Arabien Ostlich vom Delta, dazu die Er-

hebung der Steuern des ganzen Landes zugewiesen worden, s. Arrian. III

5.4, aber mit der Z<nt wuchsen seine Vollraachten; nicht nur hatte er den

Bau von Alexandria zu ilberwacben (Ps. Aristot. Oekon. 2, p. 1352, lustin.

XIll 4,11) er war auch dem Zoll- und Steuerwesen des ganzen Landes vor-

gesetzt (Curt. IV 8,5); schliesslich erscheint er ais Statthalter, s. Dem. LVI 7

(KX60|1£voi>; -coD iv Aquircii) oc ^ ou x^v rapiXapev xxX.), womit

llbereinstimmt Arrian. VII 23,6 (= a. 323). Wie das gekommen, ist des

niiheren nicht bekannt. Dass Ptolemaios, dessen zu werden er nach

den Vereinbarungen der Feldherni in Babylon bestimmt war (Arrian. bei

Phot. 92, S. 69 a 34, Dexipp. ebend. 82, S. 64,33, lustin. a. a. 0. cui (Ptole-

maeo) ad tractandam provinciam Cleomenes — additur), ihn umbringen liess,

erfahren wir nur durch Pausanias.



S. 11,20—13,7. 163

S. 12,9. zolx; xayHvxa<^, namlich Arridaios; derselbe machte sich Ende 322

oder Anfang 321 auf den Weg (Diod. XYIII 28 aysBov sxr] Buo avctXtoaac uspl

x^v zapaaxzori^) nach der Oase des Zeus Ammon, wo die Beisetzung nach Be-

scbluss der Feldherrn stattfinden solite, Diod. XVIIT 3, lustin. XIII 4,6.

Umsonst bemtihte sich Perdikkas, der die Leiche nach Aigai fiihren und selbst

bestatten wollte, ihn daran zu hindern, Arrian. bei Phot. 70 b, 16 ff., Strab.

XVn 794.

S. 12,11. £v Mspupei, unter Ptolemaios Philadelphos wird der Leichnam

nach Alexandria verbracht, s. 7,1, nach Diodor XVIII 28. Strab. a. a. 0.

schon unter Ptolemaios Lagi. Kach Memphis wurde er zunachst gefiihrt,

weil die kbniglichen Graber in Alexandria noch nicht gebaut waren.

S. 12,15. ist ungenau, er wurde in Aigypten selbst ermordet

a. 321; ebenso ist es ungenau, wenn die oiojjiaxocpuXaxs; ais die Mbrder bezeichnet

werden: der Leibwiichter Peithon (Arrian. VI 28,4) hatte sich zwar von

Perdikkas losgesagt, aber den Mord vollzogen Antigenes (Antigonus bei Corn.

Nep. Eumen. 5), der Fiihrer der H}^paspisten, und der Chiliarch Seleukos mit

einigen Reitern, s. Corn. Nep. a. a. 0., Arrian. bei Phot. 71 b, 28, Diod.

XVIII 36,4 (Strab. XVI 1 794 d-xstlavsv ijj-xspiTrczpalc; xatc aapiaaocu; ixsXSovxojv Itz

auxov x(Lv axpaxiojxwv).

S. 12,16. o'.ap£^Xr,|x£vo;, S. Arrian. bei Phot. 71 a, 17, lustin. XIII 8,2.

S. 12,17. Ueber die Ereignisse der nachsten Jabre berichtet Paus. sehr

summarisch: die Okkupation von Syrien und Phoinike fallt nach Diod. XVIII

43 in’s Jahr 320, s. Droysen II 1,168 A. 1; Seleukos sucht Schutz bei

Ptolemaios a. 316, Diod. XIX 55,3, Appian. Syr. 53, s. Droysen a. a. 0.

312 A. 1; Koalition gegen Antigonos a. 315, Diod. XIX 57, s. Droysen a.

a. 0. 2,4 Anm. 1; in demselben Jahre erobert Antigonos Syrien und Phoinike

bis aufT}Tos, welches 314 kapitulirt, Diod. XIX 58 u. 61, s. NieseGesch. d.

griech. u. maked. Staaten I 283 A. 6.

S. 12,21. cpu7rjv Xqwv xat — slvai, dieselbe Konstruktion 32,6.

S. 13,4. dcpsaxTjxoxcov Kupr|vaiojv, hiitte der Abfall von Kyrene wirklich a.

315 stattgefunden, so liige hierin eine Erklarung der Thatsache, dass Ptole-

maios sich Syrien und Phoinikien so leicht entreissen liess, allein der Abfall

geschah erst um 313, s. Diod. XIX 79.

S. 13,5. xapaoou;, nach des Paus. Darstellung muss man annehmen. De-

nietrios sei in Syrien zurtickgeblieben, und das ist auch die Meinung bei Diod.

XIX 80 und Appian. Syr. 54; dagegen sagt Plut. Demetr. 5, Antigonos habe

seinen Sohn erst auf die Kunde von dem Vorgehen des Ptolemaios nach

Syrien geschickt.

ebd. VS(|), cppovsTv SI >;Byj ooxoDvxi, Diod. IX 69: r^v ydp Ayjjj-yjxpioQ Ix*. vsoc; xyjv

T^Xixtav dv ye^ovoD; sxy] ouo xpog xoti; stxoatv; zwei Jahre vorher in der Schlacht

in Gabiene hatte er zum ersten Mal ein Kommando, Diod. XIX 29, da-

mals also zwanzig Jahre ait.

S. 13,6. xaxap^va-. der codd. ist im Zusammenhang sinnlos, auch an sich

falsch, da Antigonos allerdings an den Hellespont hinabzog, Diod. XIX 77.

S. 13,7. Die Schlacht bei Gaza, in der Demetrios unterlag, oh vsoq xat

dirsipoc; dvBpl aup-xeauiv ix xrjc; AXs^ctvopou xaXataxpac;, fand 312 statt, Diod. XIX
80—84.
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8. 13,9. x»va; xa»v Aq., nach Plut. Demetr. 6 nabm er 7000 Mann mit

ihrem Ftihrer gefangen, vgl. Diod. XTX 93.

8. 13,10. ctvs/ojprjasv, im .Jahr 312; aber nicht im Jahre 311 (oieX^vxo;

xou /smJivo;), sondern erst 306 fuhr Demetrios nach Kypros, Diod. XX 47,

Plut. Demetr. 15; die 8chlacht bei Salamis, in der Menelaos, ein Bruder des

Ptolemaios (Plut. Dem. 15, lustin. XV 2,7), unterlag, war keine Seeschlacht,

wohl aber die darauf folgende, vgl. Diod. a. a. 0. 51. 52, Plut. Demetr. a.

a. 0. u. 16. Zu der an sich emi)fehlenswerthen Umstellung xal vayjiayi-^ sind wir

angesichts der iibrigen Ungenauigkeiten und Oberflachlichkeiten dieses Aus-

zuges nicht berechtigt.

8. 13,12. Der aigyptische Feldzug des Antigonos beginnt mit Anfang

Xovember 306 und dauert bis Anfang 305, s. Reuss Hieronymus v.

Kardia 172.

8. 13,13. sTCoXiopxci, der Ausdruck insofern ungenau, ais es sich um keine

eigentliche Belagerung handelte; die Heere lagen sich zu beiden Seiten des

pelusischen Nilarmes gegenliber, und Antigonos machte erfolglose Versuche,

den Uebergang zu forciren und auf dem Blachfeld an den Feind zu kommen;

auch xpirjpeaiv (15) ist ungenau, t*s waren oxclcpr^ roxdjuo nach Diod. XX 76, s.

Droysen II 2,150 A. 1.

ebd. i; rctv d'f'.xoji€vo; xivodvoy, Paus. wech.selt ohne sichtlichen Grund

zwischen icd; und dxct;, doch sagt er stets uva xdv Ixo;. umgekehrt ist i; rlxav

vveitaus hiiufiger ais i; xdv; so wie an dieser Stelle 12,3, dagegen IX

13,1, vgl. 1 25,1. II 29,5. IV 33,7. V 23,6. 7. VI 3,12. 5,6. 17,8. VII 6,1.

10,5. 15,8. 17,1. 24,10. VIII 5,7. 27,7. 29,.5. 42,13.47,2. 50,7. 54,5. 1X 13,1.

19,8. 31,8. 37,1. X 17,7. 20,1. 28,3. 29,3. 30,8. 31,4; i; xdv II 26,5; die

Versuchung liegt nahe, an diesen wenigen Stellen s; dxav zu korrigiren.

S. 13,17. Der Krieg gegen Rhodos 305/4, Diod. XX 82—88, 91—99,

kiirzer Plut. Demetr. 21 u. 22.

8. 13,21. Die Schlacht bei Ipsos, in der Antigonos fiel, fand im Sommer

301 statt. Auch Ptolemaios gehbrtt» zur Koalition, Diod. XX 106, lustin.

XV 2,15; 4,1 wird er sogar ais Hauptperson bezeichnet, vgl. Polyb. V 67,7 f.,

aber er begntigtt' sich mit der Besetzung von Syrien.

8. 13,23. xaXaixcopyjoa;, also besass Antigonos in den letzten .Jahren seines

Lebens nicht mehr die alte Spannkraft; allerdings hatte ihm niemand mehr

zu schaffen gemacht, ais Eumenes.

ebd. Kassandros war von Antigonos im Krieg gegen Polysperchon unter-

stiitzt worden, aber selbstversUindlich nicht in uneigenniitziger Absicht (Diod.

XVIII 54 ex.), das Verdikt des Paus. fallt also dahin.

8. 14,2. ctxoHavdvxo; 'Avxiydvoy: vielmehr war Ptolemaios schon im .J. 302

in Koilesyrien eingeriickt, also vor dem Tode des Antigonos; ais dann die

falsche Nachricht eintraf, Antigonos habe gesiegt, zog er sioh zwar vorsichtig

nach Aigypten zurilck, Hess aber Besatzungen in den Platzen, die er ge-

nommen, Diod. XX 113. Da nach der Schlacht bei Ipsos Syrien von den

Siegern mit Uebergehung des Ptolemaios, der fiir die gemeinsame Sache fast

nichts gethan hatte, dem Seleukos zugetheilt wurde, trat zwischen beiden eine

Entfremdung ein, die zu einem Btindniss des letzteren mit Demetrios fdhrte;
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dieser verwlistete nach einer Notiz bei Eusebios II 118 Sch. im J. 296/5

die Stadt Samaria; nach Droysen II 2,243 hat Demetrios im Anschluss

daran das ganze Koilesyrien mit Phoinikien genommen, s. dag. Niese 355

A. 6; jedenfalls besass er Tyros und Sidon schon a. 299, ais er die Verbin-

dung mit Seleukos einging, s. Plut. Demetr. 32.

S. 14,3. KuTtjjov slXs, Plut. Demetr. 35.

ebd. xaxy]7a7£, Plut. Pyrrh. 4 fg., wahrscheinlich a. 296, s. Niese
362 A. 1.

S. 14,4. dirocjtaoy];, Gen. abs. statt des Accus., da der Gedanke
ais selbststfindige Vorstellung erscheinen soli, vgl. 26,3. 42,6. 44,8. Storch
Syntax. Paus. 28.

S. 14,5. £X£i xe{iitxo) = a. 308, s. Droysen II 2,64 A. 1 u. 94 A. 1,

die Notiz steht also an unrichtiger Stelle, s. Thriege Res Cyrenensium 217;

Reuss a. a. 0. 171 setzt diesen Aufstand, der Reihenfolge bei Paus. zu viel

Gewicht beimessend, in die Zeit nach der Schlacht bei Ipsos. Auch nach

Suidas s. Ayjixrjxpio; S. 270 Bkk. hat Ptolemaios nach seiner Riickkehr aus

Griechenland i. J. 308 Kyrene unterworfen, s. U. Kdhler SB. B. A. 1891,

209 f.

S. 14,7. 'taxaj, vgl. Herod. IV 76 st (ov xayxyj^ x^<; otxtr](; 6 ’Avd^apoi<;, taxoj-

Paus. I 29,14. II 35,8. III 27,7. V 12,3. VI 13,10. 15,7. 16,8.

ebd. xaxct xov zaxipa xsxx., vgl. Polyb. VIII 11 (OsdxojiTco!;) dxpaxsaxaxov au-

xov dxoosixvuai xpo; fuvaTxat;. — o;, relative Ankniipfung wie 3,3. — Eurydike

ist Tochter Antipaters, Schwester des Kassandros.

S. 14,9. ouv£X£|i'}£v, wann die Vermahlung mit Eurydike stattfand, ist

nicht iiberliefert, wahrscheinlich wurde sie beschlossen zur Bekraftigung der

Abmachungen von Triparadeisos a. 321, s. Droysen II 1,147, nach Niese

218 A. 7 etwas frtiher. Berenike war nach dem Schol. Theocr. 17, 34

eine Tochter des Lagos, eine Stiefschwester des Ptolemaios und Grossnichte

des Antipatros, a. a. 0. 61; von ihrem ersten Gatten, Philippos, hatte sie den

Magas und die Antigone, die Gemahlin des Pyrrhos, Plut. Pyrrh. 4; ihre

Kinder von Ptolemaios waren Arsinoe, geb. spStestens 316, s. Droysen II

2,236 A. 2, und Ptolemaios, geb. etwa 308 oder 309, s. Niese 388.

S. 14,11. Eurydike wurde verstossen und verliess Aigypten um 287

oder 286, und einige Zeit darauf (285) wurde Ptolemaios Philadelphos zum

Konig ausgerufen; sein Vater lebte noch bis 283, lustin. XVI 2,7—9, Appian

Syr. 62.

ebd. acp’ oy, vielmehr von Ptolemaios III Euergetes, wie J. Beloch Jb.

f. Ph. CXXIX 481 ff. nachweist.

Gap. VII.

Ptolemaios Philadelphos, sein Krieg mit Magas und Antiochos.

S. 14,13. Arsinoe war zuerst einige Zeit nach der Schlacht bei Ipsos

mit Lysimachos vermahlt worden, Droysen II 2,236, Rohde Gr. Rom. 75

A. 1 und daselbst A. v. Gutschmid, nach welchem die Ehe spatestens 298
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vollzogen wurde; nach der Schlacht bei Korupedion, in welcher Lysiinachos

fiel, verband sie sich mit ihrem Halbbruder Ptolemaios Keraunos und schliesslich

also mit ihrem rechten Bruder Ptolemaios Philadelphos. Nach der Inschrift

von Pithom-Heroopolis (Teli el Maschutah), jjublizirt von Erman Zeitsch. f.

aegypt. Spr. u. Alterthumskunde XXXIl 74 fif., war Ptolemaios im Jahr 12

seiner Regierung bereits mit ihr verheirathet; das ist also ein terminus ante

quem, s. Alfr. Wiedema nn Philol. XLVII 84; U.Kbhler SB. B. A. 1895,

971 glaubt aus der dreimaligen ErwShnung der Kdnigin, sowie aus der Form

und Beziehung, wie sie eingefiihrt wird, schliessen zu dtirfen, dass die Ver-

mahlung in den Herbst oder Sommer 274 zu setzen sei. Schwer fallt es, zu

glauben, dass der ungefahr zehn Jahre jtingere Ptolemaios das rankestichtige

Weib, welches Uingst iiber die Jugendbltithe hinaus war, aus Liebe zu

seiner Gattin gemacht habe. Bezeugt ist dies auch nur sehr mangelhaft;

ausser Pausanias ist nUmlich nur noch Herodian. 1 3,3 zu beriicksichtigen,

denn was Theokr. 17,130, Sotades und die offizielle Titulatur „Philadelphen“

hier beweisen sollen (Gercke Rh. Mus. XLII 274 A. 2), ist nicht einzusehen.

Droysen Z. f. A. 1H43, 56 u. Gesch. d. Hellen. III 1,267 u. Wilamowitz
Phil. Unt. IV 225 A. 48 (wo (ibersehen ist, dass Arsinof von Lysimachos

mehrere Sdhue hatte) glauben mit Retdit, dass Ptolemaios aus Grlinden po-

litischer Natur gehandelt habe, wenn auch die dfter wiederholte Ansicht, er

habe sich dabei von der Hoftnung leiteu la.vsen, gewisse Besitzrechte* geltend

inachen zu kdnnen, die ArsinfW* ais Wittwe des Lysimachos zustanden, zu

verwerfen ist, s. T. Kdhler a. a. O. 976. Nach KOhler waren es in erster

Linie diplornatische (Jrlinde, die I^tolemaios leiteten; er mochte glauben, „eine

moralischc StUtze in dem (ietriebe der am Hof und in der hbheren Beamten-

welt spielenden Intrigen zu erhalten,“ wenn er ArsinoC heirathete; doch macht

auch Kbhler darauf aufmerksum, dass sie, nach den Mtinzbildern zu schliessen,

eine schbne Frau gewesen sei.

S. 14,14. Diod. I 27 vojiolKxiJacti oi ©aa». xol»; Aquxtioy; xapct to xo*.vov eHo;

-ciuv cryHp(l)X(i)v 7a^i£tv otoeX^a;; vgl. Phil. lud. de Special. Iji*g. Mang. II 303

6 |uv oov Wlhjvaio; XoXcov o^ioxorpious ajioHa'. xd; ouo|JLr,xptou<; ixoiXuasv o oi

.\ax£^aijiovto>v IjixaXiv tov ixl ~«t; jdiiov tov xpo; id;

o^oxaxptoy; dxsirsv. 6 Ss xoiv Aqurxtcov, ttjv ixardpwv cyXa^eiov uj; r^jiiepfa

oicrcar:o}i£vajv, 6U(pdpr(3£v doEX^siov — xctpctoyojv doeiav dxdoa; d5sX'pd(; djEabrz*., tdc te

tota; Toy ETSpoy Ttov (ovimv, xoy^E f, xoyos, xat xd; dutpoiv xat xd; oy vstoxspa; (lovov,

dXXd xal xp33pyxspa; xal tar^Xixa;; vgl. Droysen Z. f. A. 1843, 55.

S. 14,15. Dass dieser Argaios ein anderer ist, ais der Diod. XX 21 ge-

nannte, ist nicht bloss wahrscheinlich (Droysen II 2,80 A. 2 und Ni ese

306 A. 1), sondern sicher, denn wftre er ein Bruder, so wiirde er nicht neben

Kallikrates einfach ais einer der cpiXot bezeichnet werden.

S. 14,16. EX MsjicpiBo;. s. 6,3.

S. 14,17. xat dTwXov aBsXcpdv, Droysen 111 1, 264 A. 3 meint, dic 8tellc

sei der Art, dass man statt xat dlXov einen Namen erwarten miisste. Nach

Champollion-Figeac Ann. d. Lagides II 19, dem v. Gutschmid bei

8harpe Gesch. Aeg. 180 folgt (s. A. Wiedemann Philol. N. F. T 86 A.), war

dies Meleagros, den die Kelten i. .J. 279 aus Makedonien verjagten. —
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Gercke a. a. 0. 605 A. 1 meint, es konnte das libysche Kypros, bzw. die

Nilinsel gemeint sein; jedenfalls denkt Paus. nicht an diese.

S. 14,19. Magas war Statthalter oder Vizekdnig von Kyrene seit 308,

wie schon Thriege gesehen hat, der fur die Dauer seiner Herrschaft

die Zeit von 308 bis 258 bestimmt, s. hieriiber das Nahere bei U. Kdhler
SB.B. A. 1891, 209 f. — Droysen Bell. li 418 (vgl. III 1,269 A. 1) meint,

gesttitzt auf eine Stelle des Agatharchides bei Athen. XII 550 b (Ma^av cpyjat

Tov Kupyjvrj:; paaiXstiaavxa Ixtt] irsvr/jxovxa), Magas habe mdglicherweise schon von

Anfang seiner Statthalterschaft an sich Kdnig genannt.

S. 14,20. Die'Annabme Droysen’s II 2,94 A. 1, des Magas Vater sei

jener bei Arrian. I 14,2 erwahnte Philippos, des Amyntas Sohn, der beim

Granikos eine Phalanx befehligte, ist gegentiber dieser Stelle unhaltbar.

S. 14,23. Aus der Erwahnung der Kelten (S. 15,1) schliesst Droysen,
dass Magas nach 280 losgeschlagen habe, s. III 1,270, A. 2; immerhin sei

der Krieg der Vermahlung des Ptolemaios mit Arsinoe vorausgegangen
;
heute

wissen wir, dass er 274/3 im Gange war; damals stand ein aigyptisches Beer

westwarts vom Euphrat, s. C. Er. Lehman n Philol. Wochenschr. 1892 Sp.

1465 und Zeitschr. f. Assyriol. VII (1892) 354 f., und zu Ende ging er vor

Beginn der sechsziger Jahre, wie U. Kdhler SB. B. A. 1895, 974 erweist; vgl.

auch Poole Catalogue of Greck Coins (Brit. Mus.), the Ptolemies, 1883, XXIX,
welcher findet, dass der Aufstand des Magas und der syrische Krieg spatestens

im Jahre 269 zu Ende gewesen sein iniissen. Auf den Aufstand des Magas

beziehen sich die zwei Strategemata bei Polyaen. II 28, das zweite, wie es

scheint (xa^’ 6oov Paus.), auf eine spatere Phase.

S. 15,1. Von den Kelten und ihrer Vernichtung im Nil singt Kallimachos

im hymn. in Del. 171 ff.

S. 15,4. Mit Recht glaubt U. Kdhler a. a. 0. 969 f. nicht daran, dass

Magas beabsichtigt habe, allein mit seinen beschrankten Mitteln, nachdem er

von Ptolemaios abgefallen war, gegen Aigypten zu ziehen, ebenso wenig ais

von Antiochos anzunehmen ist, dass er, nur um seinem Schwiegersohn sich

gefallig zu erweisen, Ptolemaios den Krieg erklart habe. Vielmehr wollte

er das stidliche Syrien zuriickerobern und waren Magas und Antiochos von

Anfang an mit einander im Bund, aus irgendwelchem Grunde aber schlug

Magas zu frtihe los.

S. 15,7. oisTT£|i(|)sv £(; aTzavxac, xxX., auch hierauf scheint eine Stelle aus der

Inschrift von Pithom Bezug zu haben, nach welcher unter Ptolemaios II eine

aigyptische Flotte um Arabien herum nach Persien gefahren ist und dort

Truppen ans Land gesetzt hat, denen es gelang, aigyptische Gdtterbilder, die

in der persischen Zeit entfiihrt worden waren, zuriick zu gewinnen, vgl. U.

Kdhler a. a. 0. 967 f.

S. 15,10. xpoxspov, 1,1.

S. 15,11. dx’ auxou, so II 13,6, vgl. xapd III 2,3. IV 21,4.

S. 15,12. Die Kinder dieser Arsinoe, der Tochter des Lysimachos (und

vielleicht der Arsinoe, der Tochter des Ptolemaios Soter, s. Rohde Gr. Rom.

76, Anm., nach Droysen II 2,318 der makedonischen Mkaia) waren Ptole-

maios Euergetes, Lysimachos und Berenike; da Arsinoe dem Ptolemaios nach

dem Leben trachtete, war sie verbannt worden, s. Schol. Theocr. 7, 128.
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S. 15,13. xaxelo^sv dicot^avetv, h^ufige Wendung s. z. B. I 29,6. II 6,3.

Ill 10,5. 1X5,14.10,1; die Forrael ist herodoteisch, vgl. III 118. VI 38; ebenso

h^ubg findet sich xeXeuxi^, xo xf^sojv, rj icsxptuiJtevrj ais Subjekt zu xoxaXajipldvsi,

s. l 11,4. 13,5. 20,7. III 1,3; haufiger noch ist iiaXajxflcfvetv, s. zu 9,3. —
ciVxioa, ebenso Schol. Theocr. 1. 1.

Gap. VIII.

Attalos. Verschiedene Bildsaulen. Demosthenes. Tempel und

Statuen. Das Odeion.

S. 15,15. dxaixst 0£ 6 X070;, vgl. VI 1,2 exeXsyasv 6 X070;, 1 39,3 dxsxpivev

6 X070C.

ebd. xct i; 'AxxaXov eyovxa, eine von Herod. entlehnte, sehr beliebte Wen-

dung, s. ira ersten Buch: 11,6. 20,7. 32,3. 43,8, ferner 2,4. 14,1. 18,1. 19,4.

20,4. 21,1. 24,5. 26,6. 27,9. 43,3 und Herod. II 53. III 16,82. 126. VI 2.

S. 15,16. Dokirnos fiihrt ais Feldherr des Antigonos ira Jahr 313 das

Landheer gegen Asandros, erobert mit dem Nauarchen Medios Milet (Diod.

XIX 75), (ibergiebt Synnada an Lysiraachos (Diod. XX 107). Wenn er bei

Diod. (a. a. ().) nochmals erscheint, so liegt jeden falis ein Fehler, sei es des

Diodor, sei es der Abschreiber, vor, s. Droysen ^1 2,263 A. 1, der ihn

fllr identisch hklt mit dem General des Reichsverwescrs Perdikkas, s. 11

1,114 A. l.

S. 15,17. xd '^^yjjiaxa, namlicb paoiXeoj;. die dxoaxsud; ^aiXixct^ (Diod.

XX 107).

S. 15,18. <l>iX£xaipov IlacpXapva, aus dem Kiistenstadtchen Tieion, das

Strabo zu Bithyiiien rechnet XII 543, Sohn der Hetaire Boa (Athen. XII

1

577 b), wurde ^Xipta; durch einen Unfall, der ihm ais kleinein Kinde zustiess

(Strab. XIII 623), also nicht eigentlich eivoD/o;, obwohl Strabo selbst ihn

so nennt; er stirbt a. 263, s. Droysen III 1,277.

S. 15,20. xapcvthjxT], vgl. Herod. VII 5. 171; s. 10,4. — Philetairos

hatte zwei BrQder, Eumenes und Attalos, von denen jeder einen gleichnamigen

Sohn hatte. Eumenes regierte 263—241, Attalos 241— 197.

S. 16,2. PaXdxa; xxX., s. zu 4,5; es ist nicht ersichtlich, ob Paus. die

falsche Meiniing Strabo’s (XII 566) theilt, dass die Gallier damals erst das

von ihnen genannte Land besetzt hktten, s. Miillenhoff II 272.

S. 16,4. Statue des Amphiaraos. Kbhler im Hermes VI 99 ver-

rauthet, dass Amphiaraos, ais dem Kreis der unterirdischen Gbtter angehdrend,

bereits in deren Bezirk, am dstlichen Ende des Areopags, in der Nkhe des

Heiligthums der Semnai gestanden habe, was Wachsmuth I 166 ais un-

sicher, Milchhbfer 164 ais nicht wohl annehmbar bezeichnet; Fallis

S. 41 setzt sie zu den Eponymen und der Eirene. Ebenders. S. 42 theilt die

Vermuthung Wilhelms mit, dass die Verehrung des Amphiaraos in Athen

in Zusaramenhang mit der Thatsache stehe, dass Oropos nach der Schlacht

von Chaironea unter athenische Herrschaft kam. Opfer an Amphiaraos sind

bezeugt durch die lykurgische Bestimmung CIA II 162, Frgm. c 21. Die
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Vermuthung von Klein Arch. epigr. Mitth. IV 20, dass diese Statue mitdem

contionans des alteren Kephisodot (Plin. XXXIV 87) identisch sei, steht auf

sehr schwachen Fiissen.

ebd. Statue der Eirene mit Plutos, nachPaus. IX 16,2 ein Werk
des Kephisodotos (des alteren, nach gewdhnlicher Annahme des Vaters des

Praxiteles, nach Furtwangler Meisterwerke S. 513 seines alteren Bruders;

die Annahme Klein’ s a. a. 0., es sei der jungere Kephisodot, der Sohn des

Praxiteles, gemeint, ist unwahrscheinlich)
;
vermuthlich aufgestellt, ais Athen

durch den Sieg des Timotheos hei Leukas sich aufs neue die Seeherrschaft

gesichert glaubte und den Kultus der Friedensgbttin neu einftihrte, also nach

375, s. Curtius 206, Wachsmuth I 585 A. 3. (Andere Datirungsversuche

s. Dondorff Ztschr. f. d. Gymn. Wesen N. F. XXVI 539, Klein arch.

epigr. Mitth. a. Oest. a. a. 0., der das Jahr 369 annehmen mbchte). Nach-

bildungen der Gruppe sind auf attischen Mtinzen nachgewiesen
;
vgl. Fried-

lander Zeitschr. f. Numism. V Taf. 1,5, Imhoof und Gardner p. 147,

Pl. DD, 9 u. 10, unsere Miinztafel (XI) No. 1, wahrend Beule Monn. d’Ath.

p. 203 in diesem Typus Demeter mit lakchos sah, Friederichs A. Z. XVII
4 im Miinzbild sowie in der Mtinchener Statue der sog.Ino Leukothea eine

Gaia Kurotrophos, Wieseler in d. Denkm. d. ait. Kunst 2. Aufl. II 8,99 S. 40

eine Aphrodite Kurotrophos. Ais Nachbildung dieser Eirene ist die (von

Fried erichs'Berl. ant. Bildw. I 227 N. 411 ftir ein Originalwerk gehaltene)

sog. Leukothea der Mtinchener Glyptothek erkannt worden, zunachst von St e-

phani C. R. 1859 S. 106 und 135, und Stark Nuove Mem. d. Ist. p. 253;

dann unter Zuziehung desMunztypus von BrunnAbh. d. Bayer. Akad. 1867: *

„Ueb. d. sog. Leukothea.” Vgl. Overbeck II 8, Mitchell p. 434 und die

bei Wieseler a. a. 0. 3. Aufl. S. 63 f. angegebene Litteratur (doch ist

Wieseler selbst abweichender Ansicht); dazu Furtwangler Meisterw. 514.

Wiederholungen des Plutosknaben sind im Peiraieus, auf dem Palatin u. s.

gefunden worden, s. Kbhler A. M. VI 363 Taf. 13,1 (darnach Harrison

p. 68), Overbeck S. 13 A. 7. — Die von Ross Hellenika 80 A. 10

ausgesprochene Hypothese, dass die i. J. 1672 bei derKapelle des Hag. Dio-

nysios Areopagita gefundene Marmorgruppe einer angeblichen Madonna mit

Christuskind, die bald nach der Aufflndung zerstbrt wurde (s. Labor de

Athenes I 192), eben die Gruppe des Kephisodot gewesen sei, wird von

Wieseler a. a. 0., Kbhler im Hermes VI 99, Lolling 316 A. 6 u. a.

getheiit, von Wachsmuth II 433 A. 5 zuruckgewiesen, bezw. dieNachricht

auf eine Marmorkopie der (nach Brunn aus Erz gearbeiteten) Originalgruppe

bezogen, vgl. A. M. VI 368. Dass sich auf jeden Fall keine topographischen

Folgerungen daraus ziehen lassen, bemerkt Wachsmuth I 166 A. 1

mit Recht.

S. 16,5. Erzstatue des Redners Lykurg. Die Vermuthung Kbh-
lers Hermes VI 99, dass diese, nach Ps. Plut. Vit. X orat. p. 852A auf An-

trag des Stratokles 01. 118,2:^:307/6 (vgl. C. Curtius im Philol. XXIV 91)

£v appf (cf. p. 843 C: iv Kspaixsixtji) errichtete Statue (vgl. Wachsmuth I

614) neben der des Amphiaraos stand, weil unter der Finanzverwaltung des
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Lykurg Oropos rnit dem Amphiaraosheiligthura au Athen kam, wird vou

W achsmuth l 166 bekiirnpft. Das bei der Panagia Pyrgiotissa getandene B asis-

fragment CIA II 1 944: AuxoypYo; 6 (&y]xojp, stammt aus rdmischer Zeit; hin-

gegen kdnnte das am Marktthor gefundene mit der Inschrift [Ayxoupfo; Aux]o-

<ppovo; Bo[uxdorj^], s. ’K7cr(p. ovsxo. (1860) N. 22 u. Ae>”tov 1888, S. 190, 2, mbg.

licherweise zu dieser Statue gehbrt habeu, s. Wachsmuth II 401 A. 1.

Pallis S. 42 glaubt aus beiden Inschriften konibiuireii zu miissen, dass Paus.

iiicht das Original, sondern uur eine iinf der alteu Stelle errichtete Kopie des-

selben sah.

ebd. Dass Ka Ilias, des Hipponikos Sohn, nach Persien geschickt wurde,

bezeugt schoii Herodot (VII 151); ob es dagegen zum Abschluss eines fdrrn-

lichen Friedensvertrages kam, ist eine viel diskutirte Frage. Behauptet wird

es vou Ephoros bei Diod. Xll 4, Demosth. XIX 273, Plut. Kim. 13 u. a.,

letzterer fttgt aber hiiizu, Kallisthenes sage, der Kdnig sei auf die athenischen

Bedingungen nicht eingegangen, habe jedoch thatsachlich darnach gehandelt;

auch wurde die Vertragsurkunde, welche Krateros in seine yJ^^cq^u^r^

aufgenornmen, von Theopomp. fr. 168 fiir eine Faischung erklRrt, weil sie im

ionischen Alphabet abgefasst war. Thukydides schweigt, doch scheint VllI

56,4 das Bestehen eines Vertrags vorauszusetzen. Die Litteratur iiber die

Prage bei Busolt Gr. Gescb. II 512 fgg. mit den Anmerkungen; fUr das

Bestehen eines Vertrages spricht sich auch Beloch aus, Gr. Gesch. I 489

A. 3. — Kbhler a. a. O. vermuthet, dass die Statue des Kallias bei der

Eirene aufgestellt war, weil Kallias den Frieden vermittelt hatte. Doch erwiihnt

Luc. Anachars. 17, dass es Sitte war, die Bildnisse verdienter Btirger

zapd xou; eicu)v6{iou; ev zoXs». zapd x>;v ’A&r,vdv aufzustellen. Vgl. W achsmuth
I 166. Die Statue des Kallias ist jedoch erst langere Zeit nach dem Friedens*

schlusse aufgestellt worden; vgl. Boeckh Staatshaush. 1® 453 Anm. c., Bergk
db. f. Ph. LXV 395, Wiegand quaest, de pace Cimon, p. 74, Wachsmuth
II 402 A. 3. Dass die Statue, wie die Eirene, vou Kephisodot herriihrte,

vermuthet Fallis S. 43 ohne Grund. Loeschcke Dorp. Progr. 1883, 6

vermuthet zwar, dass die bei Andoc. I 38 erwlihnte Figur des axpaxrjo; yoX-

xoD;, bei der sich Diokleides in der Nacht des Hermenfrevels niederliess, eben

die Statue des Kallias war
;
doch ist dies nach den angefiihrten Darlegungen,

besonders von Wiegand, sehr unwahrscheinlich.

S. 16,7. Statue des Demosthenes, errichtet 01. 125,1 = 280 auf

Veranlassung seines Neffen Demochares (Ps. Plut. Vit. X orat. p. 847 D u.

850 C). Ihr Verfertiger war Polyeuktos von Athen; es war eine Erzstatue,

und der Redner war mit ineinandergeschlungenen Fingern dargestellt, s. Plut.

l. 1. und ders. Demosth. 30. JahnZ. f. A. 1844, 237, WagnerA. d. I. VIII

159 und Braun Ruin. u. Mus. Roms S. 237 glaubten, in der vatikanischen

Statue des Demosthenes eine Kopie zu erkennen; aber dagegen Michaelis

A. Z. XX 239. Vgl. hieriiber und iiber ein zweites Exemplar in der

Amhersfschen Sammlung in Knole (Kent) Scharf Transact. of the R. Soc,

of Litt. N. S. IV, Michaelis Anc. Marb. in Gr. Britain p. 417 und in

A. Schafers Demosth. u. s. Zeit III* 401 u. 424, Overbeck II 145.

Nach Ps. Plut. 1. 1. stand die Statue zXrjaiov xoD zspKTxoiviojiaxoc xat xoD p(o}iou
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tuiv Bcb^sxa ^suiv; nach Plut. Demosth. 31 war eine grosse Platane (mit solchen

hatte Kimon den Markt bepflanzen lassen, Plut. Cim. 13) dicht dabei. Ueber

die muthmassliche Lage des xspiayoiviajta und des Zwblfgdtteraltars s. Wachs-
muth I 167, n 434, Milchhbfer 165. Das Epigramm der Statue ist uns

bei Plut. Demosth. 30, Suid., Zosim. u. a. erhalten; s. Wachsmuth II 405

A. 4. Vgl. sonst ebd. 407 fg. GurlittS. 318 f. vermuthet, dass von dieser,

wie von andern der erwahnten Statuen, das Original nach Rom entfiihrt worden

war und Paus. nur eine Kopie sah.

ebd. Demosthenes im harpalischen Prozess verurtheilt (a. 324) geht in

die Verbannung; nach Dem. Br. 2,20 hielt. er sich in Troizene nicht fiir

sicher und fuhr deshalb nach Kalauria hiniiber. (Plut. Dem. 26 h Aqiv^ xat

TpoiC^vi xa^sCojxsvof; xa TzoWd). — Kalauria, ein Inselchen an der Ostkuste des

troizenischen Gebiets mit einem Poseidontempel, war der Mittelpunkt einer

uralten Amphiktyonie und galt ais Asyl, s. iiber dasselbe Curtius Pelop. II

449. 577, Bursian 11 92 If.

S. 16,8. r^vayxaaco/, Demosthenes war nicht formlich verbannt, s. Dem. Br.

3,39 fg,, vielmehr war er aus dem Gefangniss entwichen, Br. 2,17, Plut. Dem. 26.

ebd. bs^a\i£voi Bs uaxspov, nicht, wie S c h a f e r
,

Demosth. u. s. Z. III 2

370 annimmt, a. 323, sondern erst im folgenden Jahre, s. Reuss a. a. 0.

165 fg.

ebd. ouuxouaiv au&i;, er wurde in contumaciam zum Tode verurtheilt, s.

Suid. ’AvxiTcaxpo; 3, vgl. Schafer a. a. 0. 391 A. 1, wo die ilbrigen Stellen an-

gegeben sind.

S. 16,9. iv Aaiiia, vielmehr nach der Schlacht bei Krannon, ebenso falsch

Vli 10,4. 5 u. Polyb. IX 29,2; dagegen unterscheidet Paus. richtig X 3,4

ot OoDXSi!; — xspt Aajuav xat ev Kpavvwvi evavxia ’Avx'.7ca'xpou xat MaxsodvcDv sjia^^saavxo.

Krannon ais Ort der Schlacht genannt bei Plut. Phok. 26, Camill. 19, Dem.

28, Demetr. 10, Vit. X or. p. 849 a. Vgl. Droysen II 1,73 A., Schafer
a. a. 0. 384 A. 2.

S. 16,10. Tod des Demosthenes, s. namentlich Plut, Dem. 29 fg.; vgl.

Schafer a. a. 0. 393 fg.

S. 16,12. ’Apyta<; der tpu^adoS-i^pa^ Phot. bibi. 494 b, 20 u. 496 a, 27.

S. 16,14. owoovxa^ dtxYjv, Gap. 1,2 did. dtxat;, s. II 5,1. ID 4,5. 7,4. 17,9.

IV 5,2. 29,12. V 2,2; so gewdhnlich dtxac; utcs^siv I 28,5. 8. 9. 43,7, aber

dtxyjv uTu. V 3,1. — Zum Asyndeton explicativum vgl. Gap. 5,4.

S. 16,15. ytupsiv hier zum Bbsen ausschlagen, sonst gelingen,

12,1. VII 9,6, also wie Tcpoytopstv I 16,2. II 1,5. 9,6, vgl. /axti); und xaX&(;

ctTcopatvsiv.

ebd. Darum riihmt er es ais das Vernunftigste, was Isokrates gethan

habe, dxi xoXixstat; axe^djisvoQ disjjisivs xat xa xoivd 00 icoXuxpaYiJtovujv, 18,8, ja er scheint

sogar 30,4 die Menschenscheu des Timon zu biUigen. Zum Gedanken vgl.

ferner Cat. orat. rei. I 1 (Jordan): (Scio) ego atque iam pridem cognovi at-

que intellexi atque arbitror rem publicam curare industrie summum peri-

culum esse.

S. 16,17. Tempel des Ares, sonst nicht erwahnt, nur in Inschriften

der Kult des Ares, vgl. Milchhbfer S. Q. XV 23. Past allgemein wird

Pausanias I. 11
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dieser Tempel an die Sildseite des Marktes in die Nahe des Areshtigels ver-

setzt, nur Ross in seiner Schrift Das Theseion, 1852, versuchte, den unter

diesem Naraen noch erhaltenen Tempel mit dem des Ares zu identifiziren,

was topographisch ganz unmoglich und von niemand angenomraen worden ist.

Die Neueren begniigen sich entweder mit der allgemeinen Angabe, dass der

Tempel am Fusse des Areiopags gelegen habe (vgl. Lolling 316, Lange
82, Curtius A. Z. 1 100; ders. att. Stud. II 22), oder sie versuchen eine

nahere Bestimmung, bei der freilich bedeutende Abweichungen stattfinden: so

nimmt Curtius Stadtgesch. 177 (vgl. den Plan S. 171, unsere Taf. II) die

am Nordostabhang des Areiopags hochgelegene Terrasse des Hag. Dionysios

Areopagita an, ebenso Milchhbfer 165 („oder deren nachste Umgebung“),

auch Lange in s. Plan Taf. VII (unsere Taf. III), wahrend andere ihn tiefer

ansetzen, wie Bursian I 284 „nahe dem nordbstlichen Fusse des Hiigels“;

Weizsacker Jb. f. Ph. 591 „noch ziemlich weit unten am Berge, ganz nahe

an der Orchestra;^ Kbhler Hermes VI 99: „auf dem Terrain, von dem aus

die Felsentreppe auf den Areopag fUhrt.“ Nur Wachsmuth I 168 (vgl.

II 421) nimmt den Tempel im Siidwesten des Marktplatzes an, und Harrison

p. 75 versetzt ihn an den westlichen Abhang des Areiopags, iihnlich Fallis

S. 44, nur noch hbher auf den nordwestlichen Rand des Hiigels. Fiir

Wachsmuths Ansetzung entscheidend ist vornehmlich die Kontroverse iiber

die Pindarstatue, s. die Bem. zu 8. 17,1.

S. 16,18. Zwei Standbilder der Aphrodite. Ueber die Verbindung

von Aphrodite mit Ares im Kultus s. Welcker Gr. Gbtterl. I 669, II 707,

Preller-Robert 339, ebd. 356. Den Beinamen Apsia fiihrte sie nur in

Sparta, Paus. III 17,5. Welcker und Wachsmuth II 423 stellen sich die

hier ervviihnten Bilder ais bevvalfnet vor. Die von Urlichs Skopas S. 132

ausgesprochene Hypothese, dass die Venus von Melos ein Nachbild dieser

Aphroditen, und diese selbst aus der Schule des Alkamenes hervorgegangen

seien, entbehrt jeden Anhaltes.

ebd. Statue des Ares von Alkamenes, sonst unbekannt; Furt-

wtingler Meisterw. S. 121 will in der bekannten Statue des Ares Borghese

und deren Repliken eine Nachbildung dieses Werkes erblicken (wie ver-

muthungsweise bereits Conze Beitrlige S. 9 A. 2); zustimmend Fallis S. 44,

der auch die eine der beiden Aphroditestatuen dem Alkamenes zuweisen

mbchte.

S. 16,19. Statue der Athene vom Parier Lokros. Kiinstler

und Werk sind gleichermassen unbekannt. Dass ersterer ein Zeitgenosse des

Pheidias war, vermuthet Ulrichs a. a. 0. 3 ohne Grund.

S. 16,20. Statue der Enyo von den Sohnen des Praxitel es (Ke-

phisodot d. j. und Timarchos). Das Aeussere dieser Kriegsgdttiu, die der

rbmischen Bellona entspricht, ist uns nicht bekannt; die auf italischen Miinzen

vorkoramenden Typen (s. Mulier Handbuch § 406, 2, Panofka A. Z. 100*) sind

die der Bellona. Eine Inschrift aus hadrianischer Zeit nennt einen tcpsu; ''Apso;;

’EvuaXiou xai ’Evuou; xal Aio; PeXsovio; (CIA III 2), woraus man schliesst, dass der

hier verehrte Ares den Namen Enyalios fiihrte und mit Enyo geineinschaftlich
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verehrt wurde; vgl. Ross A. Z. II 246. Dass beide zusammen auf e i ner

Basis standen, vermuthet Wachsmuth ^II 422 A. 3 aus CIA I 318 sq.,

wahrend Kdhler A. d. I. XXXVII 329 dies fiir Ares und Aphrodite annahm.

S. 16,21. Statuen des Herakles, Theseus und Apollo. Letzterer

war ais avaoo6|j.£voc; mit der Taenie im Haupthaar dargestellt; nach der Ver-

muthung von Overbeck S. Q. 1306 (vgl. Plastik II 94 u, 110 A. 5) w^re

es der bei Plin. XXXIV 79 erwahnte Apollo diadematus des Leochares.

Doch scheint der Wortlaut des Paus. darauf hinzudeuten, dass der hier dar-

gestellte Apollo sich erst die Binde umlegte, wie die bekannten Diadumenos-

figuren. — Betreflfs der Aufstellung der Piguren beim Tempel des Ares vgl.

Kuhnert Jb. f. Ph., Suppi. Bd. XIV 296 A. 4, der Trspt nur im Sinne von

„an, bei“ fassen will.

S. 16,22. Statue des Kalades, einer ganz unbekannten Persdnlichkeit,

von der man nicht weiss, ob man darin einen Gesetzgeber (vdjxouc;

oder einen Dichter und Komponisten von vd^oi sehen soli; ftir letzteres

wurde die Nachbarschaft mit Pindar sprechen, s. Bursian I 285 A. 1 und

ihm sich anschliessend Wachsmuth II 405 A. 1. Ueber die vorgeschlagenen

Veranderungen des Namens s. die Adn. erit.

S. 17,1. Statue des Pindar. Nach Ps. Aeschin. epist. 4,3 war der

Dichter dargestelJt xa9-v^ji£V0^ iv ivdyjxaTi xal oidbri^a iy^u)v xal ixt xuiv lovaxcov

dv£ihif[Livov pi^Vov. Brunns Hypothese (A. d. I. XXXI 155), dass die sitzende

Dichterstatue aus Villa Borghese (M. d. I. VI 25) den Pindar vorstelle, hat

keine Aufnahme gefunden. Ueber die Attribute des Buches und des Diadems

vgl. WelckerA. D. I 473, Wieseler G. g. A. 1848, 1231, Wachsmuth
II 407 A. 2. Ueber die Zeit der Errichtung ist zu vgl. Wachsmuth ebd.

402 A. 4. — Die Hauptschwierigkeit veranlasst die zitirte Stelle des Ps.

Aeschin. dadurch, dass es dort heisst: xal r^v auxT] xal £t(; >5|ia(; Ixi TCjso x^t; pa'3iX3i'ou

ozodQ. Dieser Standort der Statue vor der Kdnigshalle widerspricht durchaus

der Annahme, dass Paus. bei ihrer Erwahnung im Siidosten des Marktplatzes

angelangt war, und widerspricht auch der weiteren Angabe, dass ou xdppw die

Statuen der Tyrannenmdrder standen, da diese nach den tibereinstimmenden

Angaben in der Nahe des Aufgangs zur Akropolis gesucht werden mussen.

Die Angabe des Ps. Aesch. wird daher von den meisten ais irrthumlich ver-

worfen; Curtius eri. Text^ 51 A. 1 meint, entweder sei Tupo x^<; paoiXsiou

oxoas; nur ein unbestimmter Ausdruck, der die Aussicht von der Halle auf

die Statue bezeichne (ahnlich Milchhdfer 165), oder die Statue sei spater

versetzt worden (so auch Unger Philol. Anz. VIII 203, dem sich Pallis

S. 45 anschliesst; gegen Unger vgl. Wachsmuth a. a. 0.); Weizsacker
592 will, da der Brief unecht sei, auf die Angabe gar nichts geben. Da-

gegen wird sie aufrecht erhalten von Wachsmuth I 169, der aber, um dies

zu ermdglichen, die Stoa Eleutherios auf die Ostseite des Marktes verlegt

und den Paus. an dieser entlang gehen lasst, um dann vom Metroon aus der

Stidseite der Agora entlang wieder nach Westen zu gelangen.

ebd. aXXa x£, die Athener bezahlten Pindar das Doppelte der Strafe,

welche die Thebaner ihm wegen dieses Liedes auferlegt hatten, s. Ps. Aeschin.

Epist. 1. 1., vgl. Bdckh zu Pind. Pr. 46.

11*
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S. 17,2. Statuen der Tyrannenmdrder. Zwei Gruppen standen

zur Zeit des Paus. hier bei einander (nach dem Wortlaut Z. 4: ot |jl£v

Tou; oe): die Ultere Gruppe von Antenor und die jiingere von Kritios und

Nesiotes. Die Gruppe des Antenor (den inan ungefahr 01. 67,3 — 510 bis

01. 75,4 = 477 ansetzt, da sein Werk nicht vor jenem Termin entstanden

sein, er selbst aber in letzterem Jahre nicht raehr thiitig gewesen sein kann)

wird auch bei Plin. XXXIV 70 erwahnt, wo jedoch der Ktinstlername erst

von Urlichs (A. Z. XXI 144) eingesetzt ist; ferner, ebenfalls ohne Xennung

des Kiinstlers, Arr. Anab. 111 16,7 u. VII 19,2, sowie Val. Max. II 10, ext. 1.

Nach Plin. u. Arr. hatte die von Xerxes nach Susa entfiihrte Gruppe bereit^

Alexander d. Gr. den Athenern zuriickgegeben
;
nach Val. Max. dagegen Se-

leukos (Nikanor), der nach Geli. VII 17,2 auch anderes von Xerxes Geraubte

an Athen zurtickgab. Daher vermuthet Wachsmuth II 394 A. 4, dass

auch bei Paus. S. 17,6 anst ’Avtio/o; zu lesen sei SsXeuxo; 6 Avnoyou. Die

Gruppe, auf die auch Ps. Dio Chrys. XXXVII 41 (II 122 R.) anspielt, war

den Angaben der Alton zufolge von Erz. — Dass die zweite, zum Ersatz

der geraubten und vvohl nach deren Vorbild gearbeitete Gruppe, die eben-

falls aus Erz war, nicht von Kritios allein, sondern von den meist gemein-

schaftlich genannten (vgl. Brunn K. G. I 101) Kiinstlern Kritios und

Nesiotes herrUhrte, geht aus Luc. Philops. 18 hervor, wo eine Kopie des

Werkes erwiihnt wird; vgl. auch Walz Rhet. Graec. 111 7 u. a. mehr bei

Wachsmuth a. a. O. A. 3. Aufgestellt wurden diese neuen Statuen nach

dem Marm. Par. Ep. 54 Z. 10 fg. unter dem Archon Adeimantos, 01. 75,4

— 477. Nachbildungen der Gruppe hat man gefunden auf athenischen MQnzen

(s. Beule monn. d’Athen. p. 335, Kbhler Ztschr. f. Numlsm. XII 103,

Imhoof-Gardner p. 148 pl. DD 14— 18 (unsere Taf. XI 2), Bleimarken

(A. Z. XXIX Taf. 24,1, Arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. 111 Taf. 6,2), einem

Relief (Stackelberg Griib. d. Hellenen S. 33 fg., besser bei M^ichaelis

.lahrb. d. preuss. Kunstsammlg. V 146 Taf. 48 und Journ. of hell. st. 1884

pl. 48), einer panathenaiischen Preisamphora (A. Z. a. a. 0. Taf. 24,2. M. d.

l. X 48 d), und statuarisch in der zuerst von Friederichs A. Z. XVIll

65 richtig gedeuteteu neapolitanischen Gruppe, Mus. Borb. VllI 7 fg., Over-

beck Fig. 27 fg. u. s., sowie wenigstens theilweise einer im Giardino Boboli

in Florenz befindlichen Nachbildung, M. d. I. VIII 46, vgl. Benndorf A,

d. I. XXXIX 311, A. Z. XXVII 106 (gegen den Widerspruch von Diitschk e

A. Z. XXXIl 163 u. Ant. Bildw. in Oberital. II 77 s. FurtwUngler

Berl. philol. Wochenschr. 1888, Sp. 1448 f.). Den von Curtius (Hermes XV
147) gegen die Deutung der neapolitanischen Statuen, in denen er vielmehr

Miltiades und Kallimachos (nach dem Gemiilde Paus. l 15,3) erkennen will,

orhobenen Bedenken ist Petersen (ebd. 475) und VVolters (Friederichs-

Wolters Gipsabg. ant. Bildw. S. 68) entgegengetreten. Vgl. sonst Murray

I 170, Mitchell p. 286, Harrison p. 80, Collignon I 367, Sauer Au-

fiinge der statuar. Gruppe S. 43, Petersen arch. epigr. Mitth. a. Oesterr.

III 73. Fast durchweg werden die neapolit. Statuen fiir eine Nachbildung

der Gruppe des Kritios und Nesiotes gehalten; doch fand die von Stud-

niczka A. Jb. II 141 auf Grund eines damals bekannt gewordenen Werkes
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des Antenor aufgestellte Hypothese, dass sie vielmehr eine Kopie der alteren

Gruppe des Antenor seien, unbedingte Annahme bei Wachsmuth II 396,

Zustiramung bei Collignon p. 372, wahrend Studniczka selbst sie wieder

zurtickgenommen hat. Ygl. die stilistische Wiirdigung der Gruppe in dem

Aufsatz von B. Griif, Die Gruppe der Tyrannenmbrder und stilistisch ver-

wandte Werke in Athen, A. M. XV 1. — Dass der Platz, wo die Statuen

standen, Orchestra hiess, sagt Tim. lex. Piat. v. opyyjatpcr to xou &£axpoo )xi~

aov ycopiov, vm xdiroc Ir^foavrf, st? zavyjyupiv, sv9-<z Apptootou xcci Apiaxofstxovo? stxdvs?;

es ist vermuthlich dieselbe Orchestra, auf der nach Piat. Apol. p. 26 D die

Buchhandler ihren Standplatz hatten (vgl. Wachsmuth II 488, wo auch

die abweichenden Deutungen dieser Stelle angefuhrt sind). Es war ein runder

Platz (nicht halbrund, wie nach Analogie der spateren Theaterorchestra und

Phot. V. dpyrjaxpa angenommen wird), da ja in alterer Zeit auch die Orchestra

der Theater runde Gestalt hatte, und eine solche sich auch fur orchestische

Zwecke am besten eignete; erwahnt wird sie auch bei Andoc. I 38 (vgl.

Loeschcke Dorp. Progr. 1883, 1 ff.). Daruber freilich gehen dieMeinungen

auseinander, ob diese Orchestra ihren Namen von ihrer ehemaligen Benutzung

ais Tanzplatz oder nur von ihrer Aehnlichkeit mit einem solchen erhalten

habe. Dbrpfeld A. M. XVII 257 u. XX 185 ist der Ansicht, dass die

Marktorchestra der Platz war, wo die musischen Agone vor der Erbauung

des grossen Theaters stattfanden
;
doch geht das weder aus Timaeus 1. 1. noch

aus Phot. V. opx>jaxpa* “xpAxov ixXrjST] sv xi^ ayopa, sixa xctl xoD ^^sctxpou xo tJjuxuxXiov

hervor. — Die Lage dieser Orchestra genau zu bestimmen ist noch nicht ge-

lungen; da aber die Statuen der Tyrannenmbrder nach Paus. ou irdppu) vom

Arestempel standen, nach Arr. anab. III 16,8 ^ dfvijtsv s? xdXtv, nach Luc. pa-

ras. 48 sv xfi «Yop^, so bleibt keine andere Mbglichkeit, ais sie ftir eine ktinst-

liche Erdterrasse anzusehen, die ungefahr dort sich erhob, wo das Terrain

zwischen Akropolis und Areiopag anzusteigen beginnt (Bursian I 285,

Milchhbfer 165; vgl. Lange 62). Kbhler im Hermes VI 95 hielt die

halbkreisfbrmige Felsterrasse des hl. Athanasios am Nordabhange des Areio-

pags dafiir; doch bemerkt Wachsmuth I 172 mit Recht, dass dem die

Worte des Arrian. 1. 1. entgegenstehen (vgl. II 393). Zwar sucht Judeich

Jb. f. Ph. 750 flf. Kbhlers Hypothese zu stutzen, indem er den Weg zur

Akropolis, von dem Arrian spricht, nbrdlich vom Areiopagrticken sich hin-

ziehen lasst; allein dasBedenken bleibt doch, dass niemand diesen Platz noch

ais zur Agora gehbrig bezeichnen kbnnte. Und nun gar mit Wecklein

(Sitz. Ber. d. bayr. Akad. 1887 S. 91) ia der Pnyx die Orchestra erkennen

zu wollen, ist vbllig undenkbar. Entschieden zu weit nach Norden liegt die

Orchestra bei Curtius Stadtgesch. S. 171 und noch mehr bei Weizsack er

Jb. f. Ph. 587, vgl. dens. Ztirch. Phil. Vers. 213 und die Bemerkung von

Michaelis ebd. 225. Ganz abseits vom Marktplatz liegend erscheint sie

auf dem, nach Dbrpfelds Angaben gezeichneten Plane bei Harrison (s.

unsere Taf. VI); vgl. ebd. p. 77 u. 91: namlich zwischen Areiopag und

Nymphenhtigel, siidbstlich von letzterem, nbrdlich von der Pnyx. Freilich

beruht diese Ansetzung auf Dbrpfelds Hypothese, dass die Enneakrunos auch

in dieser Gegend zu suchen ist, dass also Paus, sich nicht auf dem Wege von
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der Agora zaru Ilisos, sondern nach der westlich vom Areiopag herumftihrenden

Sti*asse zur Akropolis befand, sowie, dass diese Orchestra init dem von Dorp-
feld ebd. angesetzten Lenaion (A.M. XX 185 u. 388) in B *ziehung stand. Fallis,

der Dbrpfeld sich anschliesst, setzt die Orchestra an den Nordwestabhang

des Areiopags, also in die Nkhe der Stelle, wo Judeich sie angesetzt hat.

S. 17,4. hspo.;, Herodot. Y 55. VI 123, Thuk. 1 20. VI 53 sqq.

8. 17,8. Nicht Antiochos, sondern Alexaudros hat die Statuen ziiriick-

geschickt nach Arrian. III 16,7. Vll 19,2, Plin. XXXIV 70. Xach Val. Max.

II 10 ext. 1 dagegen ist Seleukos es gevvesen.

8. 17,7. Hier beginnt jener, bis Cap. 14,5 8. 32,1 reichende Abschnitt

in der Wanderung des Pausania.s, der unter dem Namen der Enneak runos-

e piso de bekannt oder bertichtigt and in sehr verschiendenartigcr Weise erklJirt

worden ist. Dic Hauptschwierigkeit ist folgcnde: von den auf diesem Wege
beschriebenen Baulichkeiten — Odeion 8. 17,7, Enneak runos 8. 30,6, Teinpel

der Demetcr und Kora 8. 30,8, Tempel der Artemis Eukleia 8. 31,13 —
sind zwar die ineisten ihrer l>age nach unbekannt und .streitig; doch nahm

inan bezOglich der Enneakrunos auf Grund von Thuc. II 15 in der Regcl

an, dass diese identisch sei mit der am Ilisos befindlichen, heut noch denselben

Namen fUhrcnden Kallirrho<*. Man verlegte daher auch die anderen Baulich-

keiten in diese Oegend resp. an den Weg, den Paus. von der Agora zum

Ilisos maehen inusste, s|K*ziell da.s Heiligthuin der eleusinischen fJotthciten

nach Agrai am linken Ufer des Ilisos. So erkliirte bereits Leake 179 die

Digression des Pausanias, und denselben 8tandpunkt nehmen auch die

meisten neueren Topographen, wenn auch beztlglich der I>agc des Odeions

und der HeiligthUmer von einandcr abweichend, cin; so Curtius att. 8tud.

II 15, eri. Text 49, 8tadtge.sch. 88 u. 294, Bursian de foro 9, Geogr. I

299, BOtticher im Philol., 8uppl. Bd. 1 II 293, Wachsmuth 1 172 u. 272,

Rh. Mus. XXI II 35, B. 8. G. W. 1887, 381 (wo auf Grund rein philolo-

gischer Behandlung von 'Phuc. II 15 die I^age der Enneakrunos sowie der

hei Thuc. genannten HeiligthUmer im 8Uden resp. Stidosten der Burg zu er-

weisen versucht wird), MilchhUfer 185 u. 185, Kalkinann 70, Gurlitt

75 u. a. m. Ganz verschiedenartig sind die Versucbe, die von einem Theil

der Genannten gemacht wmrden sind, diesen Exkurs, bei dem Paus. sich

so weit von der Agora entfemt, um nach demselbeu wieder (8. 32,2) mit

der Marktperiegese fortzufahren, zu erklkren. Bursian (de foro 9 A. 1)

vermuthet, Paus. habe in Athen in der NJihe der Enneakrunos gewohnt und

so habe ihn sein Heimweg am erst*^n Tage der Wanderung dorthin gefUhrt;

Curtius nahm zuerst (att, 8tud. II 15) an, Paus. habe, ais er am itonischen

Thore war (vgl. zu 8. 3,8), die dori belegenen SehenswUrdigkeiten verzeichnet

und diese Notizen, allerdings ungeschickt, an dieser 8telle eingeflickt. SpJiter

(erl. Text 49 und SB. B. A. f. 1884, 503) fiihrte Curtius die F^plsode

darauf zurUck, dass Paus. verschiedene FUhrungen der Periegeten mitmachte

und diese in derselben Reihcnfolge beschrieb, wie der ZufalI sie ihn maehen

Hess. O. MUller (Erseh*G ruber Sect. l, VI 238) meinte, Paus. raache

seinen Sprung zum (Odeion nur, um die Statuen beriihmter Mknner

gleich hier in einiger VollsUindigkeit aufzuzShlen, welcher Ansicht sich
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Kalkmann a. a. 0. anschliesst (vgl. Hirschfeld A. Z. XL 122), wahrend

Gurlitt a. a. 0. an der IccoBo;, dem Abstecher des Paus., durchaus nichts

Aufifallendes findet, vielmehr etwas dem sonstigen Sj^steme des Paus. ganz

entsprechendes (beachtenswerth ist der von Gurlitt S. 334 gegebene Hinweis

auf II 20,7 sqq., wo die Marktperiegese von Argos ebenfalls durch einen Ab-
stecher unterbrochen wird). Auch Erdmann Philol. Anz. XV 87 will den

Abstecher ganz natiirlich erklaren, indem er die Wanderungen des Paus. ais

radiale mit dem Mittelpunkt der Agora auffasst. Dagegen findet Wachs-
muth die Episode an dieser Stelle unerklarlich und die Continuitat der

Marktperiegese peinlich unterbrechend, wahrend sie durchaus an ihrem Platze

wiire nach Gap. 19,6 (S. 42,3), wo Paus. den Ilisos iiberschritten hat und

von Agrai handelt; hier schliesse sich dann die Besprechung des (von Wachs-
muth auf dem linken Ilisosufer angesetzten) Odeions, der Enneakrunos und

des Eleusinions ebenso ungezwungen an, wie Gap. 14,6 direkt ais Fortsetzung von

8,5 passend erscheine. Er nimmt daher an, dass dies ganze Sttick Gap. 8,6—14,5

durch Versehen (event. durch eine Blattversetzung) in den Hss. an eine falsche

Stelle gerathen sei. Gegen diese Hypothese erklaren sich, wegen schwerer

diplomatischer Bedenken, Schubart Jb. f. Ph. XGVII 823, Lolling 310

A. 2; vgl. Loeschcke Dorp. Progr. 1883, 9. Wecklein endlich (Sitzg.

Ber. d. bayr. Akad. 1887 I 97) glaubt, die Enneakrunosepisode dadurch „end-

giiltig aus der Welt geschafft zu haben,“ dass er annahm, das xXyjatov des

Paus. 14,1 (S. 30,6) sei nur eine Wiedergabe des bei Thuc. II 15:

nur dass bei letzterem die Akropolis, bei Paus. das Odeion ais nahgelegen

bezeichnet werde. Was mit dieser H3q)0these geholfen sein soli, vermdgen

wir so wenig einzusehen, wie 'Wachsmuth B. S. G. W. 1887, 395.

Ganz anders fasst die Enneakrunosepisode We i zsRcker auf Jb. f.Ph. 602 ff.

Er nimmt an, dass Pausanias eine Verwechslung begangen habe, indem er

einen schdnen Brunnen (den Weizsacker im Zusammenhang mit dem von

Ziller A. M. II 113 nachgewiesenen Wasserleitungssystem, von dem ein

Strang stidlich von der Akropolis bis nach Melite fiihrte, etwas stidbstlich

vom Odeion des Herodes Attikus ansetzt) fiir die von Peisistratos verschd-

nerte Enneakrunos gehalten habe, von der er schon gelesen hatte. Ganz

ahnlich nimmt Lolling 310 an (vgl. denselb. Dtsch. Litt. Ztg. 1884, 935,

und zustimmend Loeschcke Dorp. Progr. 1884, 22 A. 10, ferner Judeich

Jb. f. Ph. GXLI 746), Paus. habe irrthtimlich die Enneakrunos aus der NShe

der kleinen M3^sterienheiligthtimer am Ilisos in die der grossen, beim Markte

gelegenen versetzt und (ebd. 317) einen am Markt gelegenen Rdhrenbrunnen

fiir die Enneakrunos gehalten. Bei dieser Annahme bleibt das Bedenken, dass

dieser Rbhrenbrunnen zufa,llig ebenfalls neun Rdhren hatte haben mtissen, wie

die wirkliche Enneakrunos; ferner, dass bei der Beriihmtheit, welche die

Enneakrunos doch sicher auch noch in jener Zeit genoss, der Irrthum des

Paus. ein sehr starker ware, iiber den er bei etwas langerem Aufenthalte in

Athen, auf den ja seine weitere Beschreibung schliessen lasst, doch bald hatte

aufgeklart werden miissen. Nun zeigt aber Gap. 14,1, dass er sich gerade iiber

die Enneakrunos informirt hatte, indem er sie ais TcyjY/j von den zahlreichen

cppiaxa der Stadt unterscheidet; vgl. die Bemerkung z. d. St. und iiber die

Unterscheidung von xprjvrj und cppsap.
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Eint' dritte Ansicht geht davon aus, da.ss eine Enneakranosepisode

Paus. gar nicht exlstirt#^, vielmehr auchdieser ganze Abschnitt sich ohne jede

topogmphische Schwierigkeit der Marktperiegese einfttge. Schon der Jesuit

Babin in seinern Bericht an Abbe Pecoil in Lyon, 1674, bei Wachsrauth
I 749, Mprach es aus, dass ein mit Maruiorreliefs verzierter Brunnen, den er auf

Stadtgrbiet sah, der von Paus. erwiihnte sei; vgl. Wachsrnuth I 174; Uber*

haupt war damals die Ansicht sehr verbreitet, dass die Enneakrunos in Wirk-

liehkeit zwlschen Akropolis und Areiopag gelegen habe. So auch Wagner
zu Stuarts Altertb. v. Athen H 85 und Dyer Anc. Athens p. 222 ff. und

ini .Joum. of philol. III 81. Ausftihrliche Begrtlndung erfuhr diese Hyi>o-

thesi* durch Unger in den Sitzg. Ber. d. bayr. Akad. f. 1874 S. 275 ff,

Zwar wurde diese Ansicht von Schbll Jen. Litt. Ztg. f. 1875 S. 686 und

Wachsmuth Burs. .Jahresber. f. 1873 S. 1085 abgelehnt, dagegen fand sie

Aufnahme bei Loeschcke Dorp. Progr. 1883, 11, wenn auch mit einigen

Modifikationen und abweichender Begrlindung, und unbedingte Zustimmung

auch bei Lange S. 62. Da nun die Lage d»*r Kallirrhoe beim Ilisos hin-

llinglich bezeugt ist (vgl. vomehmlich Piat. Axioch. p. 364 .\), bei Thuc. II

15 aber berichtet wird, dass die frtlher den Narnen Kallirrhoe fUhrende Quelle

nach der Fassung durch Peisistratos den Narnen Enneakrunos erhalten habe,

so nimmt Unger an, dass jener Nanie durch die neue Bezeichnung gknzlich

verdr&ngt worden sei. Der von Pausanias ^Twfthnte Brunnen, im SUdwesten

der Akropolis belegen, s**i die alte Kallirrhix», die pelsistrateische Enneakrunos;

hingegen die bei Plato zuerst erwfthnte Kallirrhoe am lllsos, die mit der

heut noch so benannten C^uelle identlsch ist, sei eine ganz anden*. Gegen

diese Hypoth»*se ist von verschiedenen Heiten Verwahrung eingelegt worden,

besonders von Milchhbfer S. 186. Es wftre daun schwer zu erklkren, wie

Stat. Theb. XII 629 dazu kam, von der Callirrhoe novies errantibus undis

zu sprechen (Unger S. 271 will es damit erklkren, dass er die Heroenzeit

im Auge hat); auch das Etym. magn. v. 'KwrzxpoTvo;. wo diese an den Ilisos

verlegt ist. mOsstt* ein Irrthum oder lediglich gelehrte Rt^minlHcenz sein. Eine

Stelle freilich, welche bt*sonders schwerwiegend erscheint, darf die Bedeutung,

die man ihr beigelegt hat, nicht beanspruchen, nftmlich Hierocl. Hippiatr. in der

praef., wo es heisst: Tofovtivo; ii trropit, xov tou vt»uv xaTaawxrCovra; 'Alhr,-

voiou^ Kwcoxpoovou zXrpioy «i34XabiJvai ii; to arrj Ciyp;

oTovta, also die Lage der Enneakrunos in der Nlihe des Zeiistempels (d. h.

des Olympieions) bezeugt scheint. Unger dachte freilich (S. 281) an den

Tempel und die Halle des Zeas Soter am Markt, und Loeschcke (Dorp.

Progr. 1883 11 fg.) wollte durch Emendation helfen, indem er xo tou Arovysoy

(d. h. das Dionysos-Theater) fllr tw to5 Aio;v«o»v setzte. Allein Dbrpfeld hat

bemerkt (vgl. auch Bodensteiner Bl. f. d. bayr. Gymn. XXXI 213), da^s

dic Anekdote, um die es sich bei Hierokles handelt, bei Aristot. hist. anim.

VI p. 577 B, 30 vom Bau des Parthenon (otx tov v«o)v ipxoWpouv) erziihlt wird;

so auch Ael. nat. an. VI 49, der direkt tov IIop^vtTjva sagt, ferner bei Plut.

terrestr. an aquat. anim. sint callid. p. 970 A (tov excrrojiw^ov vtu>v sv oxf>ox6)vti).
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Catx) mai. frg. 5 (ebenfalls xov ixa-djiTisBov), Plin. VIIT 175 (templum in arce).

Allerdings wird in allen diesen, wohl durchweg auf A ristoteles zuriickgehenden

Stellen die Enneakrunos nirgends genannt; und wenn auch daraus hervorgeht,

dass Hierokles das Olympieion mit dem Parthenon verwechselt, resp. die Anek-

dote von letzterem auf jenes iibertragen hat, so bleibt doch das Bedenken

bestehen, dass er das Olympieion und die Enneakrunos ais nahe beieinander

liegend bezeichnete.

Einen sehr bedeutenden Vertheidiger hat die letzte Hypothese in Dbrp-

feld gefunden, dessen ^leinung zuerst wiedergegeben wurde nach miindlichen

Aeusserungen bei Harrison p. 87 sq., die darnach die Enneakrunos ais einen

von der Wasserleitung gespeisten Brunnen an den Sudwestfuss des Areiopags

verlegte. Seither haben Ausgrabungen (vgl. die Berichte hiertiber A. M.

XVI 443, XVII 439 und eingehender ebd. XIX 143 u. 496) die Existenz

einer grossen Brunnenanlage, westlich vom Westabhang der Akropolis, am

Fusse des Pnyxhiigels belegen, ergeben. Hier kamen natiirliche Quellen aus

dem Pnyxfelsen hervor, deren Zufluss durch kiinstlich ais Wasserbehalter her-

gerichtete Felskammern und Stollen, dann aber noch durch Verbiudung mit

einer Wasser aus dem oberen llisosthale zufiihrenden Leitung vermehrt wurde.

Diese Felsleitung (vgl. dariiber A. M. XVI 444) wurd der Zeit des Peisistra-

tos zugewiesen; auf dieselbe Zeit weiseu die Thonrbhren hin, die das Wasser

der Leitung dem Bassin des Brunnens zufiihrten, sowie die Reste des Brunnen-

hauses, die man wieder aufgefunden hat. Demgemass fande die UngeFsche

Hypothese durch die Fundthatsachen die erwiinschte Bestiitigung: die alten

natiirlichen Quellen, ursprlinglich Kallirrhoe genannt, wurden durch die

Wasserleitung des Peisist ratos zur Enneakrunos, wiihrend der alte Xame

beiin Stadtbrunnen in Vergessenheit gerieth, dafiir aber von den aus Melite

ausgewanderten Diomeiern (Plut. de exii. 6 p. 601 C) auf die Quelle in dem

neuen Demos iibertragen \vurde, wie sich auch die Heiligthiimer von Kollytos

und Melite fast siimmtlich in Diomeia wiederfinden. Ais Belegstelle, dass

in der Kaiserzeit Enneakrunos und Kallirrhoe ais zwei verschiedene Quellen

betrachtet wurden (freilich ais einziger Beleg, da Solin. 7,18 nur davon ab-

geleitet ist), wird Plin. IV 24 angefiihrt: in Attica fontes Cephisia Larine

Callirroe Enneacrunos.

So viel fur diese Hypothese, durch die somit die unselige Enneakrunos-

episode aus der Welt geschafft wiirde, zu sprechen scheint, so darf doch auch

nicht verkannt werden, dass gewisse Bedenken dabei bestehen bleiben. Die

Worte des Plin. XXXI 50: Athenis Enneacrunos nimbosa aestate frigidior

est quam puteus in Iovis horto, machen es wahrscheinlich, dass dieser

puteus, der doch wohl im Bezirk des Olympieions lag, in der Nahe

der Enneakrunos sich befand; auch ist gar nicht anzunehmen, dass der im

'wesentlichen durch eine weitherkommende Wasserleitung gespeiste Brunnen

am Fusse des Pnyxhiigels so kalt war, wie die direkt aus dem Fels hervor-

sprudelnde Kallirrhoe im Ilisos (vgl. Isocr. de permiit. 296, wonach die

Jeunesse doree von Athen ihren Wein bei der Enneakrunos kiihlte). Fur die

Nkhe des Ilisos spricht auch Cratin. Frg. 186 (Kock): «va^ "AxoXXov, xdiv lizmv

Tuiv peyjidxojv, xav«j(o53i TcrjYcti, oojoexctxpouvov xo axojJia, ’IXiao(; ev <pdpy]fi. Ferner
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dieNotiz beiHerod. VI 137, wonach die bei der Enneakrunos Wasser holenden

TOchter der Athener von den ain Hymettos angesiedelten Pelasgern misshandelt

wurden; das passt aber zu der Lage des Brunnens zwischen Areiopag und

Fnyx sehr wenig. Freilich will Dbrpfeld dies Bedenken nicht gelten lassen,

so wenig wie andere, von Nikolaides in der dp/a-.oL 1893; p. 178

erhobene, die Dbrpfeld ebd. 1894 p. 1 zurUckweist; und in derThat lassen

sich ja auch die meisten Stellen ohne zu grosse Gewaltsarakeit anders deuten.

Doch wird die Deutung, die Dbrpfeld A. M. XVII 444 (und ebenso

dpy. a. a. 0.) von Thuc. 11 15 giebt (xouto to pipo; bedeute dort nicht den

am stidlichen Theil der Akropolis belegenen Theil der Altstadt, sondern den-

jenigen Theil der Stadt seiner Zeit, der die iilteste Stadt war und damals

auch aratlich roXi; genannt wurde), von Belger Berl. philol. Wochenschr.

1894 N. 3 S. 91 ais philologisch unmbgliche Interpretation zurtickgewiesen.

Auch der erneute Versuch Dbrpfelds A. M. XX 189, zu erweisen, dass

init xoDto xo pipo; der ganze Burgkomplex geineint sei, und dass die Ubrigen

bei Thuc. genannten Oertlichkeiten (Pythion, Olympieion etc.) nicht stidlich

beira Ilisos, sondern an der Westseite der Akropolis zu suchen seien, unter-

liegt trotz allem gewissen Bedenken, die treffend formulirt hat Stahl im Rh.

Mus. L 666 ff.

Auch sind noch topographische Griinde anderer Art, die Zweifel erregen.

Lag die Finneakrunos am Kuss des Pnyx^^elsens, so muss Paus. die Agora in

ihrer SUdwestecke verlassen haben; dadurch bekommen wir mit Nothwendigkeit

eine Verlegung der Marktorchestra, der Tyrannenrabrder etc. von der Ostseite

des Areiopags nach dessen Westseite, an den Fuss des Xymphenhligels, wie

bei Harrison und Fallis, was mit den anderen Angaben in entschiedenem

Widerspruche steht, wenn es auch von Dbrpfeld A. M. XVII 257 ff. XX
183 vertheidigt wird. Denn nach Luc. Paras. 48 stand Aristogeiton ev x^

oyop^, von der aber die bei Harrison-Dbrpfeld angenommene Stelle be-

trttchtlich abliegt (vgl. unsere Taf. VI) und wenn auch vom Markte her ein

Weg um die Wostseite des Areiopags herum zur Akropolis fUhrte (nach

Dbrpfeld der Hauptweg), so kann doch die Bezeichnung der Aufstellung

der Tyrannenmbrder bei Arr. Anab. 111 16,8: ^vtpcv i; zoXiv, auf jenen von

der Burg noch betriichtlich entfernten Platz, bei dem auch von einem Hinauf-

gehen dort nur wenig die Rede ist, ohne gewaltsame Interpretation nicht be-

zogen werden. Dbrpfelds Hypothese ist neuerdings zuriickgewiesen worden

von Belger A. A. X 110 (s. die Gegenbemerkungen von Dbrpfeld

Wochenschr. f. klass. Phil. 1896 Sp. 47, mit Belgers Antwort ebd. Sp. 52),

vertheidigt von Bodensteiner Bltitt. f. d. bayr. Gymn. XXXI (1895) 209.

ebd. Theater, das Odeion genannt wird. An dies Odeion kniipfen

sich verschiedene, fiir die Topographie von Athen bedeutungsvolle Fragen an:

1. wie viel Odeien gab es im alten Athen? 2. welches darunter ist das hier

gemeinte? und 3. wo war dasselbe belegen? — Paus. nennt drei Odeien:

einmal das hier und I 14,1 erwlihnte, sodann I 20,4 das von Perikles erbaute

(das er aber nur xctxawsyaopa. nicht Odeion, nennt) und VII 20,6 das zur Zeit

der Abfassung des ersten Buches noch nieht existirende Odeion des Herodes

Atticus. Es gab also zum mindesten drei Odeien in Athen; wenn raan mit

Unger a. a. 0. 297 flf. und WeizsJicker Jb. f. Ph. 606 annimint, dass der
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Neubau des Herodes Atticus an der Stelle des alten, hier und anderwarts

schlechtweg xo ’Qio£tov genannten Baues errichtet wurde, sind es nur zwei; ja

Loeschcke Dorp Progr. f. 1883 S. 7 u. 2*2, der in der Erwahnung des periklei-

schen Odeions I 20,4 einen Irrthum des Paus. sieht, nimmt gar nur ein ein-

ziges an, indem das vorperikleische, das perikleische, der Neubau des Ario-

barzanes (s. die Bem. zu I 20,4) und der des Herodes alie an derselben Stelle

im Siidwesten der Burg gestanden hatten (dass das
.
perikleische Odeion mit

dem hier hei Paus. erwahnten identisch sei, nimmt auch Wilamowitz im

Hermes XXI 601 A. 1 an). Die meisten Topographen bleiben dagegen bei

der Annahme von drei Odeien, wobei das hier erwUhnte, der Enneakrunos

benachbarte, in der Begel ais ein vorperikleischer, etwa aus der Peisistratiden-

zeit herruhrender Bau betrachtet wird. So Leake 179, Forchhammer
Topogr. S. 40, Bursian I 299, Wachsmuth I 280 und B. S. Q. W.
1888, 382, Curtius 54, Milchhdfer 186 u. a. m. Hingegen hat zuerstHiller

im Hermes Vll 393 darzulegen versucht, dass es vor Perikles gar kein Odeion

gegeben habe, dass vielmehr alie alteren Nachrichten nur das perikleische

Odeion meinen; ihm stimmt bei Unger 299, Loeschcke 10, Lolling

318 u. 326 A. 3, Wecklein Sitzg. Ber. d. bayr. Akad. f. 1887 I 94, Dorp-

feld A.M. XV11256; widersprochen haben vornehmlich Wachsmuth S. 503

A. 1 und Milchhdfer a. a. O. Mit dieser gruudsatzlichen Differenz hangen

auch die verschiedenen Ansichten iiber die Lage des hier erwShnten Odeion

zusammen. Diejenigen Topographen, die fiir die Enneakrunos die IdentitSt

mit der Kallirrhoe am llisos voraussetzen, nehmen an, es handle sich hier

um ein vorstlidtisches Odeion, in Agrai belegen (so auch Kalkmann 70,

der der Ansicht ist, dass ein in der Xahe des Marktes belegenes Odeion und

die Existeiiz eines Odeions in Agrai die Verwirrung in den Excerpten des

Paus. verursacht habe; vgl. Gurlitt S. 333 A. 33), wobei besonders hin-

gewiesen wird auf Xen. Hell. 11 4,24: ol xal ot itcxsTi; ev xtji 'QiSsicp,

Tou; T£ Txzoy; /czt xa; aaxtoa; £*/ovx£c (Loeschcke S. 10 halt die Worte £v xcj)

’QiB£t'w hier fiir ein Glossem, entstanden aus der Erinnerung an II 4,9; Weiz-

sacker a. a. 0. 603 stimmt ihm bei oder proponirt, event. Moua£i(|) zu lesen;

vgl. aber dagegen Milchhdfer S. 187), wo freilich Ddrpfeld S. 256 indem

Worte £xxa&£uo£iv nur den Umstand, dass die Reiter ausserhalb ihrer Woh-

nungen tibernachteten, finden will. Wachsmuth, der, wie oben erwahnt,

die Enneakrunosepisode durch Annahme einer Umstellung erklart, setzt dies

Odeion am linken Ilisosufer an, da bei seiner Umstellung Paus. von dem am

linken Ufer belegenen Stadion I 19,6 zum Odeion und von diesem zur Enne-

akrunos kam; Milchhdfer, der dieselbe Wanderung des Paus. vom Markt

zum llisos annimmt, sucht es noch auf dem rechten Ufer. Beide weisen auf

die Nahe des Pythion (Paus. I 19,1) ais bedeutungsvoll hin. Hingegen ver-

setzen diejenigen, die die Enneakrunos in der Nahe des Marktes suchen, auch

das Odeion in diese Gegend. Unger S. 300 halt es fiir ein frtihestens aus

der makedonischen Periode stammendes Gebaude (zwischen Apollodor um

100 V. Chr. und Hadrian, vielleicht von Ptolemaios X errichtet), und zwar

auf der Stelle, wo spater Herodes seinen Neubau auffuhrte; ebendort setzt es

Weizsacker an, nur dass dieser den ursprtinglichen Bau fiir einen alten
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vorperikleischen halt. Aehnlich verhalten sich, hinsichtlich der Lage des

Baues, Loeschcke und Lange S. 62, nur dass diese, wie oben bereits er-

w&hDt, annehinen, dass sammtliche uns bekannte Odeien an derselben Stelle

standen (doch ist es ein Irrthum, vvenn Lange dies ais die Ansicht Ungers
bezeichnet, da dieser das perikleische, von Ariobarzanes neuerbaute Odeion

von dein bei der Enneakrunos, das Herodes neu erbaute, unterscheidet). Bei

.ludeich Jb. f. Ph. S. 751 liegt das Odeion bstlich vom Areiopag, nbrdlich

von den Propylaien.

Hingegen geht Dorpfeld a. a. O. ‘252 ff. von der Annahine’ aus, dass

das Odeion bei der Enneakrunos identisch sei init dem sog. Agrippeion, das

nur erwiihnt wird bei Philostr. V. soph. II 5,4 (vgl. 8,4): to h xip Kepauiixcp

^scrcpov, 0 (diese Hypothese sprach, auf inQndliche Mit-

theilung Ddrpfelds, bereits Lolling S. 318 aus; ein Hinweis darauf auch

bei Kalkmann S. 71). Darnit koinbinirt er die Notiz des Harpocr. iposTov

Toxo; tv ij) xpiv To bicrcpov ot xui 'A xiHaptpooi rjtoviCovxo.

Wkhrend sonst in dieser Angabe ein Argument fiir die Existenz eines {ilteren

Odeions gesehen wird, beziebt sie Dbrpfold darauf, dass nach den Lexikogr.

vor Erbauung des Theat«*rs auf dem Markte oder im Iji*naion Agone statt-

fanden. Indem er nun das Lenaion am Markt ansetzt (neuerdings will er

die Fundamento des Ijenaions slidlich vom Areiopag wiederfinden, s. A. M.

XX 160, Bodensteiner BI. f. bayr. Oymn. XXI *200) und, wie oben erwShnt,

in der sog. Marktorchesti*a den Platz sieht, wo vor Erbauung des grossen

Dionysostheaters Agone der verschiedensten Art stiittfanden, kommt er zu

dem Schluss, dass das Odeion ln*i der Enneakrunos von Agrippa neben der

alten Marktorchestra erbaiit wurde, demnach, wie diese, westlich vom Areiopag,

sOdlich vom Nyrnphenhtlgel lag; und darnach s. Harrison p. 91 fg. und

Fallis S. 48. Die neueren Ausgrabungen, von denen Dbrpfeld Bestatigung

erwartete(A. M. XIX 146), haben solche nicht gebracht. Gegenbemerkungen

s. b. Milchhdfer Berl. phil. Wochenschr. 1891 S. 763.

Auf dies Odeion werden in der Rogel die Notizen bezogen, die von ander-

weitiger Benutzung des einen Odeions in Athen berichteu. Nach Dem. c.

Phorm. 37 diente damals ein schlechtweg xo 'liiosiov genannter Bau ais Magazin

filr Getreide; nach Dem. c. Lept. 32, c. Xeaer. 52, sowie nach Arist. Vesp.

1109, Harpocr. v. ^xpovo^oi und v. T-o^uXcas; ais Gerichtslokal fiir die 3ixo-

ftiXaxs;; auch benutzten es die Philosophen zu bffentlichen Vorlesungen, s.

Athen. VIII p. 336 D, Diog. Laert. VII 184, Plut. de exii. 14 p. 605 A.

Weizslicker folgert aus diesen Angaben, dass das Odeion, um das es sich

handelt, am Markte gelegen haben milsse, wShrend Ddrpfeld alie diese

Notizen auf das perikleische Odeion bezieht.

ebd. Statuen aigyptischer Kbnige vor dem Odeion. 0. Milller

vermuthete wegen dieser Standbilder, dass das Odeion von einem der Ptole-

maier aufgefiihrt worden sei (Ersch-G ruber VI 236); diese Vermuthung

hat, wie oben erwlihnt, Unger a. a. 0. 301 wicder aufgenommen.

ebd. xoO DcCfxpoo xxX., bemerke die Wortstellung.

S. 17,10. Xturrjpa, S. ZU Gap. 6,2 u. vgl. Athen. XV 696 F., Diod. XX
100, s. Niese 332 A. 7.
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S. 17,11. Dem o iiiv entspricht 6 Bs OiXo|i.riTcop im folgenden Capitel; die

von Kuhn herriihrende Capiteleintheilung ist nicht iiberall gelungen, aber

nun einmal recipirt. — OiXdosXcpo;, s. zu Gap. 6,8.

S. 17,12. xXyjatoy hier ausnahmsweise mit dem Dativ konstrairt wie bei

den Dichtern, ebenso, aber selten, qp; II 18,5. VI 24,4. IX 30,10.

ebd. Statue der Arsinoe; die Yeranlassung zur Weihung der-

selben geht aus dem Psephisma CIA II 332 Z. 16 hervor, wonach Arsinoe

den Hellenen freundlich gesinnt war, vgl. Wilamowitz Antig. v. Karystos

S. 225 A. 48.

Gap. IX.

Ptolemaios Philometor und seine ^Mutter Kleopatra. Statuen

des Philippos und Alexandros. Lysimachos und die Thraker

Hieronymos von Kardia.

S. 17,13. Ptolemaios X Soter II Philometor II mit dem Spitznamen

Lathyros (Plut. Cor. 11) war der iilteste Sohn von Ptolemaios IX Euergetes II

und folgte seinem Vater im 208. Jahr der Lagiden — 117— 116 v. Chr.
;
er

regierte von 117—108 und von 89—81, s. Diimichen Zeitschr. f. aegypt.

Spr. 1870,11. Bei Eusebius 1 171 Sch. trligt er falschlich den Beinamen

0u3X(uv, der vielmehr seinem Vater gegeben wurde.

S. 17,14. hz\ 7 Xs-jc£3 jjui>, die Begriindung zeigt, dass Paus. dem Beinamen

die Bedeutung vindizirt, die vielmehr hiitte, ausserdem war OiXojiTj-cwp

ein offizieller Titel, kann also kein Spitzname sein, s. Letronne Recherches

116. — OT». 6 cp'.XojjLy;-:o)p TCToXegLCtTo; xotx’ otvxicppcoiv oGtok u)vop.aaHy] Schol. in

Vn Pa.

S. 17,16. zpo-spov 0£— xpd^ctcja, es ist eine mehrere Male wiederkehrende

Anomalie, dass bei der Koordinierung durch os, ts— xczl, ouxs— ouxs, sixs— slxs,

beim ersten Glied das Participium, beim zweiten das Verbum finitum gesetzt

wird; das umgekehrte, wie hier, ist hbchst selten, vgl. 12,1. II 8,3. 10,1

(ohne ji3v). VII 19,6. X 32,7. — III 3,3. 7,10. — Ptolemaios Euergetes II

hinterliess den Thron seiner Gemahlin und demjenigen seiner zwei Sohne,

den sie dazu bestimmen wtirde, Lustin. XXXIX 3,1. Wahrscheinlich regierte

sie zunachst einige Zeit allein: so erklart sich, dass Poseidonios bei Strab.

II 99 sagt: KXsoxdxpav xr^v '(uvc/Ixa xrjv dp7;/jv.

S. 17,17. x^ KXso-dxpa, statt des Genetivs, s. VITI 3,5 6 xwv vsojxaxo;

Auxdovf. dposvuiv, Vgl. Cap. 17,2.

S. 17,18. xaxyjxoov, I.ustin. a. a. 0. § 2 cum pronior in minorem filium

esset; das war sie ebendeshalb, weil er ihrer Herrschsucht sich eher zu fiigen

schien, vgl. Euseb. I 164 Sch. u. Letronne Rech. 106 ff.

S. 17,20. ivavxioujxsvou, a populo compellitur maiorem eligere, sagt

lustin. 1. 1.
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S. 17,22 ff., diese naheien Umstande hat nur Paiw., populum in eum in-

citat — exulare cogit, lustin. 4,1; die gemeinsame Regierung hatte zehnJahre

gedauert, bis 107, s. Letronne Receuil I o7.

S. 18,5. ij iexr, vgl. Cap. 44,8, IV 17,4 (tto*.;), 5 (6

Herod. III 4. VIII RKi.

ebd. etro^a'/c»iiMv, im 235. Jalir dt*r Lagiden =:: 9U v. Chr.; im folgenden

Jahr vertrieben die Alexandriner den MOrder, s. DUmichen a. a. 0.

S. 18,8. Zu fragt Palmer. M S xdtspov Ai7vr:t<#n *E>.)vr,oi.

S. 18,9. Champollion-F igeac a. a. O. 227, A. 1: „les expivssions

de Pausanias sont un peu exag^n^s.“

S. 18,10. Vgl. Hom. II. IX 381 ff., 404 fg.

8. 18,12. ixiXafk. s. zu 7,3, II 9,4. 20,0. 22,2. 30,7. 34,5. 111 2,4.

4.5. 7,5. 10,2. IV 8,1. VI 4,9. 14,2. 21,11. Vll 1,5. 3,1. 18,3. 21,2. VIll

10,3. 24,10. IX 22,0. 23,4. 27,0. X 12,0. 19,10. 15,2 und unperMlnlich IV

12.5. Ptolemaios stirbt a. 81.

S. 18,13. Kin Versehcn bt e», wt*nn Wachsmuth 1 025 A. 3 hier

an IHolemaios Philadelphus und dessen TochUT Ik^renike denkt, und ein Irr-

thum, wenn Kalkmann 05 .\. 3 meint, es handle sich in Wahrheit um die

Statue des IHoleinaios Philometor I, des sechsten Ptolemaiers, und Paus. er-

zilhle hier also ohne Orund die (leschichte des achten; s. Gurlitt 257 fg.,

der an die Ins<!hri(l C I A II 1 n. 4tl4 erinnsrt, in der gerade diesem Ptolemaier

von den Athenern verschiedene Khn*n dekretirt zu werd»*n scheinen. Cham-
pollion- Figeac a. a. O. 230 iT.

S. 18,15. Statuen des Philipp, Alexanders und Lysimachus.

Aus der Hemerkung geht her>*or, dass Paus. der Meinung war, dass das

Odeion im 4. .lahrh. v. C*hr. bereits gestanden habe.

S. 18,1H. Verdienst#* des Lysimachos um die .\th#*ner bez**ugt Plut,

Demetr. 12.

S. 18,20. § 5— 10,5. To i; (i)^ovta) 8,1. VII 3,4. 1 11,0.

ebd. Appian. Syr. (>4 'uiiv uzasxisidiv ova tiuv *.\/a^ov^poo.

S. 18,21. Die Geschichle wird ausfUhrlich erzilhlt von lustin. XV 3,

»TW&hnt von Plin. V'1I1 54 und Seneca de ira 111 23; eine Fabel nennt sie

Ourt. VIII 1,17; vgl. auch PluL Demetr. 27.

8. 18,23. Hp^div i^oo<Aaucv, Diod. XVI II 3 .\u3Y)Urj((p |U> xai ta

3wvop«Covca Tiuv clKiuv xa^ tijv Ilovrurf,v vgl. Arrian. bei Phot. 09 b,

5 tf. Schol. in Pa Vn oti xot 'llpo^to; ^r,^va; c(vai zXilvj^ 8pax<uv

l3Top4 ( ((T:op«t tatv Hp^tuv Pa). In Pd ist nur noch zu lesen ^ oti xal.

8. 19,2. o^v«; thi Herod. V 3 Hpr,tkmv 8t JIKo; tya )uta

{C *lv2o^ zovTtuv av^ptuXnr#.

8. 19,3. ovdt^staCov^ dativus relationis, vgl. zapoxiJvsavti 1,1,

14,1, 15,1. 18.4. 22,1, op<u3i 18,0, 19,0, xopovn 21,3. u. s. w. «

8. 19,7. ’0dpo3<ni. a. 322 kiimpO er gegen Seuthes, Diod. XVIII 14,

.\rrian. bei Phot. 09 b, 23 ff., und zwingt ihn zur Unterwerfung, wie sich aus

Diod. XIX 73,8 ergiebt, s. Droysen II 1.321; a, 313 flUlt Seuthes wieder

ab, wird aber (iberwunden, Diod. ibd.

ebd. rtl Apofiixattr,v s. Droysen II 2,274 flf., Fr. Reuss Hieronymos

von Kardia 49 fg., Niese Gesch. der griech. u. mak. Staaten I 367—869.
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Der Krieg liegt nach Droysen 274 A. 2 dem Jahr 292 um ein oder zwei

Jahre voraus.

S. 19,11 fg. Die Darstellung des Paus. weicht von derjenigen Diodors

(exc. XXI 11) ab, nach welcher die Thraker den gefangenen Agathokles

zuriickschickten in der Hoffnung, dadurch den Frieden und das ihnen ent-

rissene Land wieder zu gewinnen. Aber der Krieg dauerte fort und endete

schliesslich mit der Gefangennahme des Lj^simachos, die von vielen erziihlt

wird, s. Diod. XXI 12, Strab. VII 302. 305, Memn. b. Phot. 225 a, 1 u. a.,

vgl. Xiese 367 A. 2. Die Xachricht, dass Agathokles die Befreiung seines

Vaters bewirkt habe, steht nur bei Paus., dem zu glauben man Bedenken

tragen wird, da die vorausgehende Angabe, nach dem Berichte anderer

sei nicht Agathokles, sondern Lysimachos gefangen genommen worden, jeden-

falls falsch ist; sie verdankt einer Verwirrung in den Notizen des Paus. oder

der Unzuverlassigkeit seines Gediichtnisses ihre Entstehung.

ebd. adyai;, wie IX 3<,2, gewbhnlicher iv ji.. s. 4,2. III 3,5.

Vll 18,6, Herod. IX 107 zfi vajjiayiV,.

8. 19,16. Hier sagt Paus., dieHeirath des Agathokles mit der Lysandra

habe stattgefundon, ais Lysimachos aus der Gefangenschaft zuriickgekehrt sei

IU 291), Gap. 10,3 dagegen, Agathokles habe schon Kinder von der Lysandra ge-

habt zu der Zeit, ais der alte Lysimachos ihre Schwester Arsinoe heirathete;

da nun diese Heirath spJitestens 298 stattfand (Droysen IL 2,2, Reuss a.

a. 0. 185, Kohde griech. Rom. 76, Xiese a. a. O. 354), so liegt hier ein

Widerspruch vor, der aber filr Paus. desshalb nicht existirte, weil er den Krieg

mit Dromichaites wohl vor die Schlacht bei Ipsos (a. 301) setzte, wie daraus

hervorzugehen scheint, dass nach dem Bericht uber den Getenkrieg mit der

Hinweisung auf den Feldzug nach Asien fortgefahren wird. Uebrigens diirfte

auch Diodoros a. a. O. angenommeu liaben, dass die Gefangennahme, nicht

des Lysimachos, aber des Agathokles, vor der Schlacht von Ipsos stattgefunden

habe, denn der Zusatz 3 uji::£©povr,xo-:ajv caovccDv ayeoov xojv ouvaToiTaxojv ^aoiXetov xal

3-jjijtayoyvTujv cDJirjXoi; passt auf keine Zeit besser ais auf diese. Es kann aber

die Heirath des Agathokles nicht schon dainals erfolgt sein, wenn die Nach-

richt des Porphyrios bei Eus. chron. I 231 richtig ist, wonach Lysandra, die

Gattin des Alexandros, welche Agathoklas heirathete, erst im Jahr 295/4

Wittwe wurde (Droysen a. a. 0. 266). Hierher gehbrt auch die Stelle

Plut. Demetr. 31, welcher berichtet, dass nicht lange Zeit nach dem Abfalle

Athens von Demetrios (a. 300) Seleukos um die Stratonike freite, exel xal

Au3t|jLayov eujpa "(«v liToXsjxatou bv(aT£pojv Gjv |a£v iauxip, xf^v Ss xo]!) utoi Xajipdvovxa,

d. h. also, die Heirathen seien gleichzeitig gewesen. Diescr Verwirrung

gegeniiber verwirft Droysen die Angabe des Paus. in Gap. 10,3 und setzt die

Vermahlung des Agathokles nach 292; Reuss dagegen bestreitet die Angabe

des Porphyrios und liisst Agathokles im Friihjahr 302, Lysimachos a. 299

sich vermahlen, Xiese endlich geriith auf den prekaren Ausweg, anzunehmen,

Ptolemaios habe zwei Tdchter des Xamens Lysandra gehabt, von denen die

eine um’s Jahr 300, die andere spiiter von Agathokles geheirathet worden

sei. Richtiger wird man mit Reuss das Zeugniss Plutarchs bezweifeln und

annehmen, er habe sich „vielleicht im rhetorischen Interesse zu einem Verstoss
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gtgea die \Vahrheit“ verleiten Die Werbung de* Seleuko* am**te um
so motivirter en»oheinen, je enger die Verbindung de* Lysimacho* init dem

K5nig»hau*e war, darum lies* er Sohu und Vater imgenauer

Weiae zu gleieher Zeit heirathen.

S. 19,17. ixl ti;v Wsiav. wie Cap. 12,4, um die feindliche Abaicbt anzudeuten

(12,1 txt 'Ftupatoo^ V 24,2 exi niehl wie gewbhnlich k ^ 'Aotov,

vgl. 4,5. 6. 10,2. 5. 11,2. 20,4. 37,5. III 9,1. 5. 10,5. 12,tt. VII 6,8 u. *. w.

— dufir,, s. Diod. XX 106 ff.

8. 19,1H. Die Neugrtioduog von Kphesos, *. Strab. XIV 640, filllt nach

Kobde Gr. Kom. 75 A. 1 nicbt, wie man fHlber glaubte, in* Jabr 302,

sonderu in die lelzte Periode de* Lysimacho* zwiscben 287 und 281; s. aucb

Droysen 11 2,258 A. 1. — Die UeberfUbrung der Einwobner von Lebedo*

und von Kolopbon wieder erwtihnt Vll 3,4. 5; von denen, die im Kpbesiscben

angesiedelt wurden, *«ien die Kolopbonier die einzigen, die gegen Lysimacho*

gek&mpft hktten, *agt Pau*. daselbsL

8. 19,20. Die Literatur aber den Cboliambendichter Phoinix bei Suse-

mihi Ge*ob. d. gr. Lit. in d. .\lexandrinerzeit 1 229, A. 87.

ebd. Ueber Hennesianax ebd. 1H4 flT. ; da* argumentum ex silentio kanu

richtig sein, bleibt aber unsicher, denn mOglicherweise hat Hennesianax sein

Gedicht schon vor der Zersthrung herauxgegebtm.

8. 19,22. t: eoXifiov xp^ IDppov, nicht gemelnt i*t derCap. 10,2 erwkhnte

Krieg, durch den Pyrrho* .Vlakedonien verior, wie hervorgeht au*

'llxtipoy—ixXovdTo, sondem wohl einer, der erst spiter, nach der Vertreibung

des Pyrrho* au* Makedonien stattiand. Kr hAUe also auch erst spkter er-

wiihnt werden sollen, aber die Nennung zwcier 8chrifUteIler legt diejeoige

des dritteu nahe, gegen den Pau*. zudem etwa* auf dem Herzen hat. Das*

Lysimacho* in lypeiro* ein6el und die KOnigsgrkber schkndete, wird nur hier

erz&hlt

8. 20,4. Ceber Hieronymo* v. Kardia s. 8u*emihl 1 560 ff.; der ihm

hier und Cap. 18,9 gemachte Vorwurf der Bevorzugung de* Antigono* und der

Herabsetzung der Qbrigen Diadochenkbnige, wird wohl nicht vOllig au* der

Luft gegriffen sein, wenn auch im^ Grossen und (tanzen seine Wahrheits-

liebe anzuerkennen ist. Man beachte, das* Pau». rnit den Worten — ©ito;

*yi |fciv xai dXXnK W$ov xpo^ dxt^Htiov tojv pkroiiucuv xXf,v Wytijbw», Toutip W
ou iuoitu; ein allgemeines Urtheil Ober Hieronymo* onfUhrt, denn die

Worte hei.saen nicht, wie Reuss a. a. O. 156 gegen Droysen bohauptet:

Hieronymo» soheint rair auch io andern Puokteo nicht frei von Haas

geschrieben zn habeo u. w.; da* wQrde Pau*. geben rait ioxsi po»,

s. z. B. 17,5. II 19,8, oder ipig lll 14,5. IV 85,1.

S. 20,10. Ueber die Verwandtschafl Alexander* d. Gr. mit dem Fttrsten-

hau* der Epeiroten s. Cap. 11,1.

S. 20,14. GrOuduog von Lysimachia 01. 117,4, vgl. Diod. XX 29,

8trab. fr. VII 52. 54; s. Nlese 811 A. 3.
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Cap. X.

KJimpfe des Lysimachos mit Demetrios und Pyrrhos. Seine Gattin

Arsinoe lasst den Agathokles erinorden. Folgen der That fur die

Familie des Lysimachos. Sein Tod in der Schlacht gegen
Seleukos.

S. 20,17. Tuiv ratoojv. die drei Sdhne des Kassandros : Philippos, Antipatros

und Alexandros.

ehd. zspvs/.lLuar;; — Demetrios bemiichtigt sich Makedoniens 01.

121,3, Oktober 294. vgl. Reuss a. a. 0. 175.

S. 20,18. £>.xiCu>, meinen, dass etwas geschehen werde, geschehe, IV 32,2.

VI 11 50,5. — VII 26,3. X 33,10.

8. 20,21. jicxcfxsjirrov Izo WXe^ofvopou xxX., Cap. 36,6, Plut. Demetr. 36,

Pyrrh. 6 u. 7, lustin. XVI 1, Eus. I 231 8ch.

8. 21,1. 3y|i^aXujv zrjl- 'Aji^ptroXei. nach Plut. Pyrrh. 11 zieht Demetrios

gegen Lysimachos, der in das obere Makedonien eingefallen war, kehrt aber

um, bevor es zu einem Zusammenstoss kommt. . lustin schweigt. Nach

Ni ese 365 A. 3, 375 A. 1 gehdrt diese Notiz des Paus. ins Jahr 294/3,

nach Wilamowitz Phil. Unt. IV 245 ins Jahr 287; dieser bemerkt A. 2:

,,Eine Vermittelung zwLschen Pausanias und der Darstellung bei Plutarch im

Pyrrhos 11 ist nicht mbglich; wer Recht hat, ohne weiteres nicht zu sagen,

obwohl Pausania'^ ja ein geringerer Zeuge ist.“ Fiir die Richtigkeit der

Darstellung des Pams. tritt Schubert ein 8. 142 ff.

ebd. zap oXqov vgl. Cap. 13,6) j^xsiv 13,4, 11 7,1 asiau.6; oXqoo xrjv

x6Kkv £XoiV^3ev crv5pd>v eprjy.ov.

8. 21,3. yaxcpov, d. h. in Folge des Theilungsvertrages zwischen ihm

und Pyrrhos vom Jahr 286, s. Wilamowitz a. a. O. 248.

8. 21,6. 030V jtsv yjjovov xxX., 8. Plut. Pyrrh. 12 tsXo; Zk ATjjtr|Xptou xaxaxo-

>v£|tr,ll£vxo; ev Xupia Au3tpxr/o; ix’ dXeta; ^evojievo; xat 3/oXa'Co>v euduc; ix't xov IIuppov

<jipp.r,3e.

S. 21,7. ]£vo|tevou $2 ixi XeXcuxi^j Ar^jir^xpiou, a. 285.

8. 21,8. Ueber den Verlauf des Feldzuges s. Plut. 1. 1., lustin. XVI

3; von der Theilnahme des Antigonos an demselben spricht deutlich nur Paus.,

angedeutet ist sie bei Plut. a. a. 0. in den Worten jxexa xfj; ’Hxeip(oxixi^(; xal

3uji|iayix^; ouvajuto;, so Reuss a a. 0. 51.

8. 21,10. Nach DeJdppos bei Synkellos 506 ed. B., mit dem Eus. l

233 8ch. iibereinstimmt, regierte Pyrrhos nur sieben Monate iiber Makedonien.

Im Kanon setzen Euseb. und Hieron. diese sieben Monate in 01. 123,1, d. h.

a. 288/7, s. Droysen Hell. II 2,312 A. 1; vgl. Wilamowitz a. a. 0.

Dies stimmt also nicht zu der Angabe des Paus., dass die Freundscbaft

zwischen Lysimachos und Pyrrhos gewtihrt habe, bis Demetrios dem Seleukos

unterlag.

ebd. Ein ahnlicher Gemeinplatz iiber die Liebe VII 19,3 p.2xs3xiv spojxi

xal dv^ptuxiuv 3UY7301 vdp.ijjia xol dvaxpscj>ai &cdiv xi|id(;; wenn drum das Wasser des

Selemnos wirklich die Liebe. vergessen machen kanu, dann ist es schktzbarer

ais vieles Gold, VII 23,3.

Pausanias I.
12
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S. 21,12. 'A^adoxXgt xat^oiv ovtujv, 8. zu Cap. 9,6.

S. 21,16. *A]adoxXiouc — e; epuita rcX., nur von Pau8. berichtt^t, doch vgl.

Luk. Ikaromenipp. 15: Aysiiiar/tp II tov utov tx’^'>oX£.>>vTa. was nach dem Zu-

sararaenhang nur auf beabsichtigte VerfUbrung sich beziehen kann.

S. 21,17. u>; — ot^DotTo — e»v«ti «. zu Cap. 1,2.

S. 21,19. Wahrend nach Paus. Lysiinaehos den Mord nur gettchehen

befieblt er die VoUstreckung desselben bei Porphyr. IV 4 (Mttller

Frg. hi8t. Gr. 111 698), Strab. XIII 623, Memnon bei Phot. 225b (nach ihm

hat Ptolemaios Keraunos d**n Mord eigenhiindig volizogen), App. Syr. 64,

lustin. XVII 1,4.

S. 21,22. K IhoUiiaiov xarafzOjojoa, Slebelis denkt an I*tolemaio8 Kerau-

nos, zu dem sie geflohen seien, was wegen Cap. 16,2 und der Stelle bei Memnon

nicht angeht, es mllaste Ptolemaios Philadelphus sein; im Ubrigen ist dieStelle so

grhndlich verdorben, dass Uber den wahrsche inlichen Sinn besser keine Ver-

mutbung gewagt wird.

ebd. EHe Flucht der Lysandra berichtet Paus. allein, die des Alexandros

App. Syr. »V4; vgl. lustin. XVII 1,7.

S. 22,2. 1(X<’jxov, lustin. XVII 1,8.

S. 22,3. s. zu Cap. 8,1.

S. 22,4. 'lahziK occisum iuvenem dolebant, lusiin. .XVII 1,6.

S. 22,5. llip^o^ov r»;v (iTip KaiWj, ebenso wird V 13,8. VII 16,1. VIII

4,9. X 25,10 Pergamon ais oberhal b des Kaikos gelegen bezeichnet, s. Reitz

de praepositionis uxip apud Pausaniam periegetam usu locali p. 34 fg.

S. 22,6. dp-a;, nur von l*aiis. b«‘richtet,

ebd. in der Schlacht b»*l Kon»p**dion im .lahr 281, Porphyr.

b«*i Eus. I 234 Sch., xtps «tpypov rr;v iip’ ' KXXr^^wru» xolapuv App. Syr. 62.

S. 22,10. App. 6-4 giebt zwei verschiedene B**r4chte Uber .AufUndung

und Bestattung des I^ichnams, von denen der zweiie .Alexandros ais den-

jenigen bezeichnet, der die Ijeiche gefunden habe; Lysandra wird nicht er-

wahnt, dagegen von den Lyslmacheern gesagt, sie hAtten den Todten In ihrem

Heiligthum, das sie Lysimacheion heissen, b*'siattet.

( *ap. XI.

Pyrrhos’ .Ahstammung. Reich der Kpeiroten. Pyrrhos’ FeldzUge.

S. 22,13. Statue des Pyrrhos. Auch diese stand allem Anschein

nach bei den Cap. 8 sq. genannten vor dem Odeion. Fallis 49 glaubt, sie habe

nicht in der Nfihe der makedonischen KUnige gestanden; Paus. habe sie

wahrschelnlich gelegentlich, ais er die Feststrasse gegen die Burg hin ver-

folgte, notirt.

S. 22,15. Wenn somit .Alexander d. Or. und Pyrrhos SUhne von Ge-

schwisterkindem waren, so war doch ersterer schon vier Jahre todt, ais

Pyrrhos (219) geboren wurde.

.S. 22,16. Die .Angabe, dass Tharypas, der zurZeit des peloponnesischen

Krieges lebte (Thuc. II 80), der fUnfzehnte Nachkomme des Pyrrhos, des
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Sohnes des Achilles sei, hat natiirlich in keiner Weise gesohichtlichen Werth;

denn abgesehen davon, dass der Eponym der Pyrrhiden zum ISohn des Achilles

nur gemacht wurde, um das Ansehen des Geschlechts zu erhdhen, kliine man
mit ihr dahin anzunehmen, dass der altere Pyrrhos ungefahr um den Beginn

der Olympiadenrechnung, nicht aber zur Zeit des trojanischen Krieges gelebt

habe. Bei Eusebios I 234 Sch. findet sich eine die Verwandtschaft zwischen

Achilles und dem iilteren Pyrrhos etwas besser beriicksichtigende Berechimng,

wonach der Kdnig Pyrrhos der dreiundzwanzigste Abkdmmling des Achilles

gewesen wfire, s. Schubert Geschichte des Pyrrhus 89 f. — Die Kdnige

vor Tharypas sind bis auf Admetos unbekannt.

ebd. ziv-z dvBpd)v xal oha, wie hier wird Pyrrhos Sohn des Achilles

genannt II 23,6 und X 26,4, an letzterer Stelle mit Berufung auf die Kyprien,

ebenso Theopomp. fr. 232, Pyrandros fr. 2 (Mulier Fr. h. Gr. IV 486 =
Tzetzes ad Lycophr. 1339), Diod. XXI 21,12, lustin. XVII 3,3, Verg. Aen.

111 296, Byncell. .p. 171; dagegen heisst er Bohn des Xeoptolemos bei

Strab. VII p. 326, Diod. XIX 36, Euseb. 1 234 Sch. und Schol. Venet. Eur.

Androm. 24; nach Paus. X 26,4 erziihlten die Eyprien, dass der Sohn des

Achilles von Lykoinedes Pyrrhos, von Thoinix aber Neoptolemos genannt

worden sei; die Identifizirung auch bei PluUirch Pyrrh. 1, nach welcheni

Pyrrhos das rraioucov ezujvuje.ov des Neoptolemos war, vgl. Apollod. III 13,8,

Eustiith. ad 11. 1187 21. — Mit der Identifizirung des Pyrrhos und Neoptolemos

steht die Identifizirung des Achilles mit dem einheimischen Gotte Aspetos im

Zusammenhang; dieselbe ist bezeugt durch Aristot. fr. 121 (Fr. h. Gr. II

145) und Plut. a. a. O.; ursprilnglich galt der Eponymos des Herrscher-

hauses ais Sohn des Gottes; ais dann beim Eindringen der griechischen Sagen

Achilles mit Aspetos gleichgesetzt wurde, identifizirte man naturgemkss auch

die Sbhne; so Schubert a. a. O. 88.

S. 22,17. icpw-coQ — uzepeioev dvayojprjoiv xxk., Pind. Schol. N. 4,82.

Plut. a. a. O.

S. 22,20. Wfihrend Molossos hier ais Sohn des Pyrrhos bezeichnet wird,

erscheint er, wie Schubert a. a. O. 39 bemerkt, bei Proxenos und andern

in den Euripidesscholien erwfihnten Schriftstellern ais dessen Bruder, da diese

zu der Gruppe gehfiren, welche den Pyrrhos zum Enkel des Achilles raacht.

S. 22,21. TooTu) 'Avopopxtyrj auvtpxrjosv, 11 23,6, lustin. XVII 3,6.

ebd. axollavovco; h AsXcpoT; IIuppou, s. Gap, 13,9, lustin. XVII 3,7.

S. 22,23. al)v Tot(; iHeXouaiv, s. zu Gap. 4,2. II 13,2.

ebd. TTjv uTTsp 8. zoxaiJLov '/., oTzip lult deiu Accusativ in der Bedeutung

Jenseits** bei verba quiescendi, s. E. Reitz a. a. O. 48 ff.

S. 22,24. IPp-yajjLo; os Biapd; xxX., anders lautet die Erzahlung bei Eupho-

rion Fr. 46 Mein. Anal. Alexand. p. 78 (Serv. zu Verg. Ecl. 6 72); Eury-

pylus . . . Telephi filius — fuit, qui Grynum procreavit. Is cum patris occu-

passet imperium et bello a finitimis tentaretur, Pergamum Neoptolemi et

Andromaches filium ad auxilium de Epiro provocavit, a quo defensus duas

urbes condidit, unam Pergamum de nomine Pergami, alteram Grynium ex re-

sponso Apollonis, s. Thraemer Pergamos 242, der hiibsch ausfiihrt, dass in

12*



180 I 11,2 — 7.

dieser Wanderung des Heros Pergamos nur eine aus Schmeichelei gegen den

Sohn und Eakel der Olympias erfundene Pseudosage vorliege, S. 243.

S. 23,1. x6 vuv zeigt, dass Teuthrania wie Gap. 4,5 ais friiherer Name
der Stadt Pergamos verstanden ist.

S. 23,3. Nicht der alteste Sohn, Molossos, sondern der zweite, Pielos,

ist der Stammvater der epeirotischeu Kdnige; so auch lustin. XVIT 3,8.

S. 23,5. Streit und Versdhnung zwischen Neoptoleraos und Aryhbas, den

Sdhnen des Alketas, nur hier erwahnt.

ebd. £x’ tayj; ap/siv scheint nicht zu heissen, dass jeder eine Halfte des

Landes bekommen habe (Amasaeus und Droysen Hell. I 1,95 A. 2), sondern

dass sie gemeinschaltlich regierten (— communi consilio rebus praeesse).

S. 23,6 f. Alexandros, nach der Vertreibung des Arybbas alleiniger

Kbnig von Epeiros geworden, folgt einem Ruf der Tarentiner nach Italien

und fallt von der Hand eines lukanischen Verrathers gegen Ende des Winters

330, s. Schafer Dernosth. 111 1,197 A. 2, Schubert a. a. 0. 106; die

Expedition am ausfiihrlichsten erzahlt von Livius Vlll 17.24, s. auch

lustin. Xll 2.

ebd. 'OXujiuidoo; o£ xxX., nachdem ihr Sohn Alexandros entschieden hatte,

sie habe sich nicht in die Gesch^te des Antipatros zu mischen (Plut. Alex.

39), begab sie sich nach Epeiros, vvo sie nach Livius VHl 24 schon war,

ais ihrBruder in Italien erschlagen wurde; sie wird a. 317 durch Polysperchon

nach Makedonien zuriickgebracht, Diod. XIX 11.

S. 23,10. oux illcXovxujv vgl. Diod. XIX 36: xo xuiv ’lIx£ipoj-

xuiv dxouaiu); iaxpctxsoasv izl xMaxsoovtav; genauer war es die Partei des Kassandros,

die von dem Eeldzug nichts vvissen wollte; dieser fand statt im Jahr 317.

S. 23,11. dvooia [tsv £pY«^a|X£vTf]; xxX., s. VIU 7,7, Diod. XIX 11, Ael. V.

H. Xlll 36, lustin. XIV 6,1.

S. 23,12. oOx ctvd^ia uaxspov xxX., im folgenden Jahre, 316, fiel sie in die

Hand des Kassandros, der sie steinigen liess, Gap. 25,6. IX 7,2, Diod. XIX
51, lustin. XIV 6,6 ff.

S. 23,13. Ataxtor^v — oyo’ — ior/ovxo, er wurde wahrend des Feldzugs ver-

bannt, Diod. XIX 36, Plut. Pyrrh. 2, durfte aber spater wieder zuruckkehren,

Diod. 74.

S. 23,16. {jLctyyjQ xpo; Oividoai;, a. 313, Kassandros besiegt die vereinigten

Epeiroten u. Aitoler, Diod. a. a. 0.

S. 23,17. ’AXx£x«v £xl xax£^£^avxo xxX., s. Diod. XIX 88. 89.

S. 23,20. xok xaioac;, den Hesioneus und den Nisos; das Schicksal der

beiden andern Sohne, Alexandros und Teukros, ist unbekannt, Diod. XIX 89.

Dass iibrigens die Erhebung der Epeiroten nur eine Folge der schlechten

Behandlung durch Alketas gewesen, ist nicht anzunehmen, vielmchr hangt

sie mit der Ankunft des Demetrios in Europa zusammen, durch welche die

antimakedonische Bewegung tiberall einen kraftigen Impuls erhielt, s. Schubert

a. a. 0. 118.

S. 23,21. IIuppov /axa-fcosiv, nach Plutarch Pyrrh. 3 war dieser damals

zwdlf Jahre ait, er erhielt darum Vormiinder, wie lustin. XVll 3,21 sagt,

nach dessen Text Pyrrhus erst elf Jahre ait gewesen ware, eine Angabe, die

wohl in einer Textverderbniss ihren Grund hat, s. Schubert a. a. 0. 119.
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S. 23,22. yjxovxt U iicsaxpaxsus Kaaaav^po?, da Pyrrhos im Alter von

zwdlf Jahren auf den Thron kam und nach Plutarch Pyrrh. 4 erst mit siebzehn

Jahren vertrieben wurde, liegt hier eine Ungenauigkeit des Paus. vor. Die

Vertreibung erfolgte 302 oder 301, s. Droysen II 2,214, Schubert 119.

Dass Kassandhos selbst mit Heeresmacht den Pyrrhos aus seinem Reiche ver-

trieben habe, sagt nur Paus., nach Plutarch a. a. 0. sind es seine eigenen

Unterthanen, die ihn vertreiben; aber dass Kassandros dabei seine Hand im

Spiele hatte, darf ohne weiteres angenommen werden.

ebd. v£(p rjlmcf, haufige pleonastische Verbindung, z. B. § 7. 6,1. III

8,1. IV 1,1. V 7,7 u. s. w., vgl. das beliebte jj-rfac;.

S. 24,1. dvapaivsi, nicht sofort, vielmehr fluchtet sich Pyrrhos zunachst

zu seinem Schwager Demetrios Poliorketes und macht mit ihm den Feldzug

mit, der mit Ipsos endet. Erst ungefahr 299 geht er ais Geisel des De-

metrios zu Ptolemaios Lagi, Plut. Pyrrh. 4; s. Droysen II 2,244 A. 2.

ebd. pvaixa, die Antigone, Tochter der Berenike aus ihrer Ehe mit

Philippos, Plut. a. a. 0.

S. 24,2. ax<^Xu) Plut. Pyrrh. 5, nach Droysen II 2,256 A. 1

ist Pyrrhos im Jahre 296 bereits zuriickgekehrt, nach Unger im Philol.

XLIII 363, dem sich Schubert 121 anschliesst, geschah es spatestens a. 297.

S. 24,3. paaiXsuactc, zuerst gemeinschaftlich mit Neoptolemos, den er aber

bald ermorden liess, Plut. a. a. 0.

ebd. iTus9-£xo Kopxupaiou;, nach Plut. Pyrr. 9 wS,re Pyrrhos a. 295 (s.

Ni es e 483 A. 1) durch die Vermahlung mit Lanassa, der Tochter des

Agathokles von Syrakus, der die Insel erobert hatte, ohneKampf in den

Besitz von Korkyra gelangt. Wenn Paus. daher hier und 12,1 von einem Krieg

um den Besitz von Korkyra spricht, so soli er nach Droysen denjenigen

vom Jahr 288 im Auge haben, in dem Pyrrhus die Insel, welche die ihm

entlaufene Lanassa dem Demetrios iibergeben hatte, mit Hiilfe der Tarentiner

gegen diesen behauptete, s. III 101 A. 1 ;
diese Auffassung ist unvertriiglich

mit dem Wortlaut bei Paus. (IIuppo(; Be paoiXsuoa? Tcpdbxoi!; ixsS-sxo 'EXXrjvojv Kop-

zupaioi;) und die Vermittlung zwischen Paus. u. Plut. richtiger durch die An-

nahme herbeizufiihren, Pyrrhos habe einen Eroberungszug gegen Korkyra

unternommen und ais Friedenspreis die Lanassa erhalten, zu deren Mitgift

Korkyra bestimmt wurde; s. Schubert 126 fg. Trifft diese Auffassung nicht

zu, dann bleibt nur tibrig, Pausanias oberfl^chlichen Studiums seiner Quellen

zu zeihen.

S. 24,9. AiojiyJSsi xxX., Verg. Aen. XI 225 sqq. erzahlt von ihm, er habe

mit einer Schaar Argeier in Apulien ein Reich gegriindet, aber den Feinden

des Aineias die nachgesuchte Hiilfe verweigert. Mehrere Stadte wie Arpi,

Canusium, Sipontum galten fiir seine Griindungen, und vielerorts in Italien,

namentlich in Unteritalien, wurde er ais Gott verehrt.
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Gap. XII.

Pyrrhos’ Krieg. gegen die Rdmer. Elephanten und Elfenbein.

Pyrrhos’ Krieg gegen die Karthager.

S. 24,15. icipav Movioy, vom Standpunkt der Rdmer aus gesagt.

S. 24,16. xcfl oyxo;, wie Alexandros.

ebd. eTca^fcrjondvtuv Tapavxiviov, Plut. Pyrrh. 13: Xpioplei: erejjL'}av e''i; "Hretpov

o’jy auxo)v jiovov, dXXct xal xojv MxaXtioxcuv.

S. 24,17. d^tivaxo* 03 xctxct o<pd; o'/xcc; dvxiayeiv. die Gesandten zwar nahmen

den Mund voll, sie erklfirten ein Heer von 350000 Mann zu Fuss und

20000 Reitern in’s Feld stellen zu kdnnen, dagegen brauchten sie einen tiich-

tigen und bertihmten Feldherrn, Plut. a. a. 0. Die Periode ist stark anako-

liithisch gebildet: da Topwxivo». bei ovte; zu denken ist, solite es nachher

heissen jiaXoxa Zz ^id xwv zfAojieuiv dvizeiocry, zu der Fortflihrung des Participiums

xpouxctpyooor^; jtsv durch den Satz ^3 — dvsxeioav vgl. zu Gap. 0,1.

S. 24,18. ov. ot xoXe^ioyvxi xxX., von einem solchen Pyrrhos geleisteten

Dienste erfahren wir nur diireh Paus. Ueber den Krieg vgl. zu Gap. 11,6.

S. 24,19. xd).£jiov hSngt ab von xoXe^io&vx’. (4,6. 29,14. IV 10,7), bei Paus.

findet sich zwar dpaobw. roXcjiov, z. B. III 2,3. 9,10, aber auvdpaafiat xivi e; xov

xdX£^lov s. I 6,6.

S. 24,24. Tfjomv drotxoy;, nach Droysen III 1,127 A. 2 stammt dies**

Notiz aus Timaios, vgl. Frg. 151; jedenfalls beweist letzteres, dass schon zur

Zeit des Timaios die Vorstellung von dem troianisrhen Ursprung der Rdmer

den Griechen g^dfiufig war.

ebd. 'AytXXio»; d»v dxd^ovo;. vgl. Diod. XXI 20; oy •jdp xi; xo 7svo; xal xrjv

^aJiXeiav x£xXr,povdur,xs, xoyxoy BeXt^os* xal xf|; ey^o^ta; ^evsaHa’ ^td^oyo;* ahyj>6v jdp

eax’ xo |uv dvo^a (pipstv Ifuppoy xoy '.AyiXXsui;, xat; zpd^eo'. «patveafia'. Ospatxr^v. Ein

gleioher Hinweis Plut. Pyrrh. 7 u. 13, s. Reuss a. a. O. 22.

S. 25,1. vay; xe xxX., Plut. Pyrrh. 15: zoXhov tzzrjdtv xal xaxa<ppoxxo)v xal

xopfi^EMov xavxo5ax(T)v ex Tdpovxo; xo^iofiivxcov.

S. 25,4. eppMv uxo^vK^uaxa, Droysen 11 1 1,129 A. 2 identifizirt diese

mit den ^ayiXvxd oxojivTjiiaxa bei Plut. Pyrrh. 21 und Miiller Fr. H. Gr. II

461 weist unsere Stelle den Memoiren des Pyrrhos zu; solche hat dieser nach

Dionys. XIX 11 selbst geschrieben, wdhrend Droysen a. a. 0. vermuthet,

sie seien nur unter seinen Angaben verfasst worden; Jihnlich Miiller a. a. ().•

commentarios — ab aliis quibusdam iubente rege conscriptos e.sse. Sicher

scheint, dass unter den dv^pa'3 '.v oOx izifovisiv s; a-j-pfpavi^ Pyrrhos nicht ver-

standen werden darf; ebenso ist es hdchst unwahrscheinlich, dass fur eine Ge-

schichte des Pyrrhos allein der allgemeine Titel sp-pov yxojivy^l^axa gewlihlt

worden wfire. Wernicke de Paus. stud. Herod. 102 denkt an eine Mira-

biliensammlung des Prokles v. Karthago, dessen IV 35,4 mitgetheilte Ansicht

fiber Pyrrhos hier illustrirt werde. Fr. Reuss a. a. 0. 7 versteht unter

dv^pdaiv o'jx ixicpavsT.v i; syyypacprjv den Hieronymos. R. Schubert endlich a.

a. O. 3 glaubt wohl mit Recht, die sppov yxopr^jioxa seien ein allgemeines

Sammelwerk gewesen, wie etwa die factorum et dictorum memorabilium

libri IX des Valerius Maximus, und es seien in demselben die Thaten einer
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ganzen Reihe von Feldherren, unter diesen auch des Pyrrhos, von verschie-

denen Verfassern berichtet worden; um so weniger sei in unserer Stelle an

die Kommentare des Pyrrhos zu denken, ais die folgenden Angaben aus einer

den Romern freundlichen Qnelle stammten.

ebd. stvai, iiberfltissig, Vgl. VIII 31,7 "EXioc sircuvujxiav 'iyviv aujxrjp xs sTvai

y.ai 'HpaxXrj^;. Bernhardy Wiss. Synt. 363; s. zu Cap. 5,1.

S. 25,6. xdxs, noch vor Beginn des Fi‘uhlings 280, Dio Cass. bei Mai

p. 169: ouSs xd 'dap £|t£iv£v.

s. 25,7. 'P(D|jLatou; eXsXrj&si xxX., Droj^sen III 1,136 A. 1: „Pausanias

wird, was er in den kdniglichen Denkwiirdigkeiten von der seitens der Romer

unbehinderten Ueberfahrt und Landung gelesen, in seiner oberflachlichen Art

so gedeutet haben.“ „Wober dies Kuriosum staramt, uiag der Hiramel wissen,

aus den Hypomnemata sicher nicht.“ Reuss a. a. 0. 53. Aber warum soli

denn der «vrjp oux imcpav^c; i; au^^pacpT^v, dem Paus. hier folgt, nicht selbst in

erster Linie die Verantwortung ftir den Unsinn tragen?

S. 25,14. ix x^; ~ Arjjirjxpiov, darnach waren die Elephanten sein

Eigenthum gewesen, nach lustin. XVII 2,14 hatte er von Ptolemaios Keraunos

neben 5000 Fussknechten und 4000 Reitern 50 Stiick Elephanten leihweise

ftir zwei Jahre erhalten, wahrend hinwieder Plut. Pyrrh. 15 erzahlt: ivsPtpaCsv

eXecpavxa; £ixo3i xal xpioyiXtou; txicsi;, zsCod; oi dia^tuptou; xai xo^dxa; xat

a<p£vdovr)xa; XEvxoxoaiou;.

S. 25,19. ''Ojirjpo; — br^pioo iXscpavxo; jxvyjjiYjv oudajjuav iicoiyjaaxo, die Bemerkung

ist richtig.

S. 25,20. auxd)v, pleonastische Wiederaufnahme eines vorausgegangenen

Substantivs durch die Casus obliqui von «uxdc; ist sehr hau%; besser motivirt

ais gewohnlich ist sie dann, wenn, wie hier, die Allgemeinheit des voraus-

gehenden Pluralis durch ein folgendes Adjectivum eingeschrankt wird, s. z. B.

Cap. 1,7. 2,6.

S. 25,24. IIuppov hi i; S'.x£Xtav xxX., das geschah erst im Jahr 278;

tiber diese Expedition Plut. Pyrrh. 22—24, Diod. XXII 11 u. 14, Dionys. XX
8—9, Appian. Samn. 11, Zonar. VIII 5.

S. 26,5. cppovyjoa; o= icp’ auxy, Cap. 20,1 mit jisYa, doch ohne dasselbe wie

hier, 14,5. IV 1,2. VI 5,8. 20,14. — Zu dem Urtheil des Paus. vgl. Mommsen
Rdm. G. I 411: „Pyrrhos ging daran, sich selber eine Kriegsflotte zu er-

bauen. Nur Unverstand und Kurzsichtigkeit haben dies spater getadelt; es

war vielmehr ebenso nothwendig ais mit den Mitteln der Insel leicht durch-

zufiihren.^* Schief ist des Paus. Aeusserung auch insofern, ais Pyrrhos zu

der Seeschlacht von den Karthagern auf der Rtickfahrt nach Italien gezwungen

wurde, s. Plut. Pyrrh. 24.

S. 26,6. £TCyjp9rj, liess sich verleiten, s. IX 32,8. III 4,3. 9,9. 19,6.

S. 26,9. Odyssee XI 122 fg.
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Gap. XIII.

Pyrrhos verUsst Italien. Besiegt den Antigonos. Zieht gegon
die Lakedairaonier. Sein Tod. Aehnliches Ende dreier

Aiakiden.

S. 26,13. x«T; nach der ttbertriebenen Angabe Appians a. a. 0.

hktte Pyrrhos von 110 Kriegsschiflfen nur zwblf unversehrt davon gebracht;

vvohl ebenfalls ilbertrieben wird dagegen von Pliit. Pyrrh. 24 angegeben, er

habe bei der Landung in Tarent noch 20000 Mann zu Fuss and 3<XHJ Reiter

gehabt.

ebd. icpoaer-caias, in der Schlacht bei Benevent 275. — rpoosxtoioe (u^oXiu;,

wiederum § 6, bfter bei Herodot, s. I 16. V 62. VT 95. VII 170. 210. II

161 xp. |i«][a)aoOTt.
,

S. 26,15. lastin. XXV 3 und Polyain. VI 6,1 wissen unrichtigerweise

nur von einer Gesandtschaft an Antigonos zu berichten, s. Droysen III

1.179 A. 1.

ebd. t; xt xr^ 'Aotav xa: xpoi 'Avxqovov, die Stellung von xs nach der Prk-

position ist die hkufigere, s. z. B. 1,3. 4,1. 3. 11 9,2. 10,5. III 3,8. VIII 51,8;

doch steht xi hier und da auch nach dem Substantivum vgl. X 12,5 i; Af)lov

X* xal i; AcXcpoO;; II 7,5. 19,5. 21,5. IX 6,4.

S. 26,19. <r.*j7evoioxiv, au.snahmsweise ftlr da.s Qbliche in>i|s3Ba'., s.

19,3. 22,7. 37,4. II 2,2. 3,11. 4,2. 31,3. III 11,1. 18,10. IV 2,1. V 27,6.

IX 29,2. X 24,3. 25,5. — Zur Sache vgl. lustin. XXV 3,3, Polyain.

VI 6,1.

ebd. 6 W, nach einem negativen Satz mit juv wird der folgende hJiufig

nach der Weise der Dichter und Herodots mit o eingeleitet, wie wenn ein

neues Subjekt demjenigen de.s vorausgehenden Satzes entgegengestellt wOrde,

wahrend der Gegensatz vielmehr im Verbum oder Objekt liegt, s. 14,5. II

13,6. lll 6,8. IV 6,2. 7,1. VIII ;44,3. IX 5,5. 1.3,4. X 28,4. — VIII 1,6

und IX 14,7 liegt die Negation im Begriff de.s Verbums, vgl. Herod. I 17

mit der Note von Stein, Storch Gymna.s.-Progr. v. Waldenburg 1872, 4.

S. 26,22. ;npmovt(r., im Anfang des .lahres 274, s. Droysen lll

1.180 A. 2.

S. 26,28. dvaxoooa;. lustin. a. a. O. 5: reversus in Epirum statim fines

Macedoniae invadit.

S. 27,1. Nach Plutarchs ungeschickter Auflfassung (cap. 26) hktte

Pyrrhos mit Antigonos Hlindel angefangen, nur iim zu pltindern und sein

Heer durch Krieg zu ernlihren; erst die unerwarteten Eefolge hktten ihn ver*

anlasst weiter zu gehen, s. Droysen 202 A. 4. Welche anderen Reschwerden

ais die angegebene Pyrrhos hatte, erfahren wir nicht, es ddrften wohl blosse.

Vorwknde gewesen sein, s. Schubert 224.

S. 27,4. iic£xpcrrr,ae, das N.^ihere bei Plut. 26.

S. 27,5. xapa ToXo. III 18,5. -- I 10,2. 5. III 1,4. IV 5,6, vgl. Thuk.

II 89,4.

S. 27,6. T«i 5icXa, vgl. Plut. a. a. 0., Diod. e.xc. Vat. 1. XXII 3;

in beiden Stellen wird das erste Epigramm zitirt, ebenso Anth. Pal. VI 130.
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Anth. Plan. f. 67 v: -coD auxoG, d. h. des Leonidas; gegen diese Zuweisung

wird nichts einzuwenden sein, s. Susemihl II 535 A. 81. Th. Preger

Inscriptiones Graecae Metricae p. 82. Das folgende, nur bei Paus. sich findende

Epigramm mit Susemihl ebenfalls Leonidas zuzuweisen, liegt kein triftiger

Grund vor.

S. 27,14. ’A3 'oa mit langem Anfangsvokal, IX 18,5 mit kurzem.

S. 27,16. Ueber den dodonaischen Zsu; NaTo;, den Gott der Feuchte und

des quellenden Segens, s. Preller-Robert 123.

S. 27,17. Maxr^oovictc;, vgl. VII 8,9 Maxr^ocJvs; im Orakel der Sibylle.

S. 27,18. zap' oXqov — t;xovti, S. ZU Gap. 10,2.

S. 27,19. ixonxoxspo) xai aXo); ovxi iXhMi xa iv yspai'7, Reuss vergleicht

S. 54 folg. Stellen in der Vita des Plut.: 12 oOx sy 7cpo; rpoyiay irscpuxu);, 13 6

03 x6 jit; zapiyvy exspoi; xaxa jJLYjBs iysiv hip 3X£ptov auv xiva vauxio)^?] vo|itC(yv, oux

£(p£p£ xr^v t/oXt;v, 14 wv 03 (wpiysxo xa; artSa; dcpsTvoi ouvdjisvov, 22 i; iXiriBa;

au zcD^iv xaivd; ev3::£a3 , 26 oi’ spcoxa xwv dxovxtov ouoev st; o Bst fisoB^ai xuiv uxapyovxujv

(p&a'oa;, ib. >;a)p£txo xfj ~po; sxipa; eXziBa;, 30 iXittBa; 3^ aiuocov xuXtvBu)v.

ebd. xd iv ycpai, IV 17,8.

S. 28,11. KXctuvuiio; 37ca'73'. Iltippov, III 6 sq., Plut. a. a. 0.

S. 28,15. -xpo; x^ vTjacp Icpaxxr,pia, gewShnlich ScpaxxYjpia v^3o;, Gap. 15,4.

III 5,5. IV 36,6. V 26,1; VI 22,6 b%kp vy^aou xfj; Xcpaxxrjpta;. Zur Sache vgl.

Thuk. IV 14 ff.

S. 28,17. ^Avx-.rdxpo) — -xpoakxaioav, der Dativ ist bemerkenswerth: eine

Xiederlage erleiden gegen einen heisst sonst r.pooTzz. -xpd; xivo, vgl. Her. I 65.

VI 45 (jirj zspl Mapdovtcp xxaioT^ ij EXXd; IX 101). Gemeint ist die Scblacht

bei Megalopolis vom Jahr 330, in der Agis fiel, Diod. XVII 63, Gurt. VI

1, s. Droysen I 398 A. 4.

S. 28,18. 6 Ar<u.rixp-ou 01. 121,2, S. Plut. Demetr. 35, Droysen

II 2,257, Reuss a. a. 0. 177
;

damals wurde Sparta in der Eile befestigt,

s. VII 8,5, lustin. XIV 5,6.

S. 28,19. xdxe, a. 272.

S. 28,20. M333rjvtu)v auiqi-ayoi, und zwar kamen sie auxexd^ysXxoi IV 29,6.

ebd. IIuppo; 03 oj; 37:expdxT]a£v, bei Plut. ausgelassen; Polyain. aber, der

derselben Quelle wie Plutarch folgt, spricht von einer jidyr]; tappac ^^po

X€(u; yevojievrj;, was ZU Paus. Bemerkung oXqou jilv y^Xd-ev kXstv auxofioei xyjv

tloXiv passt.

S. 29,7. sTCiaxdjxsvo;, darin tauschte er sich nicht; Pyrrhos war wohl tiber-

haupt nur deshalb auf des Kleonymos Vorschlage eingegangen, um durch

Vernichtung der Anhanger des Antigonos in Griechenland sich den Riicken

zum Kampf gegen diesen frei zu machen.

S. 29,10. xpaxuiv 03 xai xdxs xxX., ausftihrliche Darstellung des Kampfes

bei Plut. Pyrrh. 31 ff; vgl. lustin. XXV 5,1 sq.

S. 29,17. Lykeas kennen wir nur aus Paus., wieder erwahnt II 19,5.

22,2. 23,8 ;
es ist hbchst wahrscheinlich, dass seine Itcy] hier also ein Schrift-

steller ais i^yjfyjxy); bezeichnet, s. zu Gap. 41,2. 4 — dem Paus. „fiir eine ganze

Anzahl der gerade in der Beschreibung von Argos zahlreich auftretenden

Periegetengeschichten“ gedient haben, s. Gurlitt 191 gegen Kalkmannl46
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ebd. svfta 6 rioppo; exsXeyrr^asv, dass Pyrrhos innerhalb der Mauern von

Argos seinen Tod fand, wird auch von Plutarch berichtet (c. 34), dagegen

lassen ihn lustin und Strabo vor den Mauern fallen; ersterer sagt XXV 5,1

Repulsus ab Spartanis Pyrrhus Argos petit: ibi dum Antigonum in urbem

clausum expugnare conatur, inter confertissimos violentissime dimicans saxo

de muris ictus occiditur, und Strabo VIII 376 rpo xou xsr/ouc izcos, 7pc^oiou p.vd;,

uj; £01X3, x£p«|uoa acpivxo; dvojfrsv ezl zr^v xccpaXrjv. Diese Darstellung halt Dro}’^sen

III 1,217 f. fiir die richtige, da die Erzahlung bei Plutarch auf Erfindungen

des Phylarch beruhe, wahrend die Angaben des lustin und Strabo aus besserer

Quelle geflossen seien; Droysen denkt an Hieronymos und Timaios. Gegen

Droysen spricht sich Reuss aus, S. 55, ebenso Schubert

,

S. 249 ff., 258 ff.;

nach diesen beruht die Hauptmasse der Ueberlieferung bei Plutarch auf Hie-

ronymos und geht nur ein kleiner Theil derselben auf Phylarchos zuriick,

wahrend andrerseits fiir die Angaben des lustin und Strabo irgend ein epi-

tomirender Schriftsteller verantwortlich zu machen sei, der den Zeiten des

Pyrrhos schon ferne genug gestanden habe, um sich grobe Irrthumer iiber

ihn zu Schulden kommen zu lassen.

S. 29,18. tspdv i^r5p.rjxpo;, S. II 21,4.

ebd. Hauaa zoioD^oi, eine Herodot eigene Umschreibung, s. I 68. VITI

74. IX 58, bfterbei Paus. I 14,6. VI 2,10. VIII 17,4. 33,1. X 14,6, iv Hauixorx’.

V 12,1.

S. 29,20. "Ojir^po;. 11. XXII 359 sq.

S. 29,21. Ilu&ict zpo 33xo$£v, Paus. ist es allein, der dies direkt sagt; X24,4

ist es der Priester des Apollo, der den Mord vollzieht, II 29,9 beschliesst

denselben Pylades, bei Euripides in der Andromache weiss Orestes das Miss-

trauen der delphischen Priester gegen Neoptolemos zu erregen, ais sei er ge-

kommen, den Tempel zu pliindern, sodass sie ihn mit Steinwiirfen ums Leben

bringen (v. 1128), vgl. Veli. Pat. I 1,3, lustin. XVII 3,7, Hygin. f. 123;

bei Strab. IX 421 tbdtet ihn Machaireus, weil er glaubt, er wolle das Heilig-

thum angreifen, vgl. Paus. X 7,1; nach Pind. N. 7,62 fiillt er im Streit um
das Opferfleisch in Delphi, vgl. Pherekyd. im Schol. Eur. Or. 1654.

S. 29,23. Bictcpopa — (ov, der Genetiv selten, s. II 14,1. IV 5,5, hiiufiger

der Dativ I 30,4. III 6,7 IV 5,1. 22,6. 23,6. 25,1, V 2,3. 6,4. 21,9; auch

Bidcpopo; r, I 29,12. II 25,10. III 23,11. IV 8,8. 10,2. V 27,5, zapd V 12,3,

e; U 26,9.

ebd. Biacpopo
—

' kpcovujio; xxL. wenn Hieronymos, wie Droysen will, das

berichtet hatte, was lustin und Strabo iiber das Ende des Pyrrhos mittheilen,

so ist die folgende Beraerkung des Paus. (dv^p: -(dp — auy^pdccsiv) nicht recht

verstlindlich
;

sie wird es, wenn man annimrat, Hieronymos liege dem Bericht

des Plutarch zu Grunde, nach welchem Antigonos, von dem Tode des Pyrrhos

tief ergriffen, den Leichnam mit allen Ehrenbezeugungen feierlich verbrennen

und die Ueberreste durch Helenos nach Epeiros schalfen Hess; s. Schubert 264.

S. 29,24. dvcqxyj Tzdaa, V 27,6, bei Herod. dfter, I 112. II 22, ebd. 35.

S. 30,1. izeXziCtov, IV 26,3.
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Gap. XIV.

Odeion. Enneakrunos. Tempel der Demeter und Kore, des

Triptolem os. Epimenides und Thales. Tempel der Eukleia, des

Hephaistos, der Aphrodite Urania.

S. 30,6. Ueber die Frage nach der Lage der Enneakrunos und ihr

Verhaltniss zur Kallirrhoe am Ilisos s. oben zu Gap. 8,6. Ueber die Quelle

im Flussbett des Ilisos, die heut nocb diesen Namen filhrt, bemerkt Milch-

hbfer 186 folgendes: „Die Quelle tritt am Fusse eines felsigen, 5—6 Meter

hoben Absturzes scheinbar aus dem Kies hervor (vgl. die Ansicht im Atlas

von Atben Bl. IX 3 und die Terrainaufnabme Bl. X 4). Nocb vor 200 Jahren,

ais Spon und Wheler reisten, floss das Wasser indess bbber und reichlicher;

denn von zwei daselbst angelegten turkischen Brunnen war wenigstens der

eine nocb in Gebrauch. Reste des Mauerwerks sind davon vor der siidlicben

Ausbucbtung der erwahnten Felswand nocb vorhanden, ebenda auch eine

Anzahl aus dem Gestein hervortretender Kanale, etwa sechs, einer derselben

nocb mit erhaltener Bleirbbre. Ob dieselben Felsbffnungen einst auch der

Enneakrunos dienten, muss jedoch zweifelbaft bleiben. Jedenfalls ist das

Probi der Felspartie, welche den Fluss durchsetzt und heute nebeneinander

zwei Nischen oder Grotten bildet, durch naturliche und gewaltsame Ab-

brockelung durchaus entstellt. Ebenso haben auch die Wasserzufltisse seit

dem Altertbum bedeutendc Veranderung erfabren; so scheint es, dass die

eigentlichen Quellen der Kallirrhoe rnebr auf der rechten Uferseite gesucht

werden mtissen, von woher man nocb i. .1. 1804 bei einer Xachgrabung einen

frischen Strom wahrnabm (vgl. Leake S. 131). Heute sind auch hier nur

auf der Oberflacbe des Felsens mehrere antike Abzugsgraben erkennbar, deren

einer vom Olympieion herabkommt, wahrend ein anderer das intermittirende

Wasser des Ilisos zu regeln hatte.“ Vgl. auch die Bescbreibung bei Belger

A. A. X 112.

Paus. sagt weiterhin, dass die Enneakrunos die einzige „Quelle,“

Bia xaarj; 'xdXso); sei, wahrend es cppsaxct, „Brunnen“, sonst iiberall dort gebe

(s. die Bemerkung weiter unten). Nun erwahnt er aber unten Gap. 21,4 die Quelle

(xpyjvY]) beim Asklepieion und 28,4 die xyjYyj, die unter dem Xamen xXec}>uBpa

bekannt war. Diesen Widerspruch erklarte Leake 131 damit, dass Paus.

nur solehe Quellen meinte, deren Wasser zum Trinken am gebuchtesten war;

denn nach Vitr. VIII 3,6 war das meiste Quellwasser in Athen ungeniessbar

und wurde daher wesentlich zum Waschen u. dgl. benutzt, wahrend man zum

Trinken sich des Brunnenwassers bediente. Vgl. auch Bursian I 257,

Milchhbfer a. a. 0. Hingegen macht Unger S. 269 gerade diese Stelle

dafiir geltend, dass die Enneakrunos im Innern der Stadt gelegen habe, da ausser-

halb der Stadt es sonst noch Quellen guten Trinkwassers gab, wie die bei

Strab. IX p. 397 erwahnten Quellen des Eridanos vor dem Thore des Dio-

chares und die bei Piat. Phaedr. p. 230 B (darnach Strab. IX p. 400) ge-

riihmte Quelle beim Ilisos (die aber wohl identisch ist mit der Kallirrhoe).

Dass jedoch die Worte Bia xaaYj; xdXsu); nichts fiir die Lage der Ennea-

krunos innerhalb der eigentlichen Stadt beweisen, bemerkt Wachsmuth I
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229 mit dem Hinw eis, dass Paus. die Gegend langs des Ilisos noch zur

eigentlichen Stadt Athen rechnet (vgl. I 27,3). Ddrpfeld ’E<pr^iJL. apy. 1894

p. 9 findet auch bei der von ihm angenommenen Lage der Enneakrunos die

Bemerkung des Paus. ganz richtig, da in der That die Quelle an der Pnyx
die einzige grdssere innerhalb der Stadt gewesen sei.

S. 30,6— 8. Ueber den Begriff der Worte xpi^vYj, cppsap, -irr]p/j ergiebt sich

aus Paus. folgendes: xyjYrj bedeutet die Quelle ais Naturgabe, daher z. B.

uocop oux avsiaiv ix ‘(9jQ, ixippst o’ ix xoy dpdcpou xou axrjXatou II 7,4,

ex xsxpac; IX 24,4, ix xXaxcfvou IV 34,4, pvsxai zrjy/j IV 33,1 u. S. w. Ihr

Wassei' fliesst siq xpyjvrjv 31,6. X 12,6; diese ist ein „kunstlich hergestellter

Wasserplatz“ (Curtius Ges. Abh. I 122), meist wie hier ein solcher, dessen

Wasser durch Rbhren abfliesst,vgl. II 2,8, oft von reicher Anlage I 40,1. II

27.5, entweder uxaiO-po; II 3,3 oder mit einem dpocpoc; 27,5; insofern aber ais

das Wasser der xprjvY] gewissermassen nur die kiinstlich gefasste Mtindung der

Quelle ist, (anders VII 27,4 iXuxpov xp-/Jvr]; = Wasserbehalter fiir Regenwasser)

kann die xpyjvrj auch xrj/j heissen wie hier, vgl. II 4,5. V 16,8. IX 10,5.

18.6,X 24,7, die xT]7 rj aber nur dann xpyjvy], wenn genauer der Brunnen ge-

meint ist, den sie speist. cppiaxc? sollen nach Classen zuThuc. 1148 und andern

Cisternen zur Aufbewahrung des Regenwassers sein; hiergegen spricht X
35.6, wo das Wasser des cppiap in Gegensatz gebracht wird zu xd ix xoD 9-sou,

ebenso X 36,10, wo das cppiap iiberdacht Lt, und X 37,7 Ix xs cpp£oxa>v xal

udcup xd ix xou fiioD xivovxe;. In der That kann das cppiap xaXodjjisvov KaXXtyopov

in Eleusis I 39,6, die xaXXiyopoi xa^ai Eur. Ion. 1075, kein Regensammler ge-

wesen sein; ware dies der Begrifif von cppiap, so hatten die Bewohner von

Pyrrhichos keine Ursache gehabt, Silenos fiir das Geschenk eines solchen

sonderlich dankbar zu sein III 25,3; cppioxa sind Brunnenschachte, die ent-

weder durch Grundwasser oder durch eine nicht zu Tage tretende Quelle (X

36,10) gespeist werden, deren Wasser aber nicht durch Rbhren abfiiesst,

sondern geschbpft werden muss, Her. VI 119. Fiir steht X 18,3 das

auch bei Herodot IV 189 vorkommende, sonst poetische xida^.

S. 30,8. Die Worte dxlp x^v xpyjvrjv werden von den Auslegern ver-

schieden aufgetasst: entweder „oberhalb der Quelle “ (diese Bedeutung be-

zeichneten Curtius Att. Stud. II 23,19 und Forch harum er Philol. XXXIII

117 ais allein mbglich) oder „tiber die Quelle hinaus.“ Die Sache ist jedoch

nicht auszumachen, da uTclp c. Acc. beide Bedeutungen haben kann, vgl. Ed.

Reitz in der zu S. 22,5 angeftihrten Abhandlung, besonders p. 3 u. 70

und Wachsmuth I 175.

ebd. Tempel der Demete r und Kora. Begreiflicherweise gehen

auch beztiglich dieses Tempels, sowie der zunachst genannten Bauten, die

Ansichten der Topographen ganz auseinander, je nachdem sie die Lage der

Enneakrunos ansetzen. Alie diejenigen, die sie in der Kaiirrhoe am Ilisos

sehen, nehmen an, die hier genannten Heiligthiimer hatten jenseits des Ilisos,

im Bezirk Agrai, gelegen und seien dieselben, von denen uns Nachricht er-

halten ist vornehmlich bei Eustath. ad II. II p. 361,36, B. A. I 326,24 und

334,11, Steph. Byz. u. Suid. v. A^pai (vgl. Milchhbfer S. Q. XXIV 86),

und in denen die sog. juxpd paxyjpia gefeiert wurden, vgl. Polyaen. strat. V
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17, Himer. or. III 4; id. ecl. X 17, C I A II 315. Auch die Schatzurkunden

der MyjxYjp ivA^poac, CIA I 200 e und 273 e fg. gehdren hierher, und wahr-

scheinlich auch B. A. I 273,20: Kpdviov xsjxsvoc; xd xapd xd vuv ’OXujjixiov jis/pi xou

|j.7]xp(pou xou iv ’'Ayp^, wie Wachsmuth fiir d-^op^ schreibt, vgl. ehd. 327,3,

xd tspdv xd jxy]xpcpov xd iv ’A-j'p»ic;. Dagegen ist Unger a. a. 0. 282 ff. (unter

Zustimmung von Loeschcke Dorp. Progr. 1883 S. 13, WeizsScker S. 608,

vgl. Lange S. 62, Lolling S. 317, Fallis S. 51) bemuht zu erweisen, dass

die hier genannten Tempel nichts auderes seien, ais das weiterhin S. 314 ge-

nanute Eleusinion. Leider ist die Art, wie dort das Eleusinion genannt

wird, so unhestiiumt, dass beide Deutungen mbglich sind. Denn obgleich

linger findet (S. 287), Paus. gebe „deutlich*genug“ zu verstehen, dass schon

die vorausgegangene Auseinandersetzung den Merkwurdigkeiten des Eleusi-

nions gegolten habe, so hat doch sicher Milchhdfer mehr recht, wenn er

(S. 187) es bestreitet, dass diese Art der Erwahnung die Nachbarschaft oder

theilweise Identitat des Eleusinions und der genannten Tempel nothwendig

einschliesse. Denn Paus. erklart, ein Traumgesicht verhindere ihn, fortzu-

fahren in allen Dingen, die die Mysterien betreffen, also 1) xouds xou

xpdaoj tsvoa, d. h. die Beschreibung der hier erwahnten Baulichkeiten fortzu-

setzen, und 2) xat oxdaa i^yjjyjatv xd ’A9'yjvyjaiv ispdv, xaXoujisvov ds ’EA.suaiviov,

d. h. naheres zu erzahlen iiber das unter dem Namen Eleusinion bekannte

Heiligthum in Athen.

S. 30,9. Tempel des Triptolemos mit Bildsaule. Ueber diesen

Tempel ist sonst weiter nichts bekannt; dass er zum Eleusinion gehorte, will

Unger a. a. 0. auf Grund des Paus. erweisen, aber ohne zwingende Grunde.

Fallis 51 bezieht vaot S. 30,8 auf Theile des Eleusinions, vad<; S. 31,5 auf

das Ganze. Seine Hypothesen ebd. uber den Typus der Triptolemosstatue und

deren Yerfertiger sind haltlos.

S. 30,10. Deiope nach Schol. Soph. 0. C. 1053 Tochter des Tripto-

lemos, Mutter des Eumolpos. Der Name Ar]loTCr], „der die Feinde schlagenden,‘‘

soli nach Welckers Yermuthung, dem Creuzer zustimmt Symbol. lY
273 A. 450, auf den Inhalt des cspdc; Xd^oc;, den Paus. verschweigt, hinweisen.

S. 30,11. ajxcpiapvjxouvxs;, ’A9^vjvatqjv — si’atv 'Ap^sToi, Vgl. Aristid. or. 13,

p. 307 Dind. olov ’Ap"(SLOi xaXaioxotxoi xtov '^EXXtjvoov oc^iouOiv ouxouv xoit -q xwv

A&rjvaicov xdXt.g.

S. 30,12. xa&axsp ^ap^ctpojv $pu^iv Aquxxiot, Vgl. Her. II 2.

S. 30,13. Pelasgos wird Sohn des Triopas genannt II 22,1 und ist

Bruder des Agenor II 16.1. Er stiftet der Demeter Pelasgis in Argos einen

Tempel II 22,1. Wie er, sollen Mysios und Atheras die Demeter gastlich in

Argos aufgenommen haben, II 35,4. 18,3. YII 27,9; ferner in Pheneos Tri-

saules und Damithales YIII 15,4; und wie Chrysanthis hier und § 3 Eubu-

leus und Triptolemos die Demeter iiber das Schicksal ihrer Tochter aufklaren,

so nach Apollod. I 5,1 die Hermioneer, nach Ov. Fast. lY 580 Helice, oder

Arethusa Metamorph. V 494 f.; nach Steph. Byz. s. IlapoQ war es Kabarnos.

T. 30,14. Trochilos, bekannt ais Erfinder des Wagens; iiber ihn G.

Knaack Quaest. Phaethonteae 59 ff*. und iiber die Einflechtung des eleusini-

schen Triptolemos in die argivische Genealogie Preller-Robert 774.
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S. 31,4. Das Eleasinion, voii Paus. sonst nirgends mehr erwahnt,

war ein abgegrenzter Bezirk (Thuc. II 17: pcpaiu); xX^axdv); es befanden sich

darin ausser den Tempeln der eleusinischen Gottheiten verschledene Grabmaler
von Heroen (Clem. Alex. Protr. 3,45 p. 13 Sylb.; Immarados, S. des Eumol-
pos, sowie Daeira), auch Volksbeschliisse, auf denen -co tojv icspl -cd»

or^pio3ta xpatliv-a verzeichnet waren. Poli. X 97 (nach der Emendation von

Bergk iv f. iv 'EXsuaTvi). Auch Rathsversarnmlunoren wurden dort

abgehalten, vgl. Andoc. I 110, CIA II 431 Z. 30; vgl. ebd. 372 Z. 4 und III

2 Z. 3. — Ueber die Lage des Bezirkes gehen die Ansichten wieder sehr

auseinander. Ganzlich unhaltbar jst die Ansicht, die Pittakis ’E'p. ap/. 1854

S. 1221 und Forchhainm er Philol. XXXIII 118 aufstellten, dass das Eleu-

sinion bei der Enneakrunos in Agrai belegen gevvesen sei; diese Hypothese

wird schon dadurch widerlegt, dass Clem. Alex. 1. 1. ausdriicklich die Lage

mit den Worten -co-J 'EXeuoiviou toD otJj axpozdXsi bezeichnet, and ebenso heisst

es in der Inschr. CIA III 5 Z. 11 (und ebd. Z. 38): toD 'EXeuoiviou toD uzo

xoXei. Darnach ist also zweifellos, dass es am Fuss der Akropolis lag.

Fiir weitere Bestiminung seiner Lage sind von AVichtigkeit die Angaben, aus

denen hervorgeht, dass der panathenaiische Festzug vom Kerameikos aus sich

nach dem Eleusinion wandte, dies umging und laugs des Pelasgikon hin die

Burghbhe gewann; s. Philostr. Vit. soph. II 1,5; Schol. Ar. Equ. 566, und

vgl. die Zusammenstellung bei Milchhdfer S. Q. XXV 93, sowie Wachs-
muth I 285 ff. Die Mehrzahl der friiheren Topographen verlegten das Eleu-

sinion an den Ostabhang der Akropolis; so schon Leake S. 214, Gerhard

Rh. Mus. X. F. XVII I 300, Mommsen Heortologie S. 249 Anm., in aus-

tuhrlicher Begrundung Botticher Philol. Suppi. Bd. III 289 ff., Curtius

SB. B. A. ^1884, 5^503 ges. Abh. I 435 (auf der Terrasse, die aus

der spitz verlaufenden Ostecke der Akropolis vorspringt); dagegen vgl.

Petersen A. Z. X 412. Im Westen setzte es Rhangabe an B. d»

l. 1850 p. 36 und ihm folgend Bursian I 296. Hingegen entscheidet sich

Wachsinuth I 302 fur den Nordostfuss der Burg; ihn bekampft Unger,

der es wiederum im Westen, oberhalb des Odeions des Herodes Attikus

sucht (S. 296). Loeschcke Dorp. Progr. 1883, S. 13 f. versetzt es, unter

Zustimmung von Milchhdfer 198 und Lolling 317, an den Siiden oder

Sudwesten der Burg; Judeich stimmt zwar S. 755 Lolling zu, spricht

aber dabei vom Nordwestabhang der Burg, und auf seinem Plane S. 751 (s.

unsere Taf. V) liegt das Eleusinion direkt ndrdlich von der westlichen Halfte der

Akropolis, also gar nicht „in der Senke zwischen Burg und Areiopag“ (S. 752).

Gurlitt, der im Gegensatz zu andern Erklarern annimmt, dass Paus. mit den

Worten S. 31 ,6 r.po -oo vaou das Eleusinion meine, schliesst daraus, dass

dieses zwischen dem Tempel der Demeter und Kora und dem Nordwestende des

Marktes gestanden habe (S. 281 u. 332); Weizsacker S. 608 versetzt es

direkt siidlich vom Areiopag; ebendorthin (nach Dbrpfeld) auch Harrison

p. 93 sq. und Fallis 51 (ungefahr an die Stelle, wo die Feststrasse die siid-

liche Richtung verlasst und nach Nordosten abbiegt), wahrend Lange zwar

S. 63 die Lage ais hypothetisch bezeichnet, es aber auf seinem Plane Taf. 7

im Norden der Propylaien verzeichnet, und Wilamo witz (Kydathen S. 128)
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wieder an den Nordostfuss der Burg zuriickkehrt. Immerhin entscheidet

sich, wie man sieht, die Mehrzahl der Neueren fiir die Lage siidwestlich von

der Burg; der panathenaiische Festzug verliess in diesem Falle den Kera-

meikos in der Siidwestecke des Marktes, ging auf bequem ansteigender Strasse

zwischen Pnyx und Areiopag hindurch, bog beim Eleusinion, dasselbe links

liegen lassend, herum und gewann so die Einsattelung zwischen Areiopag und

Akropolis. Hier, wo der Aufgang zur Burg steiler wurde, zweigte das

Schiff mit dem Peplos nach Norden ab und ging dem Pelasgikon entlang zu

seinem Aufbewahrungsplatz. Dass das Eleusinion in der!Nahe des am West-

abhang der Akropolis belegenen Pelasgikon gelegen gewesen sein muss, geht

mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Inschrift von Eleusis hervor, C I A IV

2,27 b Z. 54 fg., in Verbindung mit Thuk. II 17; und dass der Weg vom

Kerameikos bis zum Eleusinion ein sanft ansteigender war, geht daraus her-

vor, dass Xen. Hipparch. 3,2 rath, die Reiterparade diesen Weg nehmen zu

lassen (von den Hermen des Marktes bis zum Eleusinion, das nach CIA IH

5 Z. 11 auch das Ziel fur den Ephebenlauf war). — Sonst ist noch zu vgl.

Bdtticher im Philol. XXIV 226 iiber den Altar des Eleusinions und ebd.

XXV 193 uber Stiftung und Inhalt des Eleusinions.

ebd. ocj^ic; ovetpaxo;, wiederum ein Traum I 38,7. IV 33,5; andere Wen-

dungen, das fromme Schweigen zu motiviren, sind axoppyjxdxspo; — laxiv 6 Xd-j^o?

U 17,4, ou)T 03[0v — II 37,6. IX 25,6, sdsiaa sq xou; axs>.£axou; jpdfsiv VHI
37,9, tspdc; h-iv auxoi; Xd^o; II 13,4. VHI 15,4, s. Kriiger Theologumena

Pausaniae 54 fg.

8. 31,7. Statue des Epimenides von Knossos. Bdtticher Philol.

Suppi. Bd. ILI 320 wollte darin einen Irrthum des Paus. erkennen, der den

Kreter Epimenides mit dem gleichnamigen Buzygen und eleusinischen Heros

verwechselt hatte; zustimmend sprechen sich Loeschcke a. a. 0. 26 und

Unger S. 288 f. aus, welch letzterer darin ein neues Argument fur seine

Identifizirung der oben genannten Tempel mit dem Eleusinion findet; daher

stimmt auch Harrison p. 100 sq. bei.

Sicher ist Epimenides neben Triptolemos und dem ehernen Stier der erste

attische Heros BooCut*/]; (Servius ad Georg. I 19 Epimenides, qui postea Buzyges

dictus est secundum Aristotelem, Hesych. (s. -^pto; Axxixd; 6 xpuixo;;

poD; uTCo apoxpov ixalsTxo Bs ’Exijj.£vi'Byjc. xaO-taxaxo jdp Tcap’ aOxot; xat 6 xou^

[£po'ui; ctpdxou^ hzixzk&v BooCu^^jO* Aber die mythische Gestalt dieses ersten

Ochsenjochers ist im Bewusstsein spaterer Zeit zusammengeflossen mit dem

kretischen Siihnpriester Epimenides, iiber dessen Zeitalter zwei unvereinbare

Ansatze tiberliefert sind; nach dem einen hatte er Athen von dem kylonischen

djoc; befreit, so Arist. ’A9-. IIoX. 1, Plut. Sol. 12, Suid. s. v. ’Exi{ji£vtSy]; (vgl.

Diog. L. I 110), nach dem andern dagegen. Piat. Leg. I 642 D, ist Epimenides

erst zehn Jahre vor den Perserkriegen nach Athen gekommen und hat da-

selbst gewisse vom delphischen Orakel verlangte Opfer vorgenommen und

prophezeit, dass der Krieg vor Ablauf von zehn Jahren nicht stattfinden, und

dass es den Peinden schlimm ergehen werde. Diese Angabe Plato’s legt

Loeschcke Dorp. Progr. 1883, 24 ff. der Chronologie des Lebens von Epi-

menides zu Grunde, indem er annimmt, dass derselbe erst spUter mit dem
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Kylonischen Frevel in Verbindung gebracht und um ein Jahrhundert zurtick*

datirt worden sei; ihm stirnmen u. a. beiBusolt Gr. G. I 509 und PrelUr-
Robert 1 146 A. 1; umgekehrt seben DieUSB. B. A. 1891, 387 flf. und

Kohde Psyche 389,1 in dem Siihnpriester, der Athen reinigt, den histo*

rischen Epimenides. Andere endlich wollen die Gestalt des kretischen Pro-

pheten ganz und gar dem Gebiete des Mythos zuweisen, so u. a, TOpffer
Att. Geneal. 141 ff., Wilamowitz Hippol. 243 fg., E. Meyer Gesch. d. Alt.

11 460 mit A., wogegen sich Rohde a. a. O. mit Recht wendet.

8. 31,9. xsaoopcwoaTov sxo;, die Griechen hattrn eine Vorliebe flir diese

Zahl, sodass dieselbe bSutig flir eine unbestimmte Vielheit gesetzt wurde,

s. Arn. Hirzel B. 8. G. \V. 1885, 50 und daselbst A. 2, wo ein Zug
der Gralsage in nordfranzdsiscber Ausbildung zitirt wird, wonach Joseph von

Arimathia, aJs er mit Nikodemos Jt^sus vom Kreuz genommen, von den Juden

dafUr eingesperrt wurde und nun ohne Essen und Trinken, nur vom heiligen

Gral genlilirt, 40 .lahre hindurch im Kerker sass. — Varro giebt shitt 40

vielmehr 50 Jahre an de L. L. Vll 3, nach Diogenes L. 1 109 schlief

Epimenides 57 Jahre lang.

8. 31,10. OoXr,; — tf,v liber ihm und seine Berufung naeh

8parta, vgl. Bergk Griech. Lit. Gesch. II 224 ff. Nach 8uidas stammte er

von Elyroe auf Kreta. Neben findet sich oft die vollere Namensform

OaXijxa;.

8. 31,13. Tempel der Eukleia. Von Leake 183, Bursian I 319,

Curtius 121 u. a. auf dem linken Ufer des Ilisos angesetzt; schon Wheler
und Stuart hatten vermuthet, dass die Kirche der Agia Marina an der

8telle des alten Tempels stehe. Weil in Boiotien der Artemus Eukleia auf

dem Markte Altare und 8tatuen gesetzt zu werden pflegten (nach Plut.

Arist. 20 u. 8oph. O. R. 161), vermuthete Loeschcke Dorp. Progr. 1884,

20 dieselbe liage fUr diesen (nur bei Paus. erwlhnten) Tempel der Eukleia;

ebenso v. Wilamowitz Kydatlien 8. 150 A. 70, Prel ler-Robert 1 315

A. 2, doch widerspricht Lolli ng 318 A. 2. Bei Lange Taf. 7 (unsere Taf. III)

liegt der Temp«‘l ebenfalls am Markt, und zwar direkt stidlich von derStoa des

Attalos, vgl. 8. 63, ebenso bei J udeich a. a. O.; bei Weizsficker dagegen (der

den Paus. vom Odeion her zwischen Areiopag und Pnyx zum Markt zurlick-

kehren lllsst) wieder in der 8lidwestecke der Agora, dicht beim Metroon, s.

S. 585 fg.; und bei Harrison p. 110 (lihnlich bei Fallis 52) sUddstlich von

der Pnyx, nach Ddrpfeld, der den Tempel der Eukleia mit dem von The-

mistokles geweihten Heiligthum der .Artemis Aristobule (Plut. Them. 22)

identifizirt. Indessen ist die Identifizirung der Eukleia mit Artemis (die auch

Mommsen Heortologie S. 410 vermuthet) durchaus unsicher; auf Inschriften

finden wir sie zusammen mit Eunomia, s. CIA ILI 277; ib. 623 fg., Z. 12,

ib. 788 u. s. (vgl. Milchhbfer 8. Q. XXIX 89), welch letztere Loeschc ke

a. a. O. mit der Basileia in Verbindung bringt; doch macht. Roscher 8.1400

darauf aufmerksam, da.ss auf der Kylix C 1 G 8362 b Aphrodite von Eukleia,

Eunomia, Klyraene, Harmonia und Pannychis begleitet ist, und auf der Vase

ebd. 8364 Peitho mit Eukleia verbunden erscheint. Die Entstehungszeit des

Tempels ist unbekannt; Fallis 53 schreibt ihn der Zeit des Them istokles zu,

ais dvcr^jjia dxo M/^8<ov.
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S. 31,15. jxaXiaTo ist mit cppov^aai zuverbinden, nicht, wie Storch Waldeu-

burger Programm 1872, S. 2 will, rait sixdCw, was durch den Zusammen-

hang ausgeschlossen ist; auf den Sieg bei Marathon thaten sich die Athener

ain meisten zu gute, wie das Folgende zeigt.

ebd. Die Grabschrift des Aischylos lautet, s. Bergk L. Gr. Tl 241:

AeoytiXou EOcpopituvo; Aihjvatov xoos xsuiisi

|iv^|xa xcrcacp&tjxsvov rupocpdpoio TiXav

aXxrjv d’ euddxijiov Mapatlidviov dXao; av stxot

xal Mfjdo; eTaoxdixsvo;,

S. 32,2. Zu Tov Kepatxsixdv Ygl. die Bemerkiing obeii zu S. 30,8.

An dieser Stelle fasst Wachsmuth I 176 yirsp im Sinne von „dartiber hin-

aus,“ hingegen Milchhdfer Philol. hist. Aufs. f. Curtius S. 348 ais „ober-

halb,“ ebenso Weizsiicker Jb. f. Ph. 594. Lange S. 67 iibersetzt, entsprechend

der Auffassung von Bursian de foro p. 12: Jenseits des Keraineikos, und

zwar an derjenigen Stelle, wo die Kdnigshalle steht, ist der Hephaistostempel.“

Vgl. die Bemerkungen bei Reitz de praep. brJp p. 68.

ebd. Tempel des Hephaistos, nach allgemeiner Auffassung (schon

bei 0. Mulier Ind. lect. Gott. 1840/41 p. 8 = Kunstarchaeol. Werke V
154) identisch mit dem nach B. A. I 316,23 und Andoc. I 40 in der Niihe

des Eisenmarktes (ya)jcd, vgl. Wachsmuth 1 180, II 497) belegenen, auch

sonst erwMinten (s. Milchhdfer S. Q. XXXI 88) Hephaisteion, das nach

Harpocr. v. KoXcovsxa; beim Kolonos agoraios und in der Niihe des sog. Eury-

sakeion lag. Leake S. 186 suchte den Kolonos agoraios am ndrdlichen Ab-

hange des Areiopags, und die Tempel des Hephaistos und der Aphrodite Urania

an einer Strasse, die von der Stoa basii eios zu dem ndrdlichen Aufgang zur

Akropolis ftihrte; er ist jedoch mit dieser in der That ganz unmdglichen An-

sicht allein geblieben. Die meisten Neueren folgen der zuerst von Bursian

de foro 10 aufgestellten Ansicht, dass die Stelle des Kolonos agoraios der

Hiigel sei, auf dem der heut unter dem Namen Theseion bekannte Tempel

steht. Begriindet wird dies vornehmlich damit, dass das Eurysakeion, dessen

Lage am Kolonos agoraios ausser Harpocr. 1. 1. auch Poli. VII 132 und das

Argum. II ad Soph. Oed. Coi. p. 16,10 bestatigen, nach Harpocr. u. Suid. v.

EOpuaofxsiov (womit zu vgl. Plut. Sol. 10) im Gau Melite lag, wonach, da dieser

Gau die Pnyxgegend mit ihren ndrdlichen Auslllufern einnahm (vgl. Milch-

hdfer 150, Curtius Stadtg. 20), der Kolonos agoraios am dstlichen Abhang

des Theseionhugels, westlich uber der Agora, belegen gewesen sein muss.

S. die ausfiihrliche Begriindung von Wachsmuth I 176, der ira wesentlichen

beistimmen Loeschcke Dorp. Progr. 1884, 20 A. 9, Lange S. 67, Lolling

318, W eizsacker a. a. 0. 593, Harrison p. 113, voriibergehend auch

Curtius eri. Text 62. Dagegen hatte letzterer in seinen att. Stud. II 23

den Kolonos Agoraios mit dem Hephaisteion auf die Ostseite des Marktes ver-

legt, und diese Ansicht wurde neu aufgenommen von Milchhdfer Athen

166 u. 168, ausfuhrlich vertheidigt in den Aufs. f. Curtius S. 348 (vgl.

Woch. f. kl. Phil. 1890 X. 45 S. 1223), und darnach wieder aufs neue an-

genomqen von Curtius Stadtgesch. 294. Bei seiner Begriindung geht

Milchhdfer vornehmlich von Inschriften aus, die sich auf Hephaistos und

Pautiamad 1. 13
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Athene beziehen uml alie in der dstlichen Gegend aufgefunden worden sind

(CIA 1 318 sq., 11 114 u. 117), sowie von der Annahme, dass der xo>oovo;

d^opato^ ein Demos war, der sich vom xoluuvo; im Sussern Kerameikos

bis in die Stadt ausdehnte und von letzterem auch «einen Namen erhielt, aber

keinen eigentlicben xoA.u>vd; (d. h. einen spitzen Htlgel) in sich schloss. Vgl.

die (legeabemerkungen von Loeschcke und Weizslicker a. a. O. Das

Hauptargument, das gegen Milchhdfer und fUr die Tdentifizirung des Ko-

lonos agoniios mit dem Theseionbtigel spriclit, ist die Thatsache, dass das

Kurysakeion bei dem Kolonos und in Melite lag, s. o. Au welcher Stelle

des Tbeseionhllgels der Hephaistostemptd zu suchen sei, dartiber gehen die

Meinungen auseinander; Lange setzt ihn siidlich vom Theseiou, in dem er

den Tempel der Aphrodite Urania erkeunen will, an; WeizsUcker noch

sQdlicher, ganz an dem mich SUden verlaufenden Knde des Httgels, wiihrend er

das Theseion fUr den Tempel des Herakles in Melite hlilt; Lolling (im An*

scbluss anSurmelis *Ar?.xa, 2. Aufl. 1853 p. U15 und l*ervanoglu Philol.

XXVII (WW)) identitizirte in den G. g. N. 1874, 17 und Topogr. 318 A. 3

das Tlu^eion selbst mit dem Hepliaisteion, ebenso .ludeich Jb. f. Fb. 751,

Fallis 54, Harrison a. a. O. (gegen lelztere s. Milchbbfer i. d.

Berl. phil. Wochenschr. 1891 S. 753). Das Hauptbedenken gegen diese Iden-

tifizirung liegt in den Darstellungen der Meto[H*n und des Frieses; vgl. Uber

diese, sowie den Tem|)el Uberliaupt die Diss. von A. Schultz de Theseo

(Vratisl. 1874); Gurlitt d. Alter d. Bildwerke u. d. Bauzeit d. sog. Theseion,

Wien 1875, und die Litt»*raturangaben bei M ilchhUfer 170, ferner bei Bau*

meister S. 1778, Ovorbeck M, 469 f.

8. 32,3. Statuen des Hephaistos und der Athene. Den gemein*

schaftlichen Kultus des Hephaistos und der Athene l>ez»*agen fUr Athen ausser

Flat. Critias p. UKIC auch August. civ. dei XVIII 12, Clem. AI. protr. 2,28

p. 8 Sylb.; ferner die Inschr. CIA II 114 a Z. 4 (*A^r,vd 'll^.oria) u. a. in.

Vgl. auch Kuhnert .Ib. f. Fh. Suppi. Bd. XIV 249. Aus der Bemirkung

Z. 15 Uber die |X«rjxoe o<pl>aXjioe der Athenestatue darf man schliessen, dass

die Augen derselben eingesetzt waren. (Ueber die B«‘deutung des Epitlietons

]luijxa»xi; vgl. Hildebrandt l*hilol. XJjVI 201). Ob die Hephaustosstatue

mit der nach Cic. Nat. deor. 1 30 u. V’al. Max. VIII 11 ext- 3 in Athen

befindiichen Hephaistosfigur des Alkamenes ideutisch war, was Heisch Eran.

Vindob. S. 21 ais ausgemacht betrachtet, ist nicht auszumachen; vgl. Uber

letztere Furtwkngler Meisterw. S. Il9f. und Heisch a. a. O., der die

Statuen dt« Hephaistos und der Athene mit den CIA I 318 sq. genannten

Gbtterbildem, dic darnach 421/20 vollendet gewesen sein mUssen, identifizirt,

unter Zustiinmung von Furt wlingler a. a. 0. 742 (vgl. MilchhUfer S. Q.

XXXII 34). Letzterer will Meisterw. 120 in einem Casseler Torso, den er der

Schule dea Fheidias zuschreibt, eine Nachbildung jenes Hephaistos des Alka-

menes erkennen, in der Athena Famese in Neapel ebenfalls ein Werk des

Alkamenes, event. die hier gemeinte Tempelstatue, vgl. a. a. O. 118 und

Fallis 55. Heisch wollte eine Heplik der letzteren in der Athenestatue

der Villa Borghese (B. S. G. W. 1861 Taf. 1 fg., HelbigFUhrer TT N. 928)

sehen; ablehnend Fallis Anm. 248.
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ebd. b^aujxa zoisTa^lai, S. zu Cap. 13,8.

S. 32,4. Tov ixt ’Ep'.7 &ovuo sziaTctasvo; X070V, nach welchem derselbe ein

Sohn des Hephaistos war, dessen Samen, ais die jungfrauliche Gbttin seine

Umannung zuriickwies, auf die Erde lioss, worauf Erichthonios aus derselben

geboreu wurde, den aber Athene dann in miitterliche Pflege nahm, s. Prelie r-

Robert 1 198.

S. 32,6. Dass Athene in der libyschen Sage des Poseidon Tochter sei,

sagt Paus. nach Her. IV 18U; die Folgerimg, welche ebenfalls ais zur Sage

der Libyer gehbrig bezeichnet wird, stainmt von Paus. selbst, s. Wernicke
de Paus. stud. Her. 38.

S. 32,8. Heiligthum der Aphrodite Urania. Da dieser Tempel

in unmittelbarer Nkhe des Hephaistostempels lag, so wird er, wie dieser, an

sehr verschiedeneu Stellen aiigesetzt: von Milchhbfer 166 iiber der Siidost-

ecke der Agora, von Lolli ng 318 A. 4 iin Westen des Theseionhiigels, von

Harrison 122 und auf dem Plan nordlich von diesem Htigel, von Weiz-

skcker 6U1 auf dem Hiigel selbst, und zwar sudlich von dem dort noch er-

haltenen Tempel, ebenso bei Fallis 55, wiihrend Lange 67 in diesem selbst

den Tempel der Aphrodite erkennen will und darauf hinweist, dass die Ver-

zierung des Tempels mit Thaten des Theseus sich daraus erklare, dass an-

geblich Aigeus den Bau seiner anflinglichen Kinderlosigkeit wegen der Aphro-

dite gelobt habe. Reisch Eranos Vindob. 20 A. 1 und Dbrpfeld A. M.

XIX 502 weisen den an der Nordseite des Theseions gefundenen Altar mit

der Inschrift 'A^sjiovr, xoy or-jiou der Aphrodite Urania zu.

ebd. Der Xotiz iiber die Aphrodite Urania liegt in der Hauptsache

Herod. 1 105 zu Grunde, wo allerdings das Heiligthum der Aphrodite Urania

in Askalon ais das klteste bezeichnet wird. Diese Angabe berichtigt Paus.

nach eigener Vermuthung auf Grund von Herod. I 105 iTaixsu-aUrjxaai ok vm

0'jpavtr; H6s'.v (ot lUpaai), "apa xs 'Aoaupiujv jia^ovxet; xa't ’Apapto)v, s. Wernicke a.

a. 0. 42 und Wilamowitz Kydath. 157 fg., der die phoiniklsche Abkunft

der Urania von Kolonos verwirft. Nach Ermann, Kypros und der Ursprung

des Aphroditekultus, in den Mem. de Tacad. de St. Pet. 1886, ware der orien-

tiilische Ursprung des Aphroditekultus iiberhaupt nicht zuzugeben, vielmehr

hatte man in der Aphrodite eine urspriinglich altpeloponnesische Gbttin zu

erkennen, deren Name Kypris mit der Insel Kypros nichts zu thun habe. In-

dessen ist sehr friihe Verbindung Athens mit Kypros nicht zu leugnen, s.

Wilamowitz Hermes XXI 600 A. 2, und damit hangt doch wohl die Ein-

ftlhrung des altesten Aphroditekultus, desjenigen der Urania, zusammen, s.

Preller-Ro bert I 349 A. 5.

S. 32,9. riacpioi;, VITI 5,2 nennt Paus. Agapenor ais Griinder des Heilig-

thums in Alt-Paphos und berichtet, dass friiher schon die Gottin in Golgoi

verehrt worden sei.

S. 32,10. Phoinikier in Askalon, s. F. Hitzig Urgeschichte und My-

thologie der Philistaeer 244.

S. 32,11. Ueber die Notiz, dass das Heiligthum der Aphrodite Urania

eine Stiftung des Aigeus sei, s. Wachsmuth I 410, der dies Heiligthum

fur eine Statte alten phoinikischen Kultus in Melite halt und meint, Paus.

13*
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halxi nur irrthdiulich die Nachricht von Aigt*us aU Stifter von dem Heilig-

thum in den Gttrten (C. 19,2) auf das st^tUche Heiligthum ttbertragen.

Letzterer Meinung stimmt (neben 1‘reller- Robert a. a. O.) Wilamowitz
Kydatben S. 157 fg. zu, der aber die Notiz deu Paus. von der as.syri*4chen

LVania ledigiich auf B^nutzung von Herod. I 131 zurUckftlhrt.

S. 32,13. Die uianuome Hildskule der Aphrodite Urania von

Pboidias Ut Monst nicht n&ber bekannt. Lolling *A(b;v<i 111 (SOI ineint, dass

l^au.*«. hier irrthdmlich ein Heiligthum der Aphrodite Pandemos der Aphrodite

Urania zugesehrieben habe, und dass die hier erw&hnte Statne des i^heidias

in Wirklichkeit nicht verschieden sei von der C. 19,2 erwfthnten Statue des

Alkamenes iv an die uach Plin. XXXVI 16 Pheidias die letzte Hand

gelegt haben solite. Aber s. die Gegenbemerkung von Hei sch Eranos Vindob.

S. 20 A. 1.

S. 32,14. Porph>Tion von Athmonon, eigentlich der bekannte Gigant,

nach einigen der ReprtUentant der Pboinikier, s. Wachsmuth l 414, wie

Palamedes, s. dagegen Wilamowitz Kydath. 134 A. 57.

S. 32,16. Zu ^o('atc xal vgl. 1 22,6. IV 34,11, cv iotp xai Vll 23,6, Tm uri VII

26,9, xcrtci xa auva xai I 19,2. 111 16,5, xarct xaurd xai ci 111 14,8. IV 9,6. 19,1

(codd. H st. xai).

Cap. XV.

Die Stoa Poikile und ihre Gemlildc.

S. 32,18. Wkhrt‘nd die C. 14,6 u. 7 b«*schriebenen Haulichkeiten zwar

in unmitOdbarer N&he des .Markts, aber nicht an diesem .selbst lagen, kehrt

Pau.«. jetzt wieder auf den Markt zurtlck, um no<'h einige Sehen.swardigkeiU>n

des5u*lben anzuftlhren, vomehmlirh den Hermes agoraios mit dem Markt-

thor und die Stoa poikile. Auf welchen Platz des Marktos diese zu ver-

setzen sind, hkngt theils davon ab, wie die frtlher erw&hnten Bauliehkeiten

der Agora angesetzt und vertheilt werden, theils an welcher Stelle man den

Paus. den Markt wieder betreten llUat; und sehr wesentlich auch davon, ob

man eine einheitliche Gestaltung des Markt platzes oder eine Trennung in

Kauf- und Staatsmarkt annimmt. Auch sind daboi zu UTllcksichtigen die

von Paus. nicht erwkhnten Hermen, die nach Menekles bei Harpocr. v.

' ICp^ai liefen ehco xoutXr^ xai "»0 Tcwi;. Ganz besonders kommt es

hierbei daranf an, an welche Stelle des Marktes die Stoa |K)ikile verlogt wird.

Wir mtlss«m uns auch hier damit begntlgrn, die wichtigsten Ansichten zu re-

gUtriren, wobei wir ganz absehen kbnnen von der verfehlten Hyiiothese

Lea k es S. 186, bei dem die bunte Halle ganz weit nach Osten, nicht weit

vom Thor der Athena Archegetis, belegen ist Ais wichtige Stellen, die zur

Beurtheilung der topographischen Fragen berangezogen werden ratissen, sind

auss**r der angeflihrten des Harpocr. vornchmlich zu nennen : fflr die Hermen

Xen. Hipj»arch 3,2 (MilchhOfer S. 14 . XXXIV 1), wo dieselben ais Aus-
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uud Eudpunkt der Festprozessionen bezeichnefc werdeii; fur den Hermes
agoraios Schol. Ar. Equ. 297, wonach er iv cqopf stand; Luc. Jiip.

trag. 33: 6 cqopaTo; 6 T:apa xrjv IloixtXyjv. B. A. 1 339,1: d^opaTo; 'Epti^; evA^^vrjsiv

rSpuTo xaxd xt;v cqopdv; liber die Lage der Poikile fehlt es ganz an naheren

Angaben. Bei der Ansetzung der Hermenreihe koramt es besonders darauf

an, wie der Wortlaut. bei Harpocr. 1. 1. gefasst wird. Die einen deuten ihn

so, dass die Hermen die Kbnigshalle und die Poikile verbanden; sie setzen

also letztere am Ostrande der Agora an und lassen die Hermen quer iiber

den ^larkt von West nach Ost gehen; so Curtius att. Stud. II 25, Stadt-

gesch. 170, bei dem die Poikile ungefahr in derselben Flucht liegt, wie die

Stoa des Attalos; das Thor mit dem Hermes agoraios liegt zwischen beiden

in der Mitte. Milchhbfer 166 setzt die Poikile zwar aiich an den Ostrand

des Marktes, der Kbnigshalle gegenliber, ISsst aber die Hermen von diesen

beiden Hallen aus parallel nach Norden gehen und versetzt das Thor vor das

Siidende der Poikile, den Hermes in seine Niihe, ein wenig nach der Mitte

des Marktes zu. Die meisten Topographen dagegen nehmen zwar an, dass

die Hermen quer Uber den Markt von Westen nach Osten liefen, setzen aber

die Poikile an den Westrand des Marktes, nbrdlich von der Kbnigshalle, so-

dass beide Hallen resp. das zwischen beiden stehende Thor mit dem Hermes

agoniios den Ausgangspunkt der Hermenreihe bilden: so Bursian de foro 12

u. Geogr. 1 286; Wachsmuth I 201 ff., bei dem die Hermenreihe den Ost-

rand des Marktes etwas siidlich von der Attalosstoa erreicht; zwischen Poikile

und Kbnigshalle iniindet die Strasse vom peiraiischen Thor her (auf der Paus.

nach der Ansicht von Wachsmuth den Markt betrat), wlihrend das Thor

mit dem in der Nkhe aufgestellten Hermes ganz nahe dabei, aber in der

Hermenreihe, lag. Aehnlich ist die Disposition bei Lange S. 64: da er

aber den Paus. vom Dipylon herkominen lUsst, miisste bei Annahrae seines

Planes Paus. zuerst schon bei der Poikile vorbeigegangen sein, ohne sie zu

erwkhnen, und ebenso ohne Erwiihnung das in der Hermenreihe belegene Thor

durchschritten haben. Anders denkt sich Weizslicker 593 die Lage der

Poikile und den Lauf der Hermen: er versetzt jene, da er die Trennung von

Kauf- und Staatsraarkt nicht gelten Uisst, an die Nordseite des Marktes, wo
sie im rechten Winkel auf die Kbnigshalle stbsst; zwischen ihnen, also in der

Nordwestecke des ^larktes, liegt das Marktthor, in der Nahe davon, aber

schon auf dem Markte selbst, der Hermes; die Hermenreihen aber gehen, in

der Nordwestecke beginnend, nicht einander, sondern den beiden Hallen parallel,

den Markt im Westen und Norden begrenzend. Nach dieser Anordnung hatte

Paus. beim Betreten des Marktes vom Nordwesten her zwar Thor und

Hermes sehen miissen, sie aber nicht erwahnt. Dasselbe gilt von Judeich

(Jb. f. Ph. CXLI 747, mit PlanS. 751), bei dem nur die Hermen anstatt vom

Marktthor aus nach dem Markte zu vielmehr ausserhalb des Marktes, ais

parallele Begrenzung des Dromos, der nach dem Dipylon zu fiihrt, laufen,

was ausserst unwahrscheinlich ist. Lolling S. 314 verlegt bunte Halle,

Thor und Hermes agoraios in die Nordlinie des Staatsmarktes und lasst die

Hermen rechts und links vom Marktthore bis zu den beiden Stoen laufen.

Harrison p. 126 verlegt die Poikile zwar auch an den Nordrand des
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Marktes, aber so, dass sie im rechten Winkel an die Nordseite der Attalos-
j

halle anstbsst; westlicli neben der Poikile liegt das Thor mit dem Hermes,

die Hermen aber vor der Nordwestecke des Marktes (nordbstlich vom Theseion-

iitigel) nach Osten zur 8toa Poikile, nach Siiden zur Kbnigshalle
;

Khnlich

Fallis, bei dem die Stoa poikile unmittelbar ndrdlich hinter den Resten der

sog. Gigantenhalle liegt, der Hermes agoraios in siidwestlicher Richtung von

der Stoa, vgl. S. 20 fg. Es ist zu bemerken, dass gegen jene Annahmen, bei

denen die Hermen in sich trennenden Reihen einzelne Seiten des Marktes um-

ziehen, wie bei Milchhdfer, WeizsKcker, Lolling, Harrison, die

Worte des Xenoph. 1. 1., wonach die Prozessionen apCajuvoiazo T(Lv'E|5jiuiv

zspt zr^v d-fopav xal vi espd zcp-.eXcrjvoir^, zu sprechen scheinen, da man darnach die

Hermenreihe nur an einer bestirnmten Seite des Marktes, und das ist doch

hbchst wahrscheinlich die Nordseite, ansetzen kann. Beztiglich des Markt-

thores sei noch bemerkt, dass dasselbe das friiheste Beispiel eines Triumph*

thores auf klassischem Boden ist, s. Curtius S. 221 u. ges. Abh. 1 101.

S. il2,10. Hermes agoraios nach Hesych. v. cqopaTo; 'Epjif;;- dfiopjzo

Keflpiio; dpxovTo; (vgl. dazu W ilamo witz Kydathen S. 207 A. 11, und gegen

die von Michaelis Hermes XXI 493 vorgescblagene VerSnderung ’Axer:opi$ou

Wilamovvitz ebd. 0(K) A. 2), unter dem Archontat des Kebris errichtet, das

zwar nicht sicher bestirnmbar ist, aber aller Wahrscheinlichkeit nach vor die

Ferserkriege flillt, vgl. Wilamowitz a. a. O. Wachsmuth 1 201, 11 431.

Da nicht gut anzunehmen ist, diuss die Statue, die von Bronze war, der Zer*

stttrung durch die Perser entgangen wlire, andrerseits sie nach Luc. .Tup.

trag. 33 von archaischem Stile war (e*j]pa»jiji.o;, sOzeptfparro;, dpyato; Ty;v dvoBeatv

TfJ; xdjir^;), so verinuthet Wachsmuth a. a. O., dass diese Statue, die Paus.

sah und von der zur Z**it des Ijukian die Bildhauer Abgiisse nahmen, wegen

ihrer ebenmiissigen Formen, nur eine nach den Perserkriegen errichtete Copie

des alten ( )riginals gewesen sei. Hinsichtlich des Aeussern namentlich der

alterthtimlichen avaSeoi; Tf,; xo^ir,;, vergleicht Per vanoglu A. 1. XXVI 75 das

Relief des archaischen Hermes von der Akropolis; Arndt (s. Arndt-

Bruckmann Einzelverkauf N. 134) einen von ihm publizirten Torso.

1 mhoof-Gardner vermuthen, die Hauptziige der Statue seien uns in dem

Mllnztypus pl. DD 20 ihres Xumism. comment. on Paus. erhalten. Klein

Arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. IV 24 A. 41 schrieb die Figur vermuthungs-

weise dem Kalamis zu. Dass der Hermes agoraios mit Unrecht von manchen

Seiten mit dem 'Ep^iyj; i:poz xf, “uXtoi, cf. Harpocr. v. i:po; -uXtSi 'Epjif^;, ebenso

Phot. u. Suid., identifizirt wurde, dass djiher auch nicht die -yXt; (sicher ein

Mauerpfdrtchen) mit dem hier erwJihnten Marktthore identifizirt werden darf.

weist Wachsmuth 1 207 tf. nach. — Statuen des Hermes ais des Handels-

gottes waren auch in anderen Stfidten auf dem Marktplatze aufgestellt, vgl.

Wachsmuth II 430 A. 1. Bei der hier erwlihnten haPe. nach Ps. Plut. Vit.

dec. orat. p. H44 B Kallistratos, Sohn de,s Empedos, einen Altar gestiftet.

ebd. Thor mit Tropaion, beziiglich auf den Sieg der Athener uber

1’leistarchos, den Reiterobersten des Kassander, 319 v. Chr. Droysen ver*

muthet. dass der Sieg, an welchen dies Tpoxa-.ov erinnern solite, zur Zeit der

Belagerung des IViraieus durch l^olysperchon erfochten worden sei, II 1,226
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Anm. 1. Da Kassander bereits 317 wieder Athen unter makedonische

Herrschaft brachte, muss das Thor unmittelbar nach dem Siege errichtet

worden sein, nach Curtius S. 224 ais Triumphalthor zum bleibenden An-

denken des Sieges, wahrend Wachsmuth I 205 es vornehmlich ais Festthor

betrachtet, bestimmt fiir den Durchzug der vom Dipylon herkommenden

Prozessionen. An wie verschiedene Stellen des Marktes es versetzt wird,

haben wir oben gesehen; wenn Curtius eri. Text S. 52 es in der Herinen-

reihe ansetzte, wie Wachsmuth [ 206, Lange Taf. 7 und andere es eben-

falls thun, so ist er Stadtgesch. S. 226 zu seiner fruheren Ansicht (att.

Stud. IT 24) zurtickgekehrt und setzt es direkt siidlich von der Stoa des At-

talos, zwischen diese und der Poikile an.

S. 32,21. Die Stoa Poikile hiess ursprtinglich nach ihrem Erbauer

(d. h. wahrscheinlich Stifter, nicht Baumeister, s. Wachsmuth II 500 f.)

Peisianax, Schwager des Kimon, die IIsiaiavaxTao; 3Toa, cf. Plut. Cim. 4, Diog.

Laert. VII 5. Nach Robert Hermes XXV 422 ware Peisianax nur der

Vorsitzende der Baukommission gewesen, doch widerspricht Furtwangler
Meisterw. 56 A. 4 mit Recht. Erbaut wurde sie vermuthlich nach 457,

vgl. ebd. S. 65. Wie trotz zahlreicher Erwahnungen die nahere Bestimmung

ihrer Lage am Markte nicht mbglich ist (Wachsmuth, der I 207 die Poikile

an der Westseite des Marktes ndrdlich von der Miindung der peiraiischen

Thorstrasse ansetzte, s. oben, erkliirt II 502 A. 1 die genaue Bestimmung der

Lage ais noch immer nicht gesichert), so ist aucli ihre Gestalt nicht iiberliefert.

Da sie ais Lesche, d. h. zum Aufenthalt fiir das Publikum dienen solite,

zunachst aber nicht fiir praktische Zwecke anderer Art bestimmt war (vgl.

Wachsmuth II 445 f.), so darf man fiir sie die bei Leschen iibliche Form

einer langen, auf drei Seiten geschlossenen, auf der einen Langseite (vermuth-

lich nach Siiden zu) offenen Halle annehmen (vgl. Michaelis Compos, d.

Giebelgr. d. Parth., Tiibing. 1870, S. 28 iiber die Lesche in Delphi). Mit

Gemalden verziert wurde die Halle durch Pol}'gnot mit seinen Genossen

Mikon und Panainos nach Plut. Cim. 4, Harpocr. v. IIoXu^vujxoc, Plin. XXXV
58; nach 0. Jahn arch. Aufs. 16 If. und Brunn gr. Ktinstl. II 19 scheint es,

dass Polygnot den trojanischen Krieg, Mikon die Amazonenschlacht, Mikon

und Panainos die Schlacht bei Marathon malten, vgl. Wachsmuth II 503.

Ob die Gemalde auf die Wand selbst oder auf Holztafeln gemalt waren, geht

aus den Nachrichten der Alten nicht mit Sicherheit hervor; da nach Synes.

epist. 54, u. 135 gegen Ende des 4. Jahrh. n. Chr. ein rbmischer Prokonsul

sie wegnehmen liess, wobei Synesios den Ausdruck aavtBsc gebraucht, so hat

man in der Regel Holztafelgemalde angenommen, und 'so auch Wachsmuth
504; Freskogemalde nahmen dagegen an Letronne lettr. d'un antiq. p. 202 ff.,

Brunn a. a. 0. 61 ff. u. a. Zur Litteratur iiber die Gemalde ist ausser den

angefiihrten Schriften noch zu vgl. Bbttiger Archaol. d. Malerei S. 249,

Kliigmann die Amazonen S. 48, Heydemann Alexander d. Gr. u. Dareios

Kodom. auf unterital. Vasenbildern, Halle 1883, S. 8, Benndorf Heroon von

Gjblbaschi-Trysa S. 156. Ausfiihrlich und zusammenfassend Wachsmuth a.

a. 0. Ueber die Vertheilung der Gemalde auf die Wandflache s. unten.



200 1 16,1 — 3 .

S. 82,2*2. Uemalde der Schlacht bei Oinoe. Der Gegenstand dieses

(ieinaldes Ist streitig. Die Schlacht bei Oinoe (die richtige Namensforra ist

Oivuitt, s. Wilarnowitz Herakles II 91), in der die Athener die SjMirtaner

besiegten, erwahnt Paus. ausser hier noch X 10,4, sie iat jedoch sonst un-

bekannt. A. Schafer A. A. 1862, S. 371 (Histor. Aufo. S. 43 f.) stellte die

Vermuthung anf, dass hier ein Irrthurn des Paus. resp. der athenischen

Frenidenftihrer vorliege, entstanden durch das einer Figur des GeinSldes bei-

gesehriebene Wort Oino^, womit die gleichnamige Stadt der marathonischeii

Tetrapolis gemeint gewesen sei, nicht das argolische Oino^*; dargestellt gewesen

sei demnach ein»? heroische 8zene, die BeschUtzung der hilfesuchenden

Herakliden seitens des Theseus gegen Eurystheus, worauf sich aucli Arist.

F*lut. 382 ff. und 8chol. ebd. beziehe. Diese Hypothese erfuhr Billigung bei

Michaelis Parthenon S. 37, Heydemann a. a. O. 10 A. 2^F; Widerspruch

bei Kltigmann a. a. O. 44 A. 78, Benndorf a. a. 0., BrUckner A. M.

XIV 40') und eingehend bei Wachsmuth 8. 519, der vomehmlich davon aus-

geht, dass das Geinaide allem Anschein nach init den dn*i Darstellungen der

Hauptwand garnicht zusammenhiug, sondern fllr sich auf einer Schmalseite

gemalt war. Die 8chlacht bei Oino^‘ vvird aus historischen und epigraphlschen

Grdnden (vgl. die Insehr. C I A 11 161) von Bruun B. d. 1. 1851, 135;

rrlichs .11). f. Ph. LXIX 380, Kbhlor Hermes V .5, Curtius Gr.

(lesch. IIP 763 in den korinthlschen Krieg versetzt; vgl. Wachsinutb 8. .521.

Das Gemklde wUrde also gamicht von Polygnot und seinen Genossen her-

rdhren und, wie vielleicht auch noch andere (cf. Plin. XXXV 76), erst

sp!it»*r hinzugefligt worden sein, vgl. (hirtius 8tadtgesch. 204. Auf einem

ganz andern 8tandpiinkt stehf dagegen Robert Hermes XXV 412. Dersidbe

geht von der ZusammengehOrigkeit aller vier von Paus. b«*schrieben«'n

Gemaide aus, sowie von der bei Paus. X 10,3 rrwJihnten Grupp»* in D«*Iphi,

die den von Argiverii und Athenem bei Oino<* erningenen 8ieg Uber die

I^ikedaimonier v**rherTlicht und von den Bildhauern Hypatodoros uud

Aristogeiton gefertigt war. Eine die Namen beider Meister enthaltende

KUnstlerinschrift (CIO l 25, Ldwy In.schr. gr. Bildhauer S. 80 N. 101)

galt frUher fUr nachgeahmt archaisch (Kirchhoff 8tud. z. Gesch. d. griech.

Alph. ® S. 132), wird ab«'r jetzt ron Kirchhoff ebd. ^ 8. 142 A. 1 fdr sehr

b«>trtichtlich ttlter, ais der Anfang des vierten Jahrh. gehalten, sodass darnach

dieser Hypatodoros mit dem von Plin. XXXJV 50 in 01. 102 angesetzten

gleichnamigen Bildhauer nicht identisch sein kbnnte. Robert versetzt dem-

nach, unter Benifung auf Thuc. I 102, wo von dem um 463 geschlossenen

Blindniss Athens mit 'Argos beriehtet ist, die 8chlacht bei Oinofi in die Zeit

tler Pentakontaetie, die Entstehung des Gemlildes und der delphischen Grupix?

in die .Tahre 462—4.58. Beistiinmend Kussert sich Loeschcke F>stschr. d.

Ver. von Alterthums fr. imRheinl. 1891, 8. 19; vgl. aber die Gegenbemcrkungen

von .Tudeich .Tb. f. Ph. 7.57 A. 12, der an der Kohlerschen Datining

der 8chlacht und dem spftteren Urspninge des Bildes festhait, ebenso Furt-

wftngler Meisterw. S. 64.
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S. 32,25. G emiilde der A mazonenschlacht, Theseus und die Athener

gegeii die Amazonen. Nach Arist. Lysistr. 678 f., cf. Schol. ib., riihrte dies

Geraalde von Mikon her; dasselbe bezeugt Arriau. Anab. VII 13,5, wo nur

irrthiiralich Kijjuovo; anst. Mixojvo; in den Hss. steht. Beschreibungen des Bildes

existiren nicht, nur geht aus Aristopb. 1. 1. hervor, dass die Amazonen zu

Pferd dargestellt waren. Die von Kliigmann A. d. I. XXXIX 211 ver-

suchte Rekonstruktion bat dieser selbst, nacb dem Widerspruche von E.

Schulze de vasculo picto Amaz. pugn. referente (Gotha 1870) p. 4, wieder

zuriickgenommen (Amazonen S. 46 A. 1); doch glaubt man sicher mit Recht,

Reminiscenzen aus dem Gemalde in den Amazonenschlachten der rothfigurigen

Vasenmalerei (Klugmann Amazonen S. 46) und in den entsprechendeii

Reliefs des Heroons von Gjdlbaschi-Trysa (Benndorf Taf. XIV fg. und Text

S. 139) zu erkennen, vgl. Wachsmuth II 513 f.

S. 33,4. Gemalde der Einnahme Ilions mit Darstellung der zum

tTrericht iiber Aias versammelten Fiirsten; Aias, Kassandra und andere gefan-

gene Troerinnen waren mit darauf dargestellt, nacb Plut. Cim. 4 aucb die

Laodike
,

deren Kopf die Portratziige der Elpinike, der Schwester des

Kimon, zeigte. Die Szene der Verhandlung iiber die Schuld des Aias hatte

Polygnot aucb in der Lesche zu Delphi dargestellt (Paus. X 26,3); dass er

der I^ialer des Bildes in der Poikile war, bezeugt Plut. 1. 1. Wacbsmuth
11 516 f. vermuthet, dass auf dem Gemiilde den attischen Helden Menestheus,

Akamas und Demophon eine wesentlicbe Rolle zuertheilt war; aucb nimmt er,

entsprechend der Darstellung der Marathonschlacht, Dreitheilung des Bildes

an, etwa so, dass der eigentlicben Eroberiing der Stadt die Szene mit dem

hblzernen Pferde vorausgeschickt war. Dass „der den polygnotischen Werkeii

durchweg eigene Charakter symmetriscber Anordnung mit hinlanglicber Deut-

liehkeit zu erkennen sei,“ vermag ich bei der Sparlichkeit der Nachrichten

gerade iiber dies Gemalde nicht einzusehen. Vgl. iiber dies Gemiilde Robert
Iliupersis des Polygnot S. 73.

S. 33,7. Gemalde der Schlacht bei Marathon, das bertihmteste

unt(T allen Bildern der Poikile und daher oft allein genannt, s. die Stellen

bei Wachsmuth II 505 A. 1. Ais Maler werden genannt Mikon bei Ael. n.

an. VII 38, Arr. anab. VII 13,5, Harpocr. v. Mixojv, Sopatr. 1 8 p. 120

(Walz), und Panainos bei Paus. V 11,6, Plin. XXXV 57, jedoch nie beide zu-

sammen; dass tibrigens von manchen aucb Polygnot ais Urheber des Bildes

bezeichnet wurde, bemerkt Ael. 1. 1. — Nacb der genauen Bescbreibung, die

Paus. von dem Gemalde giebt, nahm Bdttiger a. a. 0. 249 eine Theilung

des Bildes in vier Szenen an, Brunn II 21, dem Wachsmuth beistimmt,

eine Dreitheilung: unentschiedener Kampf der Athener und Plataier mit den

Persem (Z. 7 u. 8), Flucht der in den Sumpf getriebenen Perser (9 u. 10),

Kampf bei den Schiffen (10—12). Die Ansicht von Lugebil Jb. f. Ph. Suppi.

Bd. V 652, dass Z, 7 binter ~(pc/.f9jc, eine Liicke sei, in der einerseits die

Bescbreibung einer Szene des trojanischen Gemaldes, andererseits die einer

vorbereitenden Szene der Marathonschlacht (Miltiades die Athener anfeuernd)

gestanden habe, weist Wachsmuth 505 A. 2 und 506 A 1 mit Recht

zurtick.

S. 33,8. Die Plataier waren nacb Ps. Demosth. LIX 94 dargestellt
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01^ sxaaxo; xcr-^ou; styev, jj&x xpog^or,&ujv, o{ xa; xyva; xa; Hv.(ufjta; e/ovx®;. Benn-

dorf, der mehrfaeh auf Analo^een der Reliefs von Gjdlbaschi mit den Bildern

der Poikile hinwelst, vergleicht mit dieser Gruppe die Anfangng^ruppen des

Friese» mit der Feldschlacht, Taf. IX A. 2.

ebd. ^3ov r^v 'Axxuov, das attische Heer, V 4,7, Polyain. I 44.

ebd. Die Barba ren waren nach Pers. 3,53 bracati, also in ihren na-

tionalen Anaxyriden dargest**llt; wie es nach Sopatros l. 1. scheint, auch von

hftherem Wuchs, ais die Helleuen. Nach Plin. XXXV 57 waren uuter ihnen

die Anftlhrer Datis und Artaphernes portrkUihnlich dargestellt.

S. 33,10. s; xo in den grossen Sumpf von Kato-Suli, s. zu 1 32,7.

33,12. D»*r Heros Marathon war vermuthlich, ebenso wie die andem

Gbtter und Hen>en: Theseus, Athene, Herakles und Echetlos, ira

Mittelbilde dargestellt, wie Brunn S. 21 und Wachsmuth S. 507 f. an-

nehmen, wiihrend Heydemann S. 9 sie an die Schlussszene versetzen will.

Mit ivxaOHa Z. 18 ist ab«T nicht nur dies**, sondem das ganze GemlUde ge-

meint. Ob die Gi)tt**r ais 'rheilnehmer am Kampfe oder ais blosse Zuschauer

dargestellt waren, die durch ihr Krscheinen Schrecken und Entsetzeii unter

<len Feinden verbn*iteten iho Brunn u. Wachsmuth), erfahren wir nicht;

doch war der Heros Kchetlos, lll>er den Paus. l 32,5 noch handelt, wahr*

scheinlich mit der PHugsdiar dn*inhauend dargestellt, wie eine lihnliche Figur

etruskischer Asohenkisten (vgl. A. d. I. VII 104, IX 25<l u. s.)

S. 33,15. xpilixw;, ebenso ( 'ap. 82,4, vgl. Diod. IV 39 *A^rp»«iot xpuixoi xil>v aX-

XiMv ii; ^«ov ixipr,oav >hi3icr.; x^MlpoxXia, Artstid. K»*de auf Herakl. I S. 58 Dind.,

Leuktr. l S. ^139.

S. 33,16. Kallimachos und .Miltiades. Ij**tzten*r gehiirte aller

WahnM*heinliehkeit na» h <ler ersten Sz«*ne an, obgleich Brunn die Mbglich-

keit zugelnn will, dass sich einzelne Figuren in den vers<'hiedenen Abthei-

lungen wiederholten. Nach Aeschin. lll 18<l, Sehol. .Aristid. III p. 5«V6

I Dind.), Gorn. Nep. Milt. t> war Miltiadt*s gi*malt, wie er mit ausgestreckter

Hand auf die Barbaren hinweis**nd die Seinen zum Kampf auffonierte. Benn-

dorf vergleicht damit einzelne Figuren der Schlachtszenen von GjOlbaschi

I B 6, 8 u. 10), sowie eine auf der Schwertscheide von Nikopol (ebd. S. 157

nach Compte-rend. de St. Petersb. 1864 Taf. V 1). Nach Plin. l. l. waren

.Miltiades und Kallimachos, sowie der ebenfalls abgebildete Kynaigeiros, |x)r*

trtltlihnlich darg»*sU*llt ; letzterer l>efand sich nach dem bekannten Bericht des

Herod. VI 114 auf der letzten Szeue, dem Schilfskampf, und hier waren

nach Ael. n. an. VI 1 38 bei ihm noch F2pizelos und Kallimachos. welch

letzterer nach Herod. 1. 1. beim Kampf bei den Schiffen fiel.

Betreffs der Vertheilung der vier GemlUde auf die Wlinde der Stoa

(man nimmt in der Regel, den I>eschen entsprechend, eine Langseite und

zwei Schmalseiten ais Wandflachen an) herrscht Meimingsverschiedenheit.

Zwar schliesst man aus den Worten S. .32,25: Iv xiji ju3«m ximv xoiy/ov. dass

die Amazonenschlacht auf der Langseite, die Schlacht bei Oino** dagegen auf

der einen Schmalseite gemalt war; doch unsicher ist die Vertheilung der

b*Mden andern Bilder. KUigmann a. a. U. S. 44 dachte sich alie dn*i Ge-

mfilde — Amazonenschlacht, da*< eingenomraene Ilion, Marathonschlacht —
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aiif der Langseite, wobei die Schmalseiten zuerst leer blieben und die eine

erst spater zur Verherrlichuis^ der Schlacht bei Oinoe benutzt wurde. Benn-
dorf a. a. 0 . stimmt ihm bei und vergleicht damit die Komposition der

Westwand des Heroons von Gjolbaschi; in der Poikile: Flotte — Schlacht in

der Skamandrosebene — das eingenommene Troja — Theseus und die Amazonen
(also in umgekehrter Reihenfolge von rechts nach links, wahrend Paus. sonst in

der Regel von links nach rechts beschrieben zu haben scheint; die Schlacht

bei Oinoe miisste alsdann auf der rechten Schmalseite sich befunden haben);

in Gjolbaschi: Flotte — Schlacht in der Skamandrosebene — das besturmte

Troja — Achill und die Amazonen. Doch wendet sich Robert Hermes

XXV 416 nicht mit Unrecht gegen diese mehr ausserliche Parallele; abge-

sehen von zahlreichen Verschiedenheiten im einzelnen bilden die vier Szenen

von Gjolbaschi Theile einer einheitlicheu Sage, wahrend in der Poikile drei

verschiedene Vorgange dargestellt sind. Robert selbst lasst die Vertheilung

unentschieden, neigt sich aber dazu, dass die beiden mythischen Schlachten

nebeneinander auf der Langwand, die beiden historischen einander gegenuber

auf den Schmalwandeii der Halle vertheilt waren, was natiirlich nur angeht,

wenn man die Schlacht von Oinoe mit ihm in die Pentekontaetie verlegt und

ais zu dem urspriinglichen Bilderschmuck der Halle gehbrig betrachtet.

Wachsmuth 50*2 schliesst sich Klugmann an; Harrison p. 138 ISsst es

unentschieden.

S. 33,18. izu 1'xuuvatojv, illi .Jahr 423 lieferten die Athener den Skio-

naiern und den mit ihnen verbvindeteu Peloponnesiern ein siegreiches Gefecht,

s. Thuk. IV 131.

8 . 33,19. Pechtiberzug zuin Schutz gegen Rost; auch Asphalt wurde

in dieser Weise zuni Anstrich von Eisen- und Bronzegerathen verwandt?

Plin. XXXIV 15, ib. 148, XXXV 182. Wachsmuth bezieht auf diese

Schilde auch Arist. Vesp. 15 flf.

S. 33,21. Dio Chrys. TT 26 M nenut unter den bekanntesten Ruhmes-

denkmSlern t«; Aaxo')vujv aaxiSa; tujv sv HuX(o t:ot£ «Xovcojv.

Gap. XVI.

Bildsiiulen vor der Stoa Poikile. Seleukos’ Bildsaule, Thaten

und Tod.

S. 34,1. Statue des Solon, von Erz, von Demosth. XXVI 23,

Ael. var. hist. VIII 16, Liban. III p. 54 (Reiske) durchweg ais iv «70^7

befindlich bezeichnet. Die Statue des Seleukos, Z. 2, wird sonst nicht erwahnt.

S. 34,7. Seleukos flieht zu Ptolemaios Lagi, s. Gap. 6,4.

S. 34,8. ax£xx£iv£v, bei Ipsos, s. Gap. 6,7.

S. 34,9. £tXs — uoxEpov, 01. 123,2, a. 285 musste sich Demetrios nach

verlorener Schlacht ergeben. Plut. Demetr. 49, vgl. lustin. XVI 2,6, Trog.

Prolog. 16.

S. 34,10. -M Aua^j-a/ou xax£tp7C(axo, bei Korupedion a. 281, s. Gap. 10,5.
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S. ^14,11. xf,v — rafii^aiv ’A'/T»oy«p, iiach Meiiin. 226 a 40 wolltc er

nach Makedonien xoJ>ov e^^tov ti); Droyseu II 2,320.

S. 3^1,13. llxoX5|iato^ — x«<peu'f(u;, 8. Caj). 10,4 Auo^v^fKi — ajia crfoyivy] xol>;

aXeXcpoo^ xoo<;

8. 34,14. xoXjifJw. xpoys'po^ xcr» ayxo KEpct'jv&; xaXoojuvo;, vgl. X 10,7;

richtiger ais Meum. 225 b 15 oto xr;v jxaxovr^a xat <rx6vo*av.

S. 34,16. leXeuxov xxttvei, Meran. 226 b 10, App. Syr. 6)2, lustin.

XVII 2,1.

ebtl. Die paoiXtl; sind, wenn der Text richtig ist, eiiie Art (larde, 8. dic

iin krit. Apparat angegcbenen Stellen.

8. 34,17. raXcfxatc xpaixo; — avxrxcr^aa^o*., 8. ZU Gap. 4,1.

8. .‘44,18. <iv€30)a<r:o, er bahnte sich den Weg oach Miik»‘doiiieu durch

den 8ieg Uber die Kelten bci Lysimacheia a, 277, s. Droysen 11 2,355

A. 1, vgl. Gap. 13,7.

8. 35,1. Zur GrUudung von 8<?leukeia am 'Figrls durch deu ersten 8e-

leukos vgl. 8trab. XVI p. 738, App. 8yr. .58, los. Ant. XVIII 9,8, Plin.

VI 122, Aimn. Mare. XXI 11 6,23. Kr war Uberhaupt ein gros.scr

8t&dU*grUnder, s. das Verzeichni.s» Ind Appian. 8yr. 57, vgl. Droysen III

2,2.54 ff.

8.35,2. oxiXixtxo piv — jxtXrxixo die • cmplutische Wicderholung rnit

dea init |iiv vorau8g**henden Wortea, die Herodot sehr geUiufig ist (s.

Pfundtner Paus. |>erieg. imitator Herodoti 22), komint iingemein hkufig vor;

wir fUgeu zu deu von Pfuudtner aiifgezklilten B«*ispielen einigebinzu: 12,5.

44,7, 11 6,2, VI 1.5,4. 16,4. 10,8. 20,18, VII 14,5. 17,0, VIII 6,6. 10,1, X
30,0. 32,10.

Gap. XVII.

Altar dc8 FHeos, der Aidos, der Pheinc und der Horine. Gyiii-

nasion des Ptoleinaios und Hildskiilen darin. Teinpel des Theseu»

init seinen Gemlilden. .Minos und Theseus. Verschiodene Erzftli-

lungen Uber das Ende des Theseus.

8. J45,5. oox i<; axcrvxa; s. ZU Gap. 27,3.

8. 35,6. Altar dea Mitleids. Von Curtius att. 8tud. II ^44, eri.

'IVxt 8. 52 nach der 8UdhJilfte dea Marktes in die Gegend dea ZwUlfgUtter-

altars (so auch Milchhdfer 167, wegen der den Altar umgebenden Baum-

ptlanzungen), dagegeu von Wachsmiith 1 211 .auf die Nordhalfle des

Marktes veraetzt. Nkhere Bestimmungen fehlen; Wilamowitz Kydathen

8. 201 A. 4 liuasert die Vermuthung, dass der Altar des Mitleids niit dem

der zwUlf GUtter (den Paus. gar nicht erwlihnt) vielleicht identisch sei. Er-

wtihnt wird diese KultstJitte, wegen des darait verbundenen ausgedehnten Asyl-

rechtes sehr oft; vgl. besonders die Schildening bei Stat. Theb. XII 481 ff.

AusfHhrliche Behandlung bei Wachsrauth 11 486.
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S. 35,7. jidvoi, ist nicht ganz richtig, Wachsmuth II 436 A. 3 erinnert

daran, dass z. B. in Epidauros ebenfalls ein 'Kkioo puijjidt; sich befand, s. ’Ecp.

apx- 1883, Sp. 150; dagegen waren nach Diod. XIII 22 die Athener die

ersten, welche dem Eleos einen Altar errichteten; die cpiXav&pojxta der Athener

wird oft rtihmend erwahnt, s. Wachsmuth 437 A. 1.

vS. 35,8. ^ol»; zXsov, vgl. Acta apost. 17,22 mxa Tcavia (ij;

dsi3'.o«nxov£Tdpou; u|Jl5; llsajpdi.

S. 35,9. Altare der Aidos, Pheme und Horme, von Curtius
eri. Text S. 52 in die Nahe des Zwdlfgbtteraltars versetzt, Monatsber. der

Berl. Akad. 1878, 80 in die Nahe des Leokorions; doch war der Altar der

Aidos nach Eustath. ad II. X 451 p. 1279,39 rapa xdv rfj; IloXidSof; ’A97]vaQ vso>v,

also auf der Akropolis (cf. Hesych. ArBoD; ficajid;. B. A. I 355,16), wohin viel-

leicht auch die beiden andern Altare zu versetzen sind, s. Wachsmuth
TI 440.

Atoiu;, die Personifikation der Sittsamkeit, wird zuerst bei Hesiod op. 200

erwahnt, sie entflieht beim Entstehen des eisernen Geschlechts mit der Nemesis

von der Erde. Zrjvl oovtlaxo; Hpovcov Aioui; iir’ Ip^oii; rdai heisst sie bei Soph.

O. C. 1267; ihre Tochter ist die Sophrosyne C I A II 2339; auch galt sie ais

Amme der Athene, s. Schol. Aesch. Prom. 12. B. A. I 355. Paus. rhet.

bei Eustath. a. a. 0., vgl. auch III 20,10.

Zu OrjiiT] vgl. ‘'033a Ai6; dpfeXo; II. 2,94, Od. 24,413; nach Schol. Aesch.

1,128 wurde der Altar errichtet zur Erinnerung daran, dass die Kunde von

dem See- und Landsieg des Kimon in Pamphylien am gleichen Tage nach

Athen gelangte; vgl. Aesch. 2,145 xfi jiiv orjjxoaia Huojxsv u>i; Uscp. — Die

'Opjxrj wird bei August. C. D. XIX 4 wiedergegeben durch impetus vel actionis

appetitus, und Plutarch de Stoic. repugn. 11 erkiart sie ais xoti dv&ptorou Xd*foc;

rpoTcaxxixo; ayxij> xoy zoietv (Siebelis).

S. 35,11. Gymnasion des Ptolemaios, jedenfalls des Ptolemaios

Philadelphos. In diesem Gymnasion, das auch kurzweg unter der Bezeichnung

Ptolemaion vorkommt, fanden dffentliche VorMge statt, vgl. Cic. de finib. V 1,1,

C l A 11 417 Z. 19. Dass sich daselbst eine Bibliothek befand, die vielleicht noch

von dem KOnige selbst gestiftet war, und zu der spater die Epheben Beitragc

stifteten, lehren darauf beziigliche Inschriften wie CIA II 468; 480; 482

u. a., meist mit der Formel: loooav xal pipXia st; xvjv iv llxoXsjxatoj pipXioH/^xrjv;

vgl. Dittenberger de epheb. att. p. 51. Aus den in der Nahe der Atta-

losstoa in ungemein grosser Zahl gefundenen Ephebeninschriften, auf denen

dfters das Ptolemaion genannt wird, geht hervor, dass das Gymnasion in jener

Gegend, d. h. im Osten oder Nordosten der Agora, belegen war; vgl. Wachs-
muth 1 217, Milchhbfer 169. Doch sah Leake 188 mit Unrecht in jenen

Ruinen, die sich seither ais die der Attalosstoa herausgestellt haben, Reste des

Ptolemaion; ebenso noch Bursian I 290. Die von Lolling 319 A. 3 und

und Milchhbfer a. a. 0. geausserte Vermuthung, dass das von Paus. erst

I 18,9 erwahnte Gymnasion des Hadrian, dessen Ruinen noch vorhanden sind

(bstlich von der Attalosstoa), an die Stelle des iilteren Baues des Ptolemaios

getreten sei, Ifisst sich nur halten, wenn man dem Paus. die Autopsie bei Ab-
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fassung seiner Beschreibung abspricht iind den Widerspruch auf die Benutzung
verschiedenartiger (^aellen zurUckfUbrt, wie das Milchhdfer thut. Wahr-
scheinlicher aber sind die Ansetzungen bei WeizsScker und Harrison, auf

deren i^liinen das rjyrnnasion des Ptoleiuaios direkt bstlieb von der Stoa des

Attalos, resp. zwischen dieser und dem Gyuinasion des Hadrian liegt (ebenso

i»**i J u d e i c h a. a. O.).

S. 35,13. Statue des luba. Brunn wollu* (A. d. I. XXXllI 412) in

einem in jener Gegend gefundenen Kopfe von freiudartigem Aussehen den des

luba erkennen. Wachsmuth 1 1173 A. 1 verinuthet, dass eine andere Statue

des luba auf der Burg gestanden habe, wo die Basis einer Ehrenstatue seiner

Frau gefunden worden ist.

ebd. Statue des Chrysippos. Die Vermuthung Bursians de foro

p. 5, dass die von Cic. de finib. 1 11,39 ais in Ceramico betindliehe Statue

des sitzenden Chrysippos niit ausgestreckter Haud, die auch Diog. Laert. VII
1H2 erwlihnt (sie hiess scherzweise \Veil eine Pferdetigur sie zum
Theil verdeckte), init der hier angefUhrten identisch sei, wird von ^Vachs•

inuth a. a. O. A. 4 und von Lolling a. a. O. rait Rt*eht stark bezweifelt.

S. 35,14. Tempel des Theseus. Seine l,*age in der NlUie des Gyinnasions

bezeugt auch Plut. 4'hes.' 311: xat xitxa’ juv iv }U3r, rokci xapd to vyv (ujivaotov.

h>baut wunle das Heiligthum durch Kiiuon, der hier den auf Skyros aufgi*-

fundenen Gebeinen des Heros eine SUitte grllndete i409 v. (’hr.), vgl. Plut,

Cim. 8, Schol. Aeschin. 3,13; Uber die Einholung der Gebeine vgl. Thuc. 1

98, Plut. Thes. 35 sq., Diod. IV 62, XI 60. Ks war von einem umfang-

reichen Hezirk toO CIA II 446 Z. 13) umgeben. der ais Asyl

fUr Verfolgte diente, Diod. IV 62, Plut. Thes. 36, K. M. v. Hr,3StOV und Hr, 3610tpvy.

bisvveilen auch ais militlirischer Sammelphitz benutzt wurde, vgl. Thuc. VI 61.

.Auch Ilathssitzungen wurden da.selbst abgehalten, C I .A II 481 Z. 4. Auf
Spiele und Opfer im Theseion beziehen sich verschiedene Inschrifbm s. Milch-

hdfer S (^. liV' 1. — Wie oben erwlihnt, galt lange Zeit (zum ersten Male

erwlihnt im sog. Pariser Anonymus, s. Wachsm uth I 743) der wohlerhaltene

'IVmpel auf dem sog. KoIonoshUgel, ein Hexastylos p«*ripttTos, dessen Metopen

'Phaten des 'Pheseus aufweisen, fUr das Theseion, unt«*r welcher Bezeichnuug

diLs Bauwerk heute noch geht. Vgl. Leake 362. Naehdem Ross zuerst die

Hichtigkeit der Benennung angezweifelt und den Tempel dem .An‘s zugeschrieben

hatte, sind sehr verschiedenartige Ansichhm Uber die einstige Bedeutung des

Tempels aufgestellt worden, vgl. Bbtticher Ber. Ub. d. .Ausgrab. S. 181

und Philol. Suppi. Hd. III 383, 'Curtius eri. Text S. 36 u. 53, Wachs.
muth Rh. Mus. XXI 44, Lolling G. g. X. 1874, 17, anderes s. oben zu

S. 32,2. An der alUm Benennung halten iinter den Xeueren noch fest vor-

nehmlich Bursian I 288, Schultz de Theseo (Bresl. 1874), Wilamowitz
Kydathen S. 136, wlihrend l>esonders die Topographen entgegengesetzter Mei-

nung sind. Die GrUnde, die gegen die Deutung ais Theseion sprechen, hat

Ubersichtlich zusammengestellt Milchhdfer 170. Sie beruhen hauptsachlich

auf dem Charakter des Bauwerks, dessen Eingangsseite nach Osten liegt

wlibrend die Heroa nach Westen orientirt waren ;‘der Stil der Architektur wie

der Skulptureu spricht fiir Entstehungszeit unter der Staatsverwaltung des
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Perikies; in den Metopen aber spielt Herakles eine bei weitem wichtigere

Rolle, ais Theseus. Ganz besonders aber sprechen gegen jene Identifizirung

topographische Bedenken; denn das Ptolemaion, in dessen unmittelbarer Nahe

nach den oben angefiihrten Zeugnissen das Theseion lag, kann unmdglich nacb

dem Westen der Agora verlegt werden. Auch macht Milchhdfer a. a. 0.

darauf aufmerksam, dass nach Demosth. XVIII 129 u. XIX 249 das Theseion

in der Nahe des Heiligthums des icapoz belegen war, welch letzteres

nach dem Funde zweier grosser, darauf beziiglicher Inschriften (C L A Ii

403 sq.) am oberen Ende der Athenastrasse gelegen haben muss. Demgemiiss

finden wir auf den meisten neueren Planen das Theseion, resp. den Bezirk des

Theseus, dstlich von der Agora angesetzt, sudlich vom Gymnasion des Ptolemaios,

ebd. Gemiilde im Theseion. Auch diese Gemalde riihrten aus der

Schule de» Polygnot her; nach Harpocr. v. IIoXu^vwto; (cf. Suid. und Phot.

s. h. V.) war Polygnot selbst der Maler iv -tu Or^oiio; tspto (wie man allgemein

anst. ev Tto liest), wiihrend Paus. selbst 8. 36,3 den Mikon ais Maler

nennt
;

sei es nun, dass Polygnot wirklich mit Antheil gehabt hat, sei es, dass

man ihm spater die Bilder beilegte, die sein Hauptgenosse gefertigt hatte. —
Das erste Gemalde stellte die Amazoneuschlacht dar; iiber die Z. 16

erwiihnte Darstellung der Amazonenschlacht auf dem Schilde der Athene Par-

thenos s. zu Gap. 24,7 ;
iiber die auf dem Fussschemel (nicht dem paUpov, wie

Paus. hier irrthiimlich siigt) des olympischen Zeus zu V 11,7. In der Dar.

stellung des Theseions spielte jedenfalls Theseus die Hauptrolle, wie in dem

Gemalde der Poikile, s. S. 32,25.

8. 35,17. Gemalde der Kentaurenschlacht, ebenfalls mit Theseus

ais Hauptperson. Da Paus. S. 36,2 von dem dritten Gemalde sagt, es habe sich

auf der dritten Wand befunden, so ist anzunehmen, dass dies Gemalde auf

der zweiten Wand des Tempels, also nicht auf derselben mit dem ersten Bilde,

angebracht war. Vgl. Benndorf a. a. O. 186.

8. 36,2. Gemalde mit Theseus und Amphitrite. Auf diesen

seltenen (uns sonst nur aus Hygin. Astr. II 5 bekannten) Mj^thus beziehen

sich vier Vasengemaide: 1. ein Krater in der Bibliotheque nationale, abgeb. M.

d. I. I 52 fg., vgl. Brdndstedt Nouv. Ann. de ITnst. I 13 q., Welcker A.

d. I. XII 253, Jahn Arch. Aufs. 20 A. 14. 2. Krater in Bologna, abgeb.

Mus. Ital. d’Antich. classica III 1; vgl. Klein Euphronios S. 186 A. 2,

nach Gherardini B. d. I. 1878, 236. 3. Schale des Euphronios im Louvre,

abgeb. Monum. Grec. pubi, par TAssoc. p. Tene, des etud. Gr., II. 1 fg.,

Wiener Vorlegebiatter V 1, Klein Euphronios S. 182, Baumeister S. 1793,

4. Vase aus Ruvo, abgeb. R. M. IX Taf. 8, vgl. Petersen ebd. 8. 229,

Jatta Not. d. scavi 1893 p. 242. Es ist wahrscheinlich, dass diese Vasenbilder

von dem Gemalde des Theseions beeinflusst sind, kein einziges jedoch eine Copie

oder auch nur freie Nachbildung desselben giebt, vgl. Klein a. a. 0. 185 £f.;

ebd. S. 190 f. Vermuthungen iiber das Gemalde des Mikon, die freilich bei der

ungenauen Ausdrucksweise des Paus. durchaus hypothetisch bleiben.

S. 36,3. xd Bs Mtxojv — 1‘fpa^s, anakoluthisch dem oid xov ^pdvov ent-

sprechend statt einer causalen Wendung, vgl. X 8,2.

S. 36,5. Periboia, Tochter des Alkathoos, s. zu Gap. 42,2
;
dieselbe Sagen-

gestalt heisst auch Meliboia, Phereboia, Eriboia, s. Tdpffer Att. Gen. 27

h
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— Die Erzahiung vorn Streite des Theseus mit Minos auch bei Hygin. Poet

Astron. II 5.

S. 36,0. Ein mit IrM ein^eleiteter 8atz in einer oratio obliqua hat sein

verbum oft ebenfalls im Infinitiv, s. l 32,6. V 26,1. VII 23,8. X 7,3. Das-

selbe findet statt bei u»; und Relativen, VUI 53,2. X 4,6. II 1 4,4. IX 33,4.

X 4,4; s. Storch Waldenb. Progr. 1872, S. 12.

S. 36,10. Tod des Theseus. Brunn II 24 spricht die Vermuthung

aus, dass dies nicht bloss eine mythologische Abschweifuug sei, soudern dass

sich in dem Ternpel vvirklich noch ein viertes Gemiilde befunden habe, das auf

das Ende des Theseus Bezug hatte; Overbeck S Q. 268 stimrnt ihm zu,

wahrend Milchhfifer 170 und Harrison p. 149 das mit Reeht bezweifeln.

—

Die Frage, ob die in Rede stehenden Gemklde Wand- oder Tafelbilder waren,

ist nicht zu beantworten, seitdem die Beschaffenheit der Mauern des sog.

Theseions, auf die man friiher grosses Gewicht legte (vgl. Letronne Lettres

d’un antbiu. p. 94 ff., Welcker A. D. IV 236, wo anderweitige Litteratur

angegeben ist), in dieser Frage keine Rolle mehr spielen kann.

S. 36,12. xiHovoixcna xtk., sc. tauxct e3x% vgl. Gap. 35,7 xo o’ ijiol xa-

f*aayov, |iapxup'.ov jioi; 41,6 u. k.

ebd. r/o’j3a, nicht von mUndlicher Ueberlieferung, s. Gurlitt 39 und 101.

8. 36,13. oyxoi^ nach vorausgehendein Particip zu8ammenfa.ssend wieI9,3.

38,8. U 9,2. 13,2. 15,5. 18,5. 20,8. 21,5. 29,2. 111 6,5. 8,3. 10,1. 18,2

u. s. w.; hier uur beinerkenswerth, dass es nicht am Anfiuig steht, ebenso

IV 10,6.

S. 36,14. axsySiiv xov jap.ov, wie Her. l 38. 111 137.

S. 36,15. uxipxsixai oa xoyxoy xoO xokxou Ktyupo;. (sUdlich vom Vorgebirge

( /heimerion), xpoxspov*E'pypct, xoXi; Haoxptuxujv, Strab. Vll 324, vgl. die Be-

schreibung bei Thuc. 1 46 und s. 0. MU lier Proleg. 363 ff., welcher naoh-

weist, dass allerdings das epeirotische Local in die dichterische Schilderung

hineindlimmert, s. auch Dor. I 418 tf.

S. 3f),21. Der Zug der Dioskuren nach Aphidna dfter erwiihut, s. Ca]). 41,4.

5. 11 22,6. III 17,2. 18,4. 5; sie ziehen hin, uin ihre Schwester Helena zu

holen, die Theseus entftihrt hatte, II l 24,11, vgl. Plut. Thes. 32, Hygin. fab. 79.

8. 37,1. xo»v piv xat^uv — yx3;sXUovxti>v, dies und das Folgende iihnlich bei

Plut. Thes. 35, die Einbringung der Gebeine 36. Nach Plutarch verlangte

die Pythia die Heimschaffiing der Gebeine des Theseus und erfolgte dem-

geniUss zuntichst die Krobening von 8kyros, woran sich dann die Auffindung der

l^eberresk‘ anschloss; Paus. dagegen berichtet IU 3,7, das Orakel in Delphi

habe die Einnahme von 8kyros von der Auffinduag abhkngig gemacht, die

also der Eroberung vorangehen musste. Nach Plut. erhielten die Athener

das Orakel a. 476/5, die Eroberung von Skyros dagegen und daran an-

schliessend die Ueberfiihrung der Gebeine erfolgte nach Plut. Kimon 8 eret

468, s. hierliber Busoit Gr. G. II 398 A. 3. Die Expedition erwiihnt auch

Thuc. 1 98 u. Diod. IV 62, XI 60.

8. 37,7. Lykomedes ist eine Weiterbildung von Lykos. Dass Theseus

der Sohn des Aigeus durch Lykomedes vom Felsen gestUrzt wird; ist das

Gegeustiick zur Vertreibung des Lykos diireh Aigeus, vgl. Lsener Giitter-

nameu 200 fg., s, zu Gap. 19,3.
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S. 37,8. Die einzige Stelle, in der otjxoc; vorkommt; auch die Wendung
3Yjx6(; ’A97jvatou; ist ungewohnlich. Zu ayjxcx; vgl. Poli. I 6 ol i[dp dxpi-

psoTspov OYjxov Tov (vsojv) Tuiv Tjpwtov Xi‘(003lV, ot Bs xoiYjxai xai xov xoiv 9-eu)V. Bei

Plut. Kim. 8 heisst die Grabstatte des Theseus auf Skyros ayjxdc;.

S. 37,9. dtxrjv, Apposition wie dwpov Gap. 22,7.

Gap. XVIII.

Tempel der Dioskuren. Heiligthum der Aglauros. Aglauros und
ihre Schwestern. Prytaneion. Heiligthum des Serapis, der Eilei-

thyia. Statuen und Heiligthiimer im Peribolos des Tempels des

olympischen Zeus. Isokrates. Tempel des olympischen Zeus.

Bauten des Hadrian in Athen.

S. 37,11. Heiligthum der Dioskuren, sonst auch Avaxsiov genannt

vgl. Polyaen. strat. I 21,2, Thuc. VIIT 93, B. A. I 212,12, Suid. s. v!

u. s. Seine Lage wird theils dadurch bestimmt, dass nach Paus. I 18,2 der

Bezirk der Aglauros oberhalb davon belegen war, dessen Lage am Nord-

abhange des Burgfelsens feststeht, s. zu Z. 16; theils sprechen andere An-

deutungen dafiir, dass man es in jener Gegend zu suchen hat, vgl. Luc.

Pise. 42, Polyaen. 1. 1. Dass es ein umfangreiches Temenos war, geht daraus

hervor, dass sich Truppen, und selbst Reiterei, dort versammelten, vgl. Thuc.

VIH 93, Andoc. I 45. Dass mit demKultus der hier auch unter demNamen
Xu)x^p£(; verehrten ’'Avaxs; (Ael. v. hist. IV 5, CIA III 195) noch anderer

Heroenkultus verbunden war, zeigt die Inschrift CIA III 290. Andere auf

das Anakeion beziigliche Inschr. s. bei Milchhbfer S. Q. XLVII 9 £f. —
Ob man aus der Bezeichnung dpymov schliessen darf, dass das Heiligthum noch

aus der vorpersischen Zeit herriihrte, muss dahingestellt bleiben.

ebd. Statuen der Dioskuren und ihrer Sdhne, jene stehend,

letztere (Anaxis und Mnasinus mit Namen) zu Pferd; vgl. II 22,5, III 18,13.

Die Meinung Bbttigers Arch. d. Mal. S. 259, dass hier nicht Statuen,

sondern ein Gemalde des Mikon gemeint sei, weist Brunn II 23 mit Recht

zuriick. Bbttiger folgte irrthiimlich Preller Gr. Mythol. II ^ 98. Vgl.

auch Sauer Anf. d. statuar. Gruppe S. 10.

S. 37,13. Raub der Leukippiden durch die Dioskuren, Ge-
malde von Polygnot. Dass der Raub, dem wir auf alten Denkmalern

sehr haufig begegnen, auch hier dargestellt war, ist schon an und fiir sich

sehr wahrscheinlich
;

die Veranderung des Ipvxa ig auxoug in aoyyiovxaQ auxoyg

stimmt zu dem vorauszusetzenden Inhalte des Bildes sehr gut. Kuhnert A*

,7b. II 274 bringt mit diesem Gemalde das von ihm auf den Leukippidenraub

gedeutete Vasenbild A. Jb. I Taf. 10,2 in Verbindung, Benndorf a. a. 0.

166 die entsprechende Darstellung des Frieses von Gjdlbaschi.

ebd. Darstellung aus der Argonautensage, Gemalde von
Mikon. Bbttiger a. a. 0. bringt hiermit die Notiz VIII 11,3 in Ver-

bindung, wo Paus., von Medeas Betrug an den Tochtern des Pelias bericli-

tend, hinzufugt, Mikon habe den Bildern derselben die Namen Asteropeia und

Pausanias I. 14
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Antinoe beigeschrieben. Ei- vermuthet darnach, unter Znstimmung von Brnnn
a. a. 0., dass auf dem GemJUde die Riickkehr der Argonauten dargestellt

gewesen sei. Akastos, den Paus. hier besonders hervorhebt, ist der Sohn des

Pelias; seine Theilnahme am Argonautenzuge wird auch sonst erwahnt, vgl.

Apoll. Rb. I 224 u. 321, Apollod. I 9,16 u. s. Wenn Paus. bemerkt, dass

Mikon sicb ganz besondere Miihe mit Akastos und dessen Pferden gegeben

habe, so muss man sich daran erinnern, dass Mikon nach Ael. nat. an. IV 50

sich iin Malen von Pferden ganz besonders auszeichnete, trotz des Tadels des

Simon, Poli. II 12. Betrefifs vorhandener Nachbildungen vgl. Robert A. d.

1. LIV 279, Benndorf a. a. 0. Nach einer Vermuthung von 0. JahnArch*

Aufs. 19 gehbrte auch der anderweitig unter den Argonauten genannte Butes

(Apoll. Rh. I 95, Apollod. I 9, 16), auf den sich das Sprichwort tlorrov r^ Boutt;;,

bezog (Zenob. prov. I 11) und der nach Hesych. und Zenob. IV 28 sich auf

einem GemUlde in der Poikile befand, vielmehr zu dieser Darstellung der Argo-

nauten; zustimrnend iiussern sich Brunn a. a. 0. und Wachsmuth II

509 A. 3, anders Robert a. a. O. 285.

ebd. Die Tbchter des Leukippos hiessen Hilaeira und Phoibe, mit

erstercT verband sich Kastor, Polydeukes mit letzterer, Apollod. Tll 11,2; s.

auch Paus. II 22,5; III 17,3; IV 31,9.

ebd. xol»; ’Ia3ovo; i; KoXyou; rXsyacr/xa;, die 28 Helden, welche iiber

einstimmend ais Theilnehmer am Zug der Argonauten bezeichnet werden, ziihlt

Seeliger auf hei Roscher 1 508—510.

S. 37,16. x6 tspov ist mit xiov Aio3xoupo)v zu verbinden, nicht, wie Wachs-
muth I 219 will, mit 'A^Xctypo-j xsiisvo;, s. Reitz a. a. 0. 64, Anm. 140. —
Die besser, namentlich allein inschriftlich, bezeugte Form ist Aglauros, in den

Hss. findet sich daneben Agraulos, und dies dtirfte die urspriingliche Form

sein, s. Preller-Robert I 200 A. 2, Tbpffer bei Roscher 1 105. —
Die Lage des Heiligthums der Aglauros Ifisst sich aus der Erziihlung vom

UeberfallderPerser, die an dieser steilenStelle (vgl. Z. 20: r,v jta7.i3xa d^roTOjxov^

Herod. Vlll 53: d::oxp>jnvoy ovxo; xoy /(opioy) die Akropolis erstiegen, beurtheilen:

es ist die von Eurip. Ion. 492 ff. beschriebene Stelle der Mcr/.pat (sc. n^pai),

vgl. ib. V. 9 f. u. 1400, nbrdlich vom Erechtheion, nicht weit dstlich von der

Pansgrotte; vgl. Leake 191 fi., der die frQhere Ansicht, wonach die Stelle

am Ostabhang der Akropolis gesucht wurde, mit Recht zurlickvveist. Die ge-

wdhnliche Meinung ist (vgl. Wachsmuth I 219), dass eine ungeOihr 70 m
dstlich von der Pansgrotte befindliche Grotte, deren Wdnde mannichfache

Spuren von Bearbeitung zeigen und die durch einen mdchtigen Felsspalt mit

der oberen Fliiche der Akropolis zusammenhiingt (doch ist der Gang oben auf

der Akropolis nach wenigen Stufen abwSrts vdllig zerstdrt und am unteren

Ausgang zugemauert), das Heiligthum der Aglauros (auch Agraulion genannt)

sei, und dass die Perser einst durch diesen Felsspalt auf die Akropolis

gelangt seien (vgl. Bursian I 294, Bdtticher Bericht iib. d. Untersucbgn.

z. Athen S. 220); doch widerspricht beziiglich des letzteren Milchhdfer

172, und was das Agraulion anlangt, so ist iiirgends iiberliefert, dass es

eine Grotte gewesen sei; vielmehr muss es ein gerSumiger Bezirk gewesen

sein, da dort die athenische Jugend in feierlicher Versammlung den Epheben-

eid abzulegen pflegte, Demosth. XIX 303 mit SchoL, Poli. VIII 105.
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S. 37,17. Athene tibergiebt den Erichthonios den Aglaurides, den

Tbchtern der Aglauros, der Gemahlin des Kekrops, hei Eur. Ion. 22, dagegen

hei Apollod. III 14,6 der Pandrosos allein, hei Hygin. Astron. II 13 den

Tbchtern des Erechtheus. Nach Antig. Karyst. hist. mir. 12 war die ge-

horsame Schwester nicht Pandrosos, sondern Herse. Auch die Todesart wird

verschieden angegeben, nach Apollod. 1. 1. werden sie von der Schlange,

welche das Knablein behiitete, umgebracht.

ebd. Bemerkenswerth ist der Mangel einer Verbindung zwischen den

beiden Participien xaxa&sTaav und ciTrsixouaav; wtirde Paus. oouvat (paaiv zwischen

die beiden gesetzt haben, so hatte die Stelle nichts auffallendes, s. iibr. Apollod.

1. 1.: xat xatad^sTaa auxov st? xiaxYjv IlavBpoaq) Ksxpoxo? xapaxaxs&sxo, cticsiitouaa xyjv

xioxyjv dvoifeiv.

S. 37,19. ovot^ai 7dp xxX., ausserordentlich haufig wird ein mit jap einge-

leiteter Satz parenthetisch eingeftigt zur Begriindung oder ErklSrung des un-

mittelbar Folgenden, s. z. B. im ersten Buch 1,2 bis. 2,2. 12,2. 13,1. 20,3.

21,2. 22,5. 23,10. 25,7. 26,5. 27,10. 31,3. 33,7. 43,3. 7.

S. 37,20. Iv8-a \LccXioxa f^v «ttoxoiiov, vgl. I 4,2 ^ oxsvwxaxov ^v, X14,7, Herod.

I 111 Iv&ct BTjpuuBsaxaxov eitj xuiv oupiiuv.

S. 38,2. Mit der Angabe des Paus., dass die Vertheidiger den Zugang

mit Pallisaden und Balken verrammelt hatten, stimmt die Schilderung bei

Herod. VIII 51 tiberein, eine Stelle, die Paus. vor Augen gehabt hat; aber

im Widerspruch damit steht Herod. VH 142 >5 T«p dxpoizoXv; x6 zdXai xwv ’A^-

vaiu)v pTj^tj) Execppaxxo, S. Wachsmuth I 504 A. 1.

S. 38,3. Das Prytaneion muss, nach der weiteren Wanderung des

Paus. zu schliessen, etwas bstlich vom Aglaurion, ebenfalls noch am Nord-

abhange des Burgfelsens belegen gewesen sein; vgl. Judeich Rh. Mus.

XLVII 55; dass es etwas auf der Anhbhe lag, geht aus Gap. 18,4 hervor,

wo Paus. von dort kc, xd xdxo) x^<; xdXecoc; geht. Vgl. Leake 196, Gerhard

Philol. IV 382, Petersen A. Z. X 412, Bursian I 295, Wachsmuth 1

221. Bbtticher Philol. Suppi. Bd. HI 359 glaubte Reste vom Bauplatz

des Prytaneions zu finden zwischen den Kirchen Agios Soter und Agios Simeon,

dicht hinter Agios Nikolaos, da wo die obere breite Terrasse des Burgfelsens

beginnt und wo man auf die ausgedehnte Felsbettung zweier einander un-

mittelbar bertihrender Gebaude trefie. Doch bemerkt Milchhbfer 172,

dass von diesen antiken Spuren heute nichts mehr vorhanden sei; immerhin

wird die Lage des Prytaneions ungefahr in jener Gegend gesucht werden

miissen. Curtius, der ein alteres Prytaneion (an dem von ihm angenommenen

Altmarkt stidlich von der Burg) von einem neuen, von Demetrios Phalereus

gegriindeten unterscheidet (vgl. Att. Stud. II 54, Eri. Text 24, Monatsber.

d. Berl. Akad. 1873, 291; 1876, 48 [Ges. Abh. I 420], Stadtgeschichte 60

u. 244: zustimmend Schbll im Hermes VI 19, Jen. Litteraturztg. 1875

S. 690; abweisend Bursian de foro Ath. 13. Lolling 320 A. 3), will in

dem hier erwahnten das neue, in dem Gap. 28,10 erwahnten dagegen, in dessen

Nahe der Gerichtshof 1x1 npuxavsi(|j lag, das alte Prytaneion erkennen, vgl.

Stadtgesch. S. 302. Dagegen will P olant in den Griech. Stud., Herm.

Lipsius dargebracht (Leipz. 1894) S. 85 das Prytaneion ira Bezirk des Dio

14*



nysos iv X[|ivai(; suchen, weil nach Aristot. ’A&. izrA. 3 daneben das pooxoXeiov

gelegen hat, wo an den Anthesterien die eheliche Verbindung des Dionysos

mit der Gattin des Archon Basileus stattfand; falis der Bezirk iv Xtpau; mit

Dbrpfeld (A. M. XVII 439, XIX 143) siidlich vom Areiopag anzusetzen

ware, so wiirde P olant auch dort das Prytaneion suchen, d. h. das altere,

da er mit Curtius eine Verlegung nach dem Nordabhange der Akropolis

annimmt. Auch Dbrpfeld A. M. XX 185 entscheidet sich fiir zwei Pry-

taneien, von denen das zur Zeit des Paus. am Nordabhang der Burg belegene

ein rdmischer Bau gewesen sei, wahrend das alte beim Areiopag gelegen habe.

Vgl. noch Maass de Lenaeo et Delphinio (Greiftswald 1891) p. 7. Im all-

gemeinen ist liber das Prytaneion zu Athen zu vgl. die Dissertation von

Hagemann de prytaneo, Vratisl. 1880, und iiber die mit dem Prytaneion

zusammenhangenden Stiftungen, Gerichtsstatten etc. Bdtticher Philol. Suppi.

Bd. III 323; anderes unten zu Cap. 28,10.

ebd. Gesetztafeln des Solon, die sog. a^ovsf; oder ais deren

Aufbewahrungsstatte auch hei Plut. Sol. 25, Poli. VIII 128, Harpocr. v. a^ovs;

das Prytaneion angegeben wird. Wenn nach Plutarch 1. 1. davon nur noch

\£t«j>avr< juxpa' tlbrig waren, so braucht man daraus noch nicht mit Wilamo-
witz Kydathen S. 208 zu schliessen, Paus. habe sie gar nicht gesehen; vgl.

Schubart Jb. f. Ph. CXXV 42, Gurlitt S. 456.

S. 38,4. Bildsaule der Hestia, auch erwahnt Ps. Plut. Vit. X orat,

p. 847 D, wo allerdings auch der im Prytaneion befindliche heilige Gemeinde-

herd (vgl. Poli. I 7, IX 40) gemeint sein konnte; vgl. die Anspielung bei

Theocr. 21,36. Inschriftlich C I A II 478.

S. 38,5. dvBpidvxe; dXXoi. Wir kennen davon die Statue der d-jfa&yj

aus Ael. V. hist. IX 39 und die des Demochares aus Plut. a. a. 0.

ebd. Statue des Pankratiasten Autolykos, letzterer wird auch

bei Xenoph. Symp. 1,1 erwahnt; nach Plin. XXXIV 79: Leochares (fecit)

. . . Autolycum pancrati victorem propter quem Xenophon symposium scripsit,

rtihrte die Statue von Leochares her. Ueber das Ende dieses Autolykos er-

fahrt man durch Diod. XIV 5, dass er ais ein Opfer der Dreissig gefallen

sei, wenn wenigstens daselbst mit Recht Tta^xpanaaT^v fur mpprjoiaoz^v der Hss.

gelesen wird.

S. 38,6. Ueber das Umschreiben von Statueninschriften s. oben

Cap. 2,4 S. 4,12.

S. 38,7. Heiligthum des Serapis, nach Angabe des Paus. auf dem

Wege nach der Unterstadt belegen. Leake, der frtiher annahm, dass die

Kirche der Panagia Vlastiki an der Stelle des Serapeions belegen sei, liess in

der spatern Auflage seiner Topographie diese Vermuthung fallen und meinte,

dass die drei ionischen Saulen, die auf halbem Wege zwischen dem choregischen

Denkmal des Lysikrates und dem Bogen des Hadrian lagen, zum Tempel des

Serapis gehdrt hatten, s. S. 196 und 198. Doch fehlt fur diese Vermuthung

jeder Anhalt; dagegen fiihren Inschriften darauf, dass das Heiligthum in der

Gegend der heutigen Metropolitankirche belegen war. Die eine dieser In-

schriften, die sich auf eine Kanephore des Serapis und der Isis bezieht, CI
A. III 923, ist direkt an der Stelle der Kirche gefunden, weshalb Rangabe
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Antiqu. helleu. II N. 1097 schloss, dass der Serapis-Teinpel an der.selben

Stelle sich befunden habe; dagegen ist eine zweite Inschrift mit einer Weihung

an Serapis und Isis (CIA H 1612) in einer Kapelle am Nordabhang der

Burg gefunden. Vgl. Wachsmuth I 223 f., Milchhdfer S Q XXXV 25

und XXXIX 7. Darnach setzt Milchhdfer das Serapeion vermuthungsweise

zur Metropolis, also dstlich vom Serapeion, wahrend Curtius S. 238 es in

der dstlichen Stadt, unweit des Olympieions, ansetzt. Harrison p. 185 ver-

setzt es zwischen die Xordostecke der Akropolis und die Metropolitankirche,

dagegen im Widerspruch hiermit auf ihrem Plane zu p. 1 ndrdlich vom

Hadriansthor und norddstl. vom Lysikratesmonument. Bursian I 295 A. 3

glaubt, dass die in der Kirche der Panagia Gorgopiko erhaltenen Reste alter

Bildwerke dem Serapistempel angehdrt hatten.

S. 38,8. Gemeint ist Ptolemaios Philadelphos, der eifrige Gdnner Athens.

Nach der Erzahlung aigyptischer Priester hei Tac. Hist. IV 83 fg. wurde

Serapis in Alexandreia von Ptolemaios Lagi eingefiihrt und ihm ein Tempel,

angemessen der Grosse der Stadt (templum pro magnitudine urbis), erbaut,

vgl. Plut. de Is. et Os. 28 und uber die Varianten zu diesem Bericht die

Ausgabe von G. Parthey p. 214 fg. — Suid. s. v. Sspaxic;- xoutou vaoc; dico

AXs^dvBpou ixxtaS-rj Xajxxpdc. Ueber den Serapistempel zu

Memphis s. Strab. XVn 807.

S. 38,10. Tcptv dv Tov ~Axiv S^ctTUTojai, vgl. Herod. III 27 fg.

S. 38,11. Statte des Synthema zwischen Theseus und Peirithoos,

von Bdtticher Philol. Suppi. Bd. III 371 nach der Xordstadt verlegt,

doch ohne ausreichende Begriindung, vgl. Leake S. 358 A. 2. Nach Plut.

Thes. 30 wurde die Eidbriiderschaft in der Gegend von Marathon geschlossen;

Soph. 0. C. 1590 verlegt die Stelle in den Hain der Eumeniden von Kolonos.

S. 38,13. Tempel der Eileithyia. Isaeus 5,39 erwahnt es ais xo

EtXsi&utac; tspov; eine Inschrift eines dieser Gdttin dargebrachten Weihgeschenkes

ist nahe bei der Metropolis gefunden worden, CIA II 1586; andere, von

verschiedenen Fundorten, ebd. III 836 a; 925 sq. Doch gab es, wie

die Inschr. ebd. III 319 zeigt, auch ein Eileithyia-Heiligthum in Agrai, wes-

halb man auch in Bekk. Anecd. I 326,30: -d |jl£v ouv dvwxoy TXiaaou irpoc; ’'Ayp«v

EtXyjMa liest, anst. -xpoc; «Yopav, nach dem auch von Milchhdfer angenommenen

(S. 177) Vorschlage von Wachsmuth I 225. Eine nahere Bestimmung der

Lage des hier von Paus. gemeinten Heiligthums lasst sich nicht geben, da

der Versuch Bdttichers a. a. 0. 376, es an der Ostgrenze der Agora des

Kerameikos anzusetzen, auf der corrumpirten Lesung in B. A. beruht. Auf dem

Plane bei Harrison liegt es dstlich vom Lysikratesdenkmal, doch ohne

weiteren Anhalt, s. p. 185.

ebd. Das Wunderland der Hyperboreier galt ais die eigentliche Heimath

des Lichtgottes, und so liess man, wie die Eileithyia, auch andere Figuren

des apollinischen Kreises aus diesem Lande kommen, s. Pr eller-Robert 246-

Nach anderer Sage war Athene Pronoia Geburtshelferin der Leto, s. Blass zu

Hypereid. Del. frg. 67, Tdpffer Hermes XXIII 330 fg.

S. 38,15. Spov <|Souaiv vgl. VIII 21,3; IX 27,2. — Eine Grotte

der Eileithyia zu Amnisos auf Kreta erwahnt schon die Odyssee XIX, 188, vgl.

Strab. X 476, Diod. V 72. In Lato scheint sie Hauptgdttin gewesen zu sein.
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aach in Einatos wurde sie verehrt, s. die Belege bei Preller-Robert

512 A. 2.

S. 38,17.
|
xovok; o£ ’A9-y]vai'oic '/.zmkoTZzai ^oava xxX., dass dies

nicht richtig ist, erfahren wir durch Paus. selbst, der VII 23,5 schreibt

AtYisuai 0£ EiX£i8'uta^ kpov iaxiv dpyatov xat >5 EiX£t'0^ui« i<; dxpou<; ix x£(paX^<; xoui; xdoac

ucpacjiaxi x£xdXo7txai X£Tcxif> xxX., und so ist sie auf Munzen von Aigion dargestellt,

s. Imhoof-Gardner S. 83, R 6—8. Der statuarische Typus der Eilei-

thyia ist uns sonst nicht naher bekannt; auf Vasenbildern mit Darstellung

der Athenengeburt erscheint sie bfters ais langbekleidete Prau, vgl. M.

d. I. IX 55, Gerhard A. V. I 1 u. s.

S. 38,19. ’Epuai'ybova ix AyjXou xo|Moai, S. Gap. 31,2; dasselbe bezeugtPlut.

bei Eus. Praep. evang. III 8, und Beziehungen zu Delos Phanodemos bei

Athen. IX 392 D.

S. 38,20. Terapel des olyrapischen Zeus. Der Tempel, auf einer

grossentheils kunstlichen Terrasse am rechten Ufer des Uisos, nbrdlich von

der Kallirrhoe, belegen, wurde bereits von Peisistratos begonnen (Aristot.

Polit. V 11 p. 1313 B, 23, Vitr. VII praef. 15), doch scheint damals nicht

viel mehr ais die Substruktionen fertig geworden zu sein. Die Fortsetzung

iibernahm Antiochus IV Epiphanes von Syrien (175—164), unter dem der

rdmische Baumeister Cossutius die von einer doppelten Reihe korinthischer

Silulen umgebene Cella aufifiihrte (Vitr. 1. 1. Athen. V p. 194 A., Liv. XLI

20,8, Veli. Patere. I 10). Nach dem Tode des Kdnigs blieb der Bau aber-

mals liegen (Strab. IX p. 396, Ps. Dicaearch I I), sodass sein unvollen-

deter Zustand bei hoher Schdnheit beinahe sprichwbrtlich wurde (Plut. Sol.

32, Luc. Icaromen. 24); nach der Einnahme Athens (86 v. Chr.) Hess Sulla

mehrere SSulen davon fur den Bau des kapitolinischen Jupitertempels nach

Rom schaffen (Plin. XXXVI 45). Unter Augustus beabsichtigten befreundete

Kbnige den Tempel auszubauen und dem Genius des Augustus zu weihen,

doch blieb es beim blossen Plane (Suet. Aug. 60). Erst Hadrian fiihrte das

Werk zum Abschluss und stiftete das chryselephantine Tempelbild darin,

(Cass. Dio LXIX 16, Spart. Hadr. 13, Philostr. Vit. Soph. I 25,3, Schol.

Luc. III p. 57,2 (Jacob.), Steph. Byz. v. ’0Xujna£iov). S. sammtliche Beleg-

stellen bei Milchhbfer S. Q. XLI 85 und vgl. uber den Tempel tiberhaupt

Stuart u. Revett Alterth. v. Athen III 10 Taf. 7 ff. ’E<p. dpyaiok. 1862

p. 26, Curtius Eri. Text S. 47, Leake 375 ff., Bursian I 300, Milch-

hbfer 177, Lolling 321, Bevier in den Papers of the americ. school at

Athens I 183, Penrose im Journ. of hell. stud. Ylll 272, Hpaxxixd 1888 pl. 1,

Dbrpfeld A. M. XI 332.

Der Tempel, von dem heut noch 15 Saulen mit Gebalkstiicken aufrecht stehen

(eine sechszehnte wurde im Jahre 1852 durch einen Sturm niedergeworfen),

war ein korinthischer Dipteros Dekastylos (Vitr. 1. 1.) mit dreifachen SMen-

reihen am Pronaos und Opisthodom
;
derUnterbau, auf dem er sich erhebt, dessen

Umfang nach Pau.^. vier Stadien betrug, ist 206,5 m lang und 130 m breit; der

Tempel selbst hatte (an der Oberstufe) 107,75 m Lange und 41 m Breite;

die Hbhe der SUulen betragt mit Kapitiil und Basis 20,16 m, ihr Durch-

messer an der starksten Stelle 2 m, die Intercolumnien 2,92 m.
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8. 38,21. Goldelfeub einstatue des olyrnpischen Zeus, vonHadrian

gestiftet. Nach der Vermuthung von Imhoof-Gardner p. 138 (zustimmend

Harrisonp. 195) war die Statue eine Copie des olyrnpischen Zeus von Pheidias

und ist abgebildet auf rbmischen Bronce-Miinzen (ebd. B B IV, s. unsere

Taf. XI 3), die den Gott sitzend (nach 1.) mit der Nike auf der rechten, dem
Scepter in der linken Hand zeigen. Overbeck Kunstmythol. II 63 nimmt

zwar letzteres ebenfalls an, sucht aber nachzuweisen, dass der Kunstler sich nur

in gewissen Grundziigen (Thron und Attribute) an das Vorbild des Pheidias an-

schloss, dagegen dieses im Geiste seiner Zeit umgestaltete (Stellung der Nike,

Halten des Scepters, verSnderte Gewandung). — Inschriften, die auf den

olyrnpischen Zeus sich beziehen, sind in Athen in ziemlicher Zahl gefunden,

s. Milchhbfer S. Q. XLI 72.

ebd. 6zi nisi quod, vgl. III 8,2; 19,2. I\^ 5,5, doch gewbhnlich ohne

verbum finit., wie I 9,5. 21,1. 22,7. 23,4, II 15,5. 30,4, III 4,6. 14,9,

IV 31,10, V 6,7, VI 2,10. 19,11, VII 2,11. 4,7. 23,9, VIII 30,4. 6. 36,1. 3,

IX 39,12. 41,1, X 22,6. 32,11.

S. 38,22. Kolossalstatuen zu Rhodos und Rom. Gemeint sind der

bekannte Koloss des Sonnengottes in Rhodos, und fiir Rom vermuthlich

Statuen, wie die hei Plin. XXXIV 39 erwahnte des Apollo auf dem Capitol,

des lupiter auf dem Marsfelde u. a. m.; vgl. ebd. 45 (Statue von Zenodorus)

u. 54 (kolossale Bildsaule von Pheidias). Nach dem Wortlaut des Paus. musste

man annehmen, dass die Statue grbsser war, ais der Zeus in Olympia.

38,23. irsTUoiTjxai iz, Vgl. 6t]dX\mza. ix Tcrj^ou I 2,5. 24,5. 44,6, II 10,5.

17,5; haufiger der blosse Genetiv, z. B. I 5,1. 18,9. 29,16. 32,5. 42,5.

43,6. 8.

S. 39,1. Statuen des Hadrian, zwei aus thasischem Marmor (in

der rbmischen Kaiserzeit fiir Architektur und Sculptur oft verwendet, s.

Bliimner, Technologie III 35 fg.), zwei von aigyptischem Stein (wohl

Basalt oder Porphyr, jedenfalls irgend ein hartes Gestein).

S. 39,2. Eherne Statuen der Kolonieen. Eine Vorstellung von

der Art dieser Reprasentationen von Stadten geben uns noch erhaltene Statuen,

besonders die sog. puteolanische Basis, vgl. Overbeck II 501.

S. 39,4. Andere Statuen des Hadrian. Eine Anzahl von dazu ge-

hbrigen Basen mit Inschriften hat sich noch erhalten, s. C I A III 479 ff.

S. 39,6. Tempel des Kronos und der Rhea. Nach dem Wortlaut

des Paus. solite man annehmen, dass derselbe auch im Peribolos des Olym-

pieions belegen war, wie auch Bursian I 301 meint; indessen wenn man,

wie kaum anders thunlich, in Bekk. Anecd. I 273,20: Kpdviov xsjisvoc; xd xapa

xd vuv ’OXujjnaov jis/p'- [x7]xp{pou xoD iv a^op^ mit Wachsmuth Rh. Mus. XXIII

17 u. Stadt Athen I 227 (zustimmend Milchhbfer 178) anst. iv dppa

liest iv ’'A‘(’p« (cf. B. A. I 327,3: xd ispdv xd ;xy]xp({)ov xd iv A^pai.?), so muss das

Heiligthum sich bis zum Ilisos erstreckt und zum Theil ausserhalb des Peri-

bolos gelegen haben. Aus der Lage des Tempels im Bezirk des olyrnpischen

Zeus und nahe der Ge Olympia schliesst Preli er-Robert I 51, dass der

Kult nach Athen erst von Olympia aus, vielleicht nicht vor der peisistratischen

Zeit, importirt worden sei.
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8. 39,7. Te m en os der Ge Olympia. Dies alte Heiligthum, das

Time. II 15 unter den altesten Heiligthumern erwiihnt: m\ xa l^oj (xf^c; «xpo-

xoXscD^) TzpoQ xouTO xo jispog x^i; TcoXso); jiaXXov topuxai, xo xs xoO Aioc; xou ’OXuji.xioy

xal xo IIuD^iov xat xo x-^<; lag nach Flat. Thes. 27 nahe bei der von

Paus. I 2,1 erwiihnten Stele der Amazone Antiope beim itonischen Thore,

s. oben z. d. St.

S. 39,8. xo ioaepo; oisoxyjxs, Cap. 34,2 oiasxfyvai xr)v -p^v, IV 31,6 oicarrp/.oxoc

xou sXscpavxo;.

S. 39,9. Dieses Opfer, das ais Seelenopfer aufzufassen ist, fand an den

Anthesterien statt, s. Plut. Siill. 14, und war ein mit den Chytren verbundener

Festgebrauch, s. Rohde Psyche 218 A. 3. Der Erdschlund ist jetzt nicht

mehr sichtbar.

S. 39,10. Statue des Isokrates, auch erwahnt Ps. Plut. Vit. X orat.

[). 839 B, ais Weihgeschenk des Aphareus.

S. 39,12. auKppovsaxaxov, vgl. Cap. 8,3 eu oe jio'. XeXsybw. ooxsT c^opa dcpeiooi;

i|j.7:£aovxc£ eg iroXtxetav xal ziaxd y^YYjadjxsvov xd xou or'|jLOU jxyjxoxe xaXw^ xeXsuxrjaoi; im

Panegyrikos 171 sagt Isokrates selbst oe xot; xoiv -xoXmxujv e^eaxuia'. Tcepl

xyjXixouxojv xpaYji.dxo)v aujjipouXeueiv xapaXeXofeaaiv. Isokrates hat bekanntlich nicht

auf jede politische Wirksamkeit verzichtet, aber er arbeitete nur ais Publicist,

nicht ais praktischer Staatsmann, an der Verwirklichung seines politischen

Ideals.

S. 39,14. exeXeuxYjcsev e^eXovxyj;, Vgl. Dionys. de Isocr. iudic. 1. Genauer

vvird von Andern erziihlt, er habe seinem Leben durch Enthaltung von Nahrung

ein Ende gemacht, s. die Stellen bei Blass Att. Bereds. IP 97 fg., welcher

die Ansicht vertritt, dass Isokrates an einer Krankheit gestorben sei und,

wenn er gekonnt, gerne weiter gelebt hatte.

S. 39,15. Statuen von Persem, aus phrygischem Marmor, die einen

ehernen Dreifuss tragen; sonst nirgends erwiihnt. Da der phrygische

Marmor ein harter Stein ist (der heut unter dem Namen Paonazzetto bekannte),

s. Bliimner Technol. III 52 f., der in der Architektur schon ziemlich friih,

in der Sculptur aber anscheinend erst in der romischen Kaiserzeit Verwendung

fand, so darf man das erwahnte Werk fur eine Arbeit der romischen Zeit

halten, vielleicht ebentalls ein Geschenk des Kaisers Hadrian. Zum Vergleich

kann man an die rbmischen Barbarenstatuen erinnern, die ais Gefasstrager

dienen, z. B. im Vatikan, Mus. P.-Clem. VII 8, Clarae 853, 2164, vgl.

Helbig, Fiihrer I 267 No. 348.

S. 39,16. xal 6 xptTcou;, wie wenn xpir.ooQ gleich auxot eine nahere Be-

stimmung ZU Ilepaai ware, vgl. II 31,7 xeivxai Be iv axoa xfjz d(opd>; ^uvatxec;, Xi^oo

xal auxal xal ot icaToe;.

S. 39,18. Bauten des Hadrian in Athen, grosstentheils sonst un-

bekannt und daher von ungewisser Lage, da sie Paus. hier nur anhangsweise

und ausserhalb des topographischen Zusammenhanges auflfiihrt. Vom hadria-

nischen Tempel der Hera wissen wir gar nichts weiter; Wachsmuth I

690 A. 1 nimmt an, dass im Tempel des Zeus Panhellenios Zeus und Hera

gemeinschaftlich verehrt wurden, ihm folgt GuiTitt S. 286. Der Tempel

des Zeus Panhellenios wird ais Stiftung Hadrians auch bei Cass. Dio

XIX 16 erwahnt; ein Fragment einer darauf bezuglichen Inschrift hat sich



S. 39,7 - 40,3. 217

erhalten, CIA III 13 Z. 10. — Das Heiligfchiim aller G5tter erwahnte

Paus. schoa obenCap. 5,5; der Name Pantheon ist jedoch daftir nicht bezeugt,

vgl. JordanSymb. ad hist. relig. Ital. (Konigsb. Lect. Verz. 1883) p. 5. —
Ebenso ist man im Unklaren iiber die letzten von Paus. erwahnten Bauten

Hadrians, die hundert Saulen von phrygischem Marmor mit Stoen, das

Bibliotheksgebaude mit Bildsaulen und Gemalden und das ebenfalls

mit 100 Saulen geschmiickte Gy mna sion. Zwar wird allgemein angenommen,

dass die unter dem Namen „Stoa des Hadrian“ bekannte Buine an der

Aeolusstrasse (zu vgl. daruber npaxxixa 1885 p. 13, Harrison p. 195) zu

diesen Bauten gehbrt, und zwar wird sie in der Regel ais Rest des Gym-
nasions betrachtet (B ursian I 292, Milchhofer 169); doch haben die

neueren Ausgrabungen gelehrt, dass der Bau ebenso gut auch der von Paus.

zuerst erwahnte mit der Bibliothek sein kann (vgl. Lolling 319 A. 3), und

ais solcher wird er denn auch von Kumanudes npaxmcc 1885 p. 20, Niko-
laides ’E<p. ap^/. 1888, p. 57, Curtius Stadtgesch. 265 bezeichnet. In diesem

Falle wiirden die Reste eines in dem viereckigen Peribolos belegenen Gebaudes,

die jetzt in der Kirche der Panagia verbaut sind, der Bibliothek angehbren.

Im Zusammenhang damit wird vermuthet, dass die beiden in der Nahe ge-

fundenen Marmorstatuen, die Odyssee und Ilias vorstellen, hier aufgestellt

waren, vgl. Treu A. M. XIV 161 mit Taf. 5, Kab badias rXoxxa xou i^v.

jjiouo. p. 236 N. 311 fg. Die heut noch stehenden Ruinen (zur Zeit Stuarts

war noch betrachtlich mehr erhalten) bestehen ausser den angefiihrten Resten

in der Megale Panagia in einer Wand mit sieben monolithen Saulen aus

euboiischem Marmor mit korinthischen Kapitellen aus pentelischem Marmor.

Das Ganze umfasste einen Fiachenraum von 122 m Lange und 82 m Breite-

— Der libysche Marmor (S. 40,2) war vermuthlich identisch mit dem

numidischen oder wenigstens, wie dieser, ein bunter Stein, s. Bliimner a.

a. 0. 55.

S. 39,19. O^eoTi; xoi(; zaaiv Upov xoivov, Vgl. VIII 37,10, dagegen I 5,5

SV XW xoivojj XU)V ^£U)V t£p(j), so DI 22,8. V 16,10.

Gap. XIX.

Tempel des Apollo Delphinios. Aphrodite in den Garten. Kyno-
sarges. Lykeion. Kbnig Xisos. Ilisos und Eridanos. Artemis

Agrotera. Stadion des Herodes.

S. 40,3. Statue des Apollo Pythios. Es unterliegt keinem Zweifel,

dass hierin die Erwahnung des uns anderweitig bekannten xsjxsvoq des pythischen

Apollo, des Pythions, enthalten ist, sei es nun, dass Paus. hier nachlassig

excerpirte, wie Wilamowitz Kydathen S. 229 meint, oder dass er, weil die

Statue nicht in einem Tempel, sondern nur in einem geweihten x%svoc; stand,

diesen Raum nicht erst ausdriicklich erwahnte, wie Schubart Jb. f. Ph. CXXV
43 die Stelle erkiart. Ueher die Lage des Pythions sind wir durch andere

Nachrichten und durch neuere Funde gut unterrichtet, • vgl. Curtius im
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Hermes Xll 492 (ges. Abh. 1 451). Es lag namlich siidwestlich vom Olym-

pieion (nicht nordbstlich, wie B ursian I 302 annahm und Wachsmuth 1

231) am Ilisos; daher erwahnt Thuc. II 15 beide zusammen mit dem Heilig-

thum der Ge ais die altesten Stiftungen im Siiden der Burg (anders freilich

Ddrpfeld A. M. XX 198). Dass es bereits ausserhalb der alten Stadt-

mauer lag, wird auf Grund von Strab. IX p. 404, wonach der Herd des

Zeus Astrapaios iv -(» xdyzi \iBxa^u xoD Iluiltou xal xou ’OXujxxtoo lag, ange-

nommen, vgl. Wachsmuth I 230, Lolling S. 322 A. 1 (dessen An-

gabe, dass das trennende Stiick der Stadtmauer am Nordrand beider Be-

zirke vorbeilaufe, freilich unverstandlich ist), Milchhdfer 179, Harri-

son p. 206 (aber im Widerspruch mit ihrem Plan); zwar ist dieser Schluss

nicht sicher, da, auch wenn beide Heiligthiimer innerhalb der Mauer lagen,

ein in der Mitte der sie begrenzenden Mauer befindlicher Punkt mit obigen

Worten bezeichnet werden konnte, doch macht ihn die jetzt konstatirte Lage

sehr wahrscheinlich. Ueber die Annahme eines zweiten Pythions s. unten zu

Gap. 29,1. Nach Phot. u. Suid. v. lluiKov hat Peisistratos das alte Pythion

ausgestattet; nach Thuc. VI 54,6 stiftete sein gleichnamiger Enkel, der Sohn

des Hippias, dorthin einen Altar, dessen von Thuc. uns mitgetheilte metrische

Inschrift im Jahre 1877 nebst der Altarplatte (C I A IV p. 41,373 e) wieder-

aufgefunden worden ist, und zwar hart iiber dem rechten Ufer des Ilisos an

einer Stelle, wo bereits 1872 andere Inschriften, die sich auf die Weihung

und Aufstellung von Dreifussen bei der Thargelienfeier beziehen (vgl. npaz-

xixct 1873 p. 25, Milchhdfer S. Q. XIV 93), gefunden worden waren, vgl.

Reisch Griech. Weihgesch. S. 79 If. Nach Piat. Gorg. p. 472 A und Isaeus

5,41 war es namlich iiblich, dass die Sieger bei den Thargelien ihre Preise

hierher weihten. Das Heiligthum wird in der erwahnten Inschrift ais x£jj.svo;

bezeichnet; nach Hesych. v. iv liu^uo hatte Peisistratos einen Tempel

dort errichtet.

S. 40,4. Tempel des Apollo Delphinios, nach Poli. VHI 119 auch

der Artemis Delphinia geweiht; vgl. auch das Schol. zu Demosth. XXIII 71

im Bullet, de corr. hell. I 138. Das Heiligthum war, wie die im folgenden

erzahlte Sage beweist, sowie Plut. Thes. 18, eng mit Theseus verkniipft, und

ebenso mit Aigeus, vgl. ebd. 12 und Poli. l. 1.; es gehdrte also wohl zu den

altesten Heiligthiimern der Stadt. Da Paus. von hier nach den „Garten“ am

Ilisos geht, wird das Delphinion bereits in dieser Richtung, d. h. dstlich vom

Olympieion gelegen haben, s. Milchhdfer 179. Ueber den Gerichtshof

beim Delphinion s. unten Gap. 28,10; Inschriften mit dem Namen des Apollo

Delphinios G 1 A III 138 und 939.

S. 40,5. opocpr), I 22,4, V 27,11, haufiger opocpoc;. — d^vox;, IV 12,9, haufiger

d‘(v(oaxoQ.

S. 40,6. '/ixaiva — zoorjpY] xat — x^<; xdjiYj;, vgl. TdvovcQ i\xByixuivz(^

Hom. II. XIII 685, Poli. VII 71 Xivoy; yixu)v, ov ’A07jvatoi icpopouv zoBvjpy] xai a59ti;

''lo)Vc<;, dazu Thuk. I 6.

S. 40,9. mpa Yd|ioy, Vgl. II 33,3.

S. 40,10. Durch ein Versehen ist im Text x6v dpocpov vor TCapxjs gesetzt.

S. 40,12. Tempel der Aphrodite in den Garten, nach Plin.

XXXVI 16 extra muros belegen. Die xf^iroi lagen jedenfalls im Thal des
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Uisos, das heate noch in jener Gegend fruchtbar und gartenreich ist, Leake
S. 199 wollte, unter Verwerfung des plinianischen Zengnisses, die x^xoi ais ein

Quartier innerhalb der Mauer erkennen, weil Paus. I 27,3 von einem xspipoXoc;

£v xoXsi x^i; xaXoujxevTji; iv Krjxoi^ ’Acppootxyj<; ou xoppo) sprichtj allein Paus. rechnet,

wie Wachsmuth I 229 mit Recht bemerkt, die Gegend langs des Ilisos noch

zu der eigentlichen Stadt, da offenbar zu seiner Zeit die Mauer auf der ganzen

Ostseite der Stadt nach dem Ilisos hin abgebrochen war (wegen der Anlage

der hadrianischen Neustadt). Man braucht daher auch nicht mit Bursian

S. 321 A. 2 anzunehmen, dass Paus. vom Delphinion aus zu einem Thore

hinaus in die Garten ging. Dagegen bestreitet er mit Recht die Hypothese

von Rhangabe, der (B. d. I. 1850, 131) die xx^xoi nach Ampelokipi, V2 Stunde

von der Stadt, versetzte, und betrachtet ais ihre Stelle den Raum zwischen

dem rechten Ufer des Ilisos und der (frtiheren) Stadtmauer von der Kalirrhoe

an aufwarts; ahnlich Wachsmuth I 231, Milchhdfer 180, Lolling 323,

Harrison 210. — Inschriftlich ’Acppooixyj iv xy^TCoii; CIA I 273 e; ais Oopavia

bezeichnet hei Luc. dial. meretr. 7,1. — Wachsmuth I 410 f. sucht zu er-

weisen, dass das Heiligthum eine Stiftung des Aigeus war, was Paus. I 14,7

irrthtimlich von der Aphrodite Urania auf dem Kolonos agoraios berichte;

Milchhdfer a. a. 0. stimmt ihmzu, ebenso Wilamowitz Kydathen S. 158,

Preller-Robert S. 348 A. 5.

S. 40,14. Herme der Aphrodite Urania mit Inschrift, die sie ais

alteste der Moiren bezeichnete; vgl. dazu die Bemerkung von Wachsmuth
1 412 A. 3, der darin die Bestatigung dafiir erkennt, dass die Aphrodite Urania

in den Garten hellenischen Ursprungs war.

S. 40,15. Aphrodite erscheint ais die alteste der Moiren in einem Prag-

ment des Epimenides beim Schol. Soph. 0. C. 42 und Tzetzes ad Lyk. 406

:

YyjjjLaxo B’ Euovujjiyjv ^aXsp^v Kpdvot; aYxuXo[i'/^xr](;‘ ix xoo xoXXtxop.o<; ^svaxo xpua^ ’A<ppoBixr]

Moipat x’ dS^czvaxoi xat ’EpivvD£i; atoXoBwpoi. Neben den Moiren wird Aphrodite

(ivdxXioQ) in Sparta verehrt, CIG 1444.

S. 40,16. Statue der Aphrodite von Alkamenes; auch erwahnt

bei Plin. XXXVI 16 ohne nahere Angaben. Bei Luc. Imagg. 4 und 6 wird

sie sehr gepriesen und namentlich xa p.>jXa xat doa x^c dvxoaxa gelobt, so-

wie ^sipojv dxpct xat xapTcuiv xo £upu9^jtov xat BaxxuXwv xo £ua''}’(«Yov i? Xsicxov dxoX^Yov.

Reinach im Man. de philol. II 94 und Purtwangler bei Roscher I

412 (auch L. Mitchell hist. of anc. sculpt. p. 320) haben auf diese Aphro-

dite des Alkamenes einen Typus zuriickgefuhrt, dessen schdnstes Exemplar

eine Aphrodite (aus Prejus, Provence) im Louvre ist, abgeb. auch Overbeck
14 377 pigur XOO; liber den Typus Bernoulli Aphrodite S. 86 ff., Reinach

Gaz. arch. XII 257, Conze A. M. XIV 199. Preilich gehen die Ansichten

iiber diesen Aphroditetypus auseinander; er galt friiher ais der der Venus

genetrix des Arkesilaos (so Mulier Handb. § 376,3, Brunn I 600, Jahn

B. S. G. W. 1860,. 114, Bernoulli a. a. 0. 94 u. 115, auch Overbeck
II ^ 349); indessen ist diese Ansicht, nach den Einwanden von Reiffer-

scheid A. d. I. XXXV 361 (vgl. Conze Pamilie des Augustus S. 11), von

Proh ner Notice de la sculpt. ant. du Louvre X. 135 p. 167, Kekule
Arch. ep. Mitt. a. Oesterr. III 13 ff., Wieseler Denkm. d. a. Kunst II ^
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No. 263 S. 195, Wissowa de Veneris simulacr. Rom. p. 23 ff. fast durch-

weg aufgegeben worden. Eine andere Hypothese wollte darin die koische

(verhiillte) Aphrodite des Praxiteles erkennen, s. Brizio B. d. I. 1872, 104.

Curtius A. Z. XL 174; Reinach Gaz. arch. 1887 p. 280 stimmte dem zu,

aber mit der Modifikation, dass der praxitelische Typus nur eine Umgestaltung

des alkamenischen sei. Dagegen wollte sieWinter im 50. Winckelm. Progr.

d. arch. Gesellsch. S. 118 ff. hbher hinauf riicken, in oder vor die Mitte des

5. Jahrhunderts, welcher Ansetzung Furtwangler Meisterw. S. 31 A. 5

lebhaft widerspricbt, der gegen die von Re is ch Eranos Vindobonensis S. 18 ff.

geausserten Zweifel seine Zuruckfiihrung des Typus auf Alkamenes ebd.

S. 741 vertheidigt. Reisch selbst, der ais Entstehungszeit der Statue die

Jahre vor 415, aber nach der Aphrodite Urania des Pheidias annimmt, ist

der Ansicht, dass die Aphrodite, mit der Alkamenes nach Plin. XXXVI 17

den Sieg iiber die sputer ais Nemesis verwandte Figur des Agorakritos er-

rungen haben soli, eben jene in den Garten aufgestellte Statue sei, die er

sich in mehr feierlicher Haltung denkt, ais die sog. Venus genetrix.

ebd. AcppoBixrjs iv Kv^tcok;, Vgl. x^v iv Sdjxo, AcppoBixyjv, t^v ot [jlsv sv xaXd-

{loiQ xaXouoiv, ot Bs iv IXsi Athen. XIII 572 F, s. oben Cap. 1,3 ’Acpp. Atoptxo;

und Strab. VIII 343. „Es ist die Gbttin der Garten, der Blumen, der Lust-

haine, die reizende Gbttin des Frtthlings und der Frtihlingslust, die Gbttin

des sinnlichen Reizes und der Liebe, kurz die Venus, an welche jeder bei

diesem Namen zunachst denkt. “ Preller-Robert 358.

S. 40,17. Heiligthum des Herakles im Kynosarges, auch sonst

bfters erwahnt ais iv Aiojxctou; 'HpaxXsiov, cf. Hesych. s. h. v., Herod. VI 116)

Schol. Arist. Ran. 651, Athen. VI p. 234 E, XIV p. 614 D; nach Liv*

XXXI 24 bestand die ganze Anlage aus dem templum Heraclis gymnasium-

que und dem lucus circumiectus. Voin Gymnasion, das nach Demosth. XXIII

213 fiir die Halbbiirger bestimmt war, und in dem die darnach benannte

kynische Schule ihr Lehrlokal hatte, spricht Paus. gar nicht; vgl. Milch-

hbfer 180, Wachsmuth I 460, Bursian I 322. Das Kynosarges lag

nach Diog. Laert. VI 13 nicht weit vom diomeiischen Thore; nach Ps. Plut. Vit.

X orat. p. 838 B war dort ein Hugel; das ftihrt, in Verbindung mit anderen

Nachrichten (Herod. 1. 1., Liv. 1. 1., vgl. Leake S. 201, Lolling S. 307

A. 4), darauf, dass man die Stelle am siidlichen Fusse des Lykabettos, zwischen

diesem und dem Ilisos zu suchen hat; so Curtius Stadtgesch. 297, Wachs-

muth I 231, Milchhbfer a. a. 0.; dagegen setzt es Harrison p. 216

(nach Dyer p. 285) siidlicher an, mehr nach dem Stadion zu. Ueber den

Namen vgl. Wachsmuth S. 461 A. 1. — Inschriften s. CIA I 66; ib-

201. 214. 273.

S. 40,18. xa jilv ic x^v xtiva xxX., das Nahere bei Hesych., Suid. s. v.

:

AtojJLOQ 6 ’A97]vaioc IS^usv iv x^ kazici' stxa xuo)v Xsuxoc; icapojv ijpzaos xo lepstov xctt dice»

tlsxo et? xiva xoxov. o Be xepioerj? ^v. aoxcp o O-eo? oxt et? ixeivov xov xoxov,

00 x6 tepetov axe&exo, *^Hpax>.eou? Po)|iov ocpeiXei tBpyaaa&ai* o0-sv ixXyj9'T) KuvoaapYe?.

S. 40,19. Altar der Hebe. Theatersitze mit der Inschr. ''H^rj? s*

CI A III 370 u. 374.
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S. 40,21. Lykeion, mit Heiligthum des Apollo. Das Heiligthum

des Lykeion gehdrte zq den altesten religidsen Anlagen, s. Plut. Thes. 27,

Curtius Stadtgesch. 39 u.54. Peisistratos soli das (vonPaus. erst untenCap. 29,16

erwahnte) Gymnasion erbaut haben, nach Theopomp., wahrend Philochoros den

Bau dem Perikles zuschrieb, s. Harpocr. u. Suid. v. Ayxsiov. Der geraumige

Peribolos diente fiir die Uebungen des Fussvolks und der Reiterei, Ar. Pac.

353 mit SchoL, Xen. Hipparch. 3,6. Lykurgos erweiterte und verschonerte

dann die Anlage dergestalt, dass man ihn uberhaupt ais Stifter des Gymnasions

bezeichnete, s. Ps. Plut. Vit. X orat. p. 841 C; hier hielten die Peripatetiker ihre

Lehrstunden ab, Diog. Laert. V 2,51, Cic. quaest. acad. I 4,17. Beim Ein-

fall Philipps V in Attika (200 v. Chr.) wurde die ganze Anlage zerstdrt,

Liv. XXXI 24. Die Statue des Apollo Lykeios beschreibt Luc. Anachars. 7,

vgl. Leake 97 und 201, Bursian 321. Nach Strab. IX p. 400 lag das

Lykeion dem Ilisos zu; daPaus. erst Cap. 19,6 diesen iiberschreitet, ist es noch

auf dem rechten Ufer zu suchen, auch geht aus Piat. Lysis p. 203 A hervor,

dass man von der Akademie immer der Aussenseite der Stadtmauer entlang

bis zum Lykeion gehen konnte, und aus Xen. Hell. II 4,27, dass von dort

aus ein Bpo^Jioc; nach einem Stadtthore, ohne Zweifel dem des Diochares, fiihrte.

Doch lasst sich seine Lage nicht ganz genau bestimmen; Curtius eri. Text

S. 53 setzte es (mit Rhangabe) an die Stelle des Priesterseminars Rizareion,

ebenso Wachsmuth I 233; Milchhdfer 182 stiddstlich davon, etwas naher

der Stadt zu. Ganz anders Harrison p. 222, was mit der von ihr adoptirten

Hypothese Dbrpfelds iiber den Eridanos (A. M. XIII 211) zusammenhangt,

dessen Quellen nach Strab. IX 397 sxxoq xuiv Aio^apoui; xaXou|i£va)v %ok(bv icXrjaiov

xoG Auxsiou lagen. Durch diese Ansetzung, wobei das Kynosarges sudlich von

dem am Siidabhang des Lykabettos belegenen Lykeion zu liegen kommt,

erklart es sich freilich am besten, dass Paus. jenes zuerst nennt, wahrend er

hei der sonst iiblichen Ansetzung auf dem Wege zum Kynosarges erst das

Lykeion hatte nennen miissen. Nun sprechen aber gewichtige Grtinde dafiir,

dass das Kynosarges schon etwas hoch lag (nach Herod. VI 116 sah man von

da nach Phaleron hin); ist dies demnach der nbrdlichste Punkt, den Paus.

hier erreicht, so wird man es nicht mit Rhangabe, Milchhdfer u. a. an die

Stelle des Klosters Ton Asomaton setzen dtirfen, sondern mit Wachsmuth
weiter westlich, sodass Paus. vom Kynosarges zum Lykeion gehend sich stid-

dstlich wandte, wahrend er von Stidwesten aus dorthin gekommen war. (Auch

Curtius Stadtgesch. S. 297 lasst ihn vom Kynosarges stiddstlich zum Ly-

keion gehen; auf seinem Plan Taf. IV aber liegt es im Sudwesten davon,

ebenso Ati. v. Athen Taf. II.)

ebd. Auxsiov Bs axo jjlsv Auxou xoo Ilavotovoc; lyei xo ovo|ia, diese Notiz hat

Paus. aus Herodot I 173, VII 92.

S. 41,2. Lykos bedeutet eigentlich der „Leuchter“, „Lichtbringer‘‘; so

erklart sich, dass das Lykeion genannte Gymnasion dem Lichtgott Apollo

geweiht wurde. Seinen Beinamen Lykeios brachten die Griechen entweder

richtig mit der Wurzel luk (vgl. djxcpduxyj Zwielicht, Xyxdpag „Lichtgang“,

Jahr) zusammen oder leiteten ihn gewdhnlicher, aber falsch, von Xoxoq Wolf

her, vgl. Preller-Robert 1253 und dazu Usener Gdtternamen 198 A. 69.
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— Lykos und sein Bruder Aigeus, der zain Heros gewordene Poseidon, stehen

sich gegeiiiiber wie Licht uud Dunkel, Sommer und VVinter, s. Usener
a. a. 0. 200. Aigeus verdrangt Lykos aus dem ihm zugefallenen Besitz des

Euboia gegenUberliegenden Landes, Soph. bei Strab. IX p. 392. Nach
spaterer Sage flieht Lykos nach Andania, wo er den Mysteriencult aus-

gestaltete, s. IV 2,6.

S. 41,3. Die Forrn TspjitVa' bei Herodot, Strab. XII 573. XIV 667. 678,

Eust. ad D. Per. 857; Panya.sis schrieb T(iEjiO.£t;, Hekataios TpejxO.ai, s. St.

Byz. V. Tpiixr^rj.

S. 41,4. xal Tooioi;, die Epanalepsis entspricht, wie die an sich nicht

nothwendige Beiftigung von ctx aix&y, dem Sprachgebrauch des Paus., s. z. B.

l 23,3. 24,5. 25,2. 43,3, II 3,8. 5,7, vgl. Gap. 22,1.

S. 41,5. Nisos Kdnig von Megara s. Gap. 39,4.

S. 41,6. Hdr-ojo', das Praesens von diesem Verbum mit Vorliebe ge-

braucht, s. z. B. 1 36,4. 44,4, II 9,4. 20,4. 30,7. 36,5, HI 3,3. 10,2. 11,10.

V 4,4; vgl. xxstvoyoi § 5.

ebd. lyci 1 24,2. 27,9. 28,11. 35,7. U 5,3. 35,9. IU 1,6. 16,1. 4.

V 2,4 u. s. vv.

S. 41,10. — spctaU^va*. xat u>; (kExsip-, Vgl. zu S. 1,18. — Zum Mythos

von der Skylla vgl. II 34,7. Nach iilterer Tradition iSsst sich die Tochter

des Nisos bestt?chen, s. Aesch. Ghoeph. 613 *T.; Liebe wird ais Motiv der That

bezeichnet zuerst bei Apoll. III 15,8; s. Uber die Entwicklung des Mythos

Waser Skylla und Gharybdis in der Litteratur und Kunst der Griechen

und Rdiuer 56 ff.

S. 41,11. Iloxojio! heissen sowohl stets fliessende GewUsser, ais wasser-

lose Schluchten, in die nur y3<zvxo; xou Ihoy Bewegung kommt, vgl. Gurtius

Ges. Abh. I 498 fg.

S. 41,12. Eridanos. Diesen Nebentluss des Ilisos glaubte Leake
Demen v. Attika S. 9 u. Topogr. S. 205 in dem Bache zu erkennen, der aus

einer Quelle am Hymettos entspringt (wo im Alterthum ein Aphroditen-

heiligthum mit der Heilquelle KuXXoO Ilyjpa lag, heut das Kloster KaLsariani

liegt mit berUhmtem Trinkwasser; s. MilchhUfer Kart. v. Attika II 18

und 24) und sUdlich vom Kynosarges nicht w'eit von der Gegend, wo man

das Lykeion sucht, auf der linken Seite des Ilisos einmUndet; heut meist sehr

wasserarm. Zugestimmt haben Bursian l 256, Milchhdfer a. a. 0. und

Athen 182, Gurtius erl. Text S. 12 u. Stadtgesch. S. 3. Anders

Wachsmuth Stadt Athen I 365, Rh. Mus. XL 469 und B. S. G. W.
1887, 395 mit Bezug auf Piat. Gritias p. 112 A (wonnch in der vordeuka-

lionischen Urzeit die A kropolis von Athen gereicht habe rpo; xov ’Hpi5avov xat xov

'IXiasov OTCo^spirjxyta xat -Eptidr,tpyta r/xo; xr;v Iltixva xat xov Ayxa^r^xxov opov ix xoD

xoxovxixpy xf,^ Ilyxvo; iy^oyaa) und Strab. IX p. 397 (Kallimachos verhUhnte den

Dichter, der von den attischen Jungfrauen geschrieben hatte: dtpyaasaUai xa-

^apov |dvo; ’HptBovoto; es seien aber noch jetzt at rrjat xafhpoo xat -oxijioy yoaxo;,

nahe beim Lykeion); darnach meint Wachsmuth, dass der Eridanos auf

dem rechten Ufer des Ilisos gesucht werden, also einer der kleinen, vora Ly-

kabettos dort herabkommenden Rinnsale sein mUsse, die in der Ntlhe des
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Rizareion in den Ilisos miinden. Doch wird von Milchhofer (Kart. v. Att.

II 18) die Existenz des einen dieser Bache iiberhaupt bestritten, der andere

ais so unbedeutend bezeichnet, dass er iiberhaupt nicht in Betracht kommen
kbnne. Dagegen wollte Lolling S. 295 A. 1 den Bach, der die Nordgrenze

der jetzigen Stadt bildet uud wasserreicher ist, ais der vom Hymettos komraende

Arm des Ilisos, fiir den Eridanos erklaren, und diese Hypothese ist aufge-

nommen und weiter begrtindet worden von Dbrpfeld A. M. XIII 211 (dar-

nach Harrison p. 222), der annahra, dass dieser Bach die Stadt im Westen

durch das kleine Thor stidwestlich vom Dipylon verliess und einst in der

Gegend der Strasse nach dem Peiraieus in den Ilisos miindete. Dadurch wird

allerdings ftir die Platostelle der Vortheil gewonnen, dass ebenso, wie mit

Pnyx und Lykabettos die Ausdehnung der einstigen Urburg nach Westen

und Osten bezeichnet wird, so mit Eridanos und Ilisos die nach Norden und

Siiden. Hatte Plato mit den Flussen, wie Milchhofer meint, nur den

aussersten (bstlichen) Punkt bezeichnen wollen, narnlich da, wo Eridanos und

Ilisos sich begegnen, so wiirde er wohl letzteren, ais Hauptfluss, an erster

Stelle genannt haben. Doch vgl. die Gegenbemerkungen Wachsmuths B.

S. G. W. 1887, 396.

S. 41,14. Stelle des Raubes der Oreithyia, nach Herod. VII 189

war dort am Ilisos ein tf>ov Bopso), nach Piat. Phaedr. 229 B ein Altar des

Boreas (vgl. die andern Stellen iiber die Statte des Raubes am Ilisos bei

Milchhofer S. Q. XXIII 25). Bei Piat. 1. 1. wird die Stelle tixirt ais

^ irp6; xo x^c; ‘'A^isa;; (d. i. das Heiligthum der Artemis Agrotera) oiaPatvo|jL£v,

also noch auf dem rechten Ufer des Flusses, nahe bei dem von Paus. unter

Z. 18 erwahnten Uebergang iiber den Ilisos. Vgl. Milchhofer Athen 183,

Wachsmuth I 235.

S. 41,15. x(I)v xpirjpojv x(I)v pappapizojv a^oA.eaai xa; xoXXdi;, Boreas zerschmettert

die medische Flotte an den Sepiadischen Felsen VIII 27,14.

S. 41,16. Gbtterkultus am Ilisos, nach Plato 1. 1. 230B u. 279 B
war dort Kultus der Nymphen, des Acheloos, des Pan und anderer Gdtter;

auf entsprechenden Naturkultus deutet das im Stadion gefundene (im Berliner

Museum befindliche) Relief Nani mit Pan, den Nymphen mit Hermes, dem

Acheloos, Demeter und Kora, vgl. Milchhofer a. a. 0., Beschr. d. antik.

Skulpt. V. Berlin S. 264 N. 909; die Inschrift (Dedikation der Wascher,

am Ilisos an die Nymphen) s. CIA II 1327. Ueber ahnliche Ilisos-

reliefs s. Maass A. M. XX 352; vgl. auch Bursian I 321, Michaelis

A. d. I. XXXV 312.

S. 41,17. Altar der Musen vom Ilisos, auch erwahnt bei Steph.

Byz. V. xoxa|jLO(; x^(; ’Axxix^<;, iv w xi|iojvxai a? Mouaai uji; ’AxoX>.6B(«po(;.

Spon Voyage II 126 stellte die Vermuthung auf, dass die damals (1676)

durch eine Ueberschwemmung zu Tage getretenen, aber schon zu Stuarts

Zeit wieder verschwundenen Grundmauern eines kreisfbrmigen Tempels, etwa

150 Fuss oberhalb der Brucke beim Stadion, zum Tempel der Musen gehdrt

hatten; vgl. Wheler p. 378, Leake 202, Wachsmuth I 235. Indessen

steht gar nicht einmal fest, ob bei dem Altar der Musen auch ein Tempel

gewesen sei. Wachsmuth I 233 wirft die Frage auf, ob dieser Musenaltar
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nicht nur ais eine gelegentlich gemachte gelehrte Anmerkung zu betrachten

sei; er kdnne daan ausserhalb des topographischen Ziisammenhanges, etwa in

der Nahe des Musenhiigels, gesucht werden. Milchhdfer betrachtet den

Besuch des Kodrosplatzes und des Musenheiligthums ais einen Exkurs und

setzt beide auf dem rechteu Ufer des Ilisos zwischen dem Uebergang nach

Agrai (Z. 15) und der spliteren Stadionbriicke an.

8. 41,18. 8telle, wo Kodros getddtet wurde. Nach Lycurg. Leocr.

80 wurde Kodros ausserhalb der Stadt in nachster Nahe des Thores getddtet;

vgl. B. A. 1 192,32. Eine auf ihn beziigliche Inschrift CIA III 943, eine

andere, die auf ein Heiligthum des Kodros, des Neleus und der Basile Bezug

hat, s. Milchhdfer S. Q. LI 50, vgl. dazu H arris on p. 228.

ebd. xTstvouai, dies Verbum zeigt dieselbe Vorliebe ftir das Praesens wie

HdxTsrv, vgl. 11,2. 16,2. 25,8. 36,3, II 4,4. 8,2, s. zu I 20,5.

8. 41,19. Briicke nach Agrai. Die sonst verbreitete Ansicht, dass

Paus. den Ilisos auf der Briicke beim Stadion iiberschritt, von der zu Stuarts

Zeit noch antike Reste vorhanden waren (vgl. Bursian I 320), wird von

Wachsmuth l 326 bekiimpft, da diese Briicke schwerlich Mter sei, ais das

erst unter Lykurg entstandene Stadion selbst, vielmehr sei die Briicke, die

nach Agrai fiihrte, weiter ndrdlich zu suchen, „da wo heut der einzige Weg
vom Osten der Stadt her zwischen der Chaussee nach Kephissia und der

Enneakrunos Uber den Ilisos fuhrt.“ Noch weiter oberhalb setzt sie Milch-

hdfer 186 an.

ebd. Tempel der Artemis Agrotera, (uber 'Afpozipa ais Beiname

der .Idgerin Artemis vgl. Cap. 41,3), vermuthlich auch gemeint in der schon

zitirten Stelle Piat. Phaedr. p. 229 B: ^ -^6; ^A^pa; oiapatvojtcv
;

cf. Eustath.

ad II. II 852 p. 361,36: 'A^poxipa *ApT£|u; . , . . x«i ^A~(pa{a zapo IIXaxcDvi, Auch

B. A. I p. 334,12, und auf Inschr. CIA 1 210, 223, 273. — Spon und

W hei er suchten das Heiligthum an der Stelle des H. Petros Stauroinenos,

wo aber die vorhandenen antiken Reste nicht dafur sprechen (vgl. Wachs-

muth 238 ;A. 2, Milchhdfer 183); Stark Augsb. allg. Ztg. f. 1872

S. 5398 glaubte die Reste etwas ndrdlich vom Stadion in einem Getreidefeld

zu finden
;
ungefahr ebenda Milchhdfer 184.

S. 41,22 Stadion. Die Hauptstelle dariiber befindet sich bei Ps. Plut.

Vit. X orat. p. 841 D., wo es von Ijykurgos heisst: x(p 3xa3t(|) xt» Ilava&rjvatxw

xr^v xprjziBa zep*i&rjx£v, i^ep7a3a'|i£vo; xouxo xe xal x^v '^apdhpav ojiaXyjv zoirjaa;, Asivtou

xivd;, 3; sxsxxYjxo xouxo xo ycopiov, ctvivxo; x^ zdXsi. Vgl. die Inschr. C I A II 240

Z. 7 : xd x£ axcl3iov xd IIotvaB-Yjvcttxdv . . xaxeaxidaaev (Ehrendekret fur Stratokles)

;

ebd. 176 Z. 15, in einem Ehrendekret fur Eudemos vom J. 330/29, die riih-

raende ErwUhnung, dass er st; x^v zotrjotv xoo oxadiou xol xou ^saxpou xou Ilavo^-

vatxou (d. i. wohl des Zuschauerraumes, s. Loeschcke Dorp. Progr. 1883

S. 12) yiXia CsoYT] gestellt habe. Leake S. 142 A. 2 nieint, dass das Thal

schon vorher ais Stadion gedient, Lykurgos aber es erst geebnet und den

Bau aufgefuhrt habe; Curtius eri. Text S. 30 (vgl. Stadtgesch. S. 217)

glaubt ebenfalls, dass die Thalmulde am Ilisos schon frUher ais Stadion ge-

dient, Deinias aber sein GrundstUck dazu hergegeben habe, damit die grosse

Anlage mit der Briicke wurdig hergestellt werden kdnne. Hingegen ver-



S. 41,17 — 42,4. 225

weist Wachsmuth I 237 auf Steph. Byz. v. 'ExsWBat, wonach die gymnischen

Agone an den Panathenaien in dieseni Demos stattfanden (cf. Et. magn. v.

’Evc7£kBoj. Xenoph. Hipparch. 3,1), namlich vorLykurg, und schliesst daraus,

dass Lykurg erst das Stadion hierher verlegt habe; ebenso Milchhbfer 184,

Lolling 324, Harrison 231, Bursian 320. Die kostbare Aus-

stattung des Stadions dnrch Herodes Atticus, die Pausanias anfiihrt, riihmt

auch Philostr. Vit. soph. II 1,5, wonach es Herodes innerhalb vier Jahren

vollendete, oxsp itavxa xd 9^aujxctxa; cf. Suid. V. "HpworjQ. Nach Philostr.

1. 1. 15 war Herodes auch dort begraben. — Die Lage des Stadions (von

Philostr. uTTsp x6v IXv-saov bezeichnet) war von jeher durch die Thalformation

zweifellos; Ausgrabungen fanden aber erst 1869/70 durch Ziller statt, der

dariiber berichtet hat in Erbkams Zeitschr. f. Bauwesen 1870 S. 455; dar-

nach Michhdfer 185 fg. und die Skizze im Atlas v. Athen S. 13 (vgl.

auch C. Curtius A. Z. XXVII 117). Die Lange des Stadions betrug

204,07 m, die Breite 33,36 m. Der an den Langseiten durch je 11, am
halbkreisfdrmigen Abschluss durch 7 Treppen getheilte Zuschauerraum hatte

einst iiber 50 Sitzreihen (von denen heut nichts mehr erhalten ist) und fasste

40—50000 Menschen. Nur am Halbrund bedurfte er kiinstlicher Substruk-

tionen, wahrend an den Langseiten die Hugelboschungen das geeignete Terrain

hergaben. Von der die Rennbahn umgebenden Marraorbriistung sind Frag-

mente gefunden worden.

S. 42,3. Zu otxoBo|xyj sagt Phrynichos p. 421 oo Xs^exai, avx’ auxou Bs oixo-

od|xy]jxa, Vgl. dazu Lobeck 487—91. Es kommt vor bei „Aelian nat. an. 31,21

Arist. Theophr. Phil. los. Plut. LXX. NT;“ W. Schmid Atticismus III 248.

Cap. XX.

Tripoden strasse. Praxiteles und Phryne. Tempel des Dionysos.

Einnahme Athens durch Sulla.

S. 42,4. Tripodenstrasse. Paus. beginnt seine neue Wanderung
wieder vom Prytaneion aus und geht von da zum Theater. Wir kennen

darnach den Ausgangspunkt seines Weges ungefahr, den Endpunkt genau,

und da von den Monumenten der Tripodenstrasse noch das choragische Denk-

mal des Lysikrates erhalten ist, dessen Front (mit der Inschrift) nach Siid-

osten gerichtet ist, so lief die Tripodenstrasse demnach vom Nordabhang der

Burg her um den Ostfuss derselben, Ostlich beim Lysikratesdenkmal vorbei

nach dem Dionysostheater
;

s. Pervanoglu Philol. XXIV 459, Wachsmuth
I 240 f. Andere Reste ahnlicher Anlagen sind noch in jener Gegend zum
Vorschein gekommen; so Fundamente in einem Keller eines nahe dabei ge-

legenen Hauses (Curtius A. Z. XXXII 162); zwischen Lysikratesdenkmal

und Theater eine grosse Dreifussbasis (A. v. Velsen A. A. XII 437, Per-
vanoglu A. d. I. XXXIII 112 tav. G). Eine noch im 17. Jahrh. theil-

weise erhaltene ahnliche Anlage (unter dem Xamen cpavdpi xou Aio^sv-yj bekannt,

wie das Lysikratesdenkmal cpavdpi xoD A7j|i.oa&£vou heisst) ist seither ver-

Pausanias I. 15
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schwunden; s. Ross Arch. Aufs. I 264. Vgl. aiich BStticher Philol. Suppi.

Bd. III 308.

S. 42,5. vaol ll-euiv sc; xouxo |xe*^dXoi. Bafiir schlug Clavier vaol O-euiv sioiv

ou nqaXoi vor (Buttmann sativ oii), in seiner Ausgabe schrieb er i; xouxo ou

[ts-faXoi. Die Einfugung einer Negation empfehlen aucb Stuart Alterth. v.

Athen I p. 166 und Leake S. 109 der ersten deutschen Ausgabe; dagegen

wird bloss andere Interpunktion, namlich vaol S-swv ic xouxo, ^t£Ya7.ot etc. (sc. xpi-

koTjzq) angenommen bei Siebelis, empfohlen von Mulier zu Leake a. a.

0. 181 und bei Leake S. 99 A. 3 der Ziiricher Ausgabe. Schubart und

Walz bebalten die ursprtingliche Lesart bei; nichts desto weniger ist dieselbe

sicher unrichtig und die Yertheidigung bei Westermann Act. Soc. Gr.

Leipz. I 181, die vaol hiessen gross, weil sie zwar nicht an sich, aber im

Hinblick auf ihren Zweck, nur einen Dreifuss zu tragen, gross seien, un-

haltbar. Zink Verhandl. der philol. Gesellsch. in Wiirzburg S. 128 schlug

(nach einer Vermuthung von Kayser) vor, vaol Aiovuaoo ivxauUa — /at acpiaiv

icpsoxyjxaot xptTCOos;; yaXzoT, dcp’ u)v orj xaXouai xo ytoptov — oo jis'(a7.oi jxsv etc. S. aber

dagegen Schubart Jb. f. Ph. LXXXIX 45.' Wieseler Philol. XXVI 353

schreibt s; xo utj^oc; ou jis^aXoi; auch nicht gut denkbar, da die Hdhe ira Ver-

hiiltniss zura geringen Urafang gar nicht so unbedeutend ist. Robert ira

Hermes XIV 314 eraendirt: vaol daov !<; xouxo p-s^aXoi, was Wolters A. Z.

XLIII 81 und Milchhdfer S. Q. LVITI 62 billigen; doch kann auch dieser

Vorschlag nicht ganz befriedigen, da fiir die Postamente der Dreifiisse zwar

vatoia oder vaiaxoi gesagt werden konnte, aber schwerlich vaol ^sdiv.

S. 42,6. Satyr des Praxiteles. Verschiedene, durch die unklaren

(vielleicht auch verdorbenen) Worte des Paus. noch vermehrte Bedenken

kntipfen an diese Statue an; vornehmlich, war dieser Satyr eine Einzelfigur

oder Theil einer Gruppe? Ist er identisch mit dem, unten S. 43,1 er-

wahnten Satyr? und wie verhalt er sich zu dera bei Ath. XIII p. 591 B er-

wdhnten ixl xpncoStuv adxupoc; und zu der bei Plin. XXXIV 69 erwahnten

Gruppe des Praxiteles: (fecit ex aere)et Liberum patrem Ebrietatemque no-

bilemque una satyrum quem Graeci periboeton cognominant? Dieser letztere

Satyr wird in der. Regel ais ausser Betracht fallend bezeichnet, weil Plinius

offenbar eine Gruppe (Dionysos, von Methe und einem Satyr begleitet) be-

schreibt, bei Paus. aber nur eine Einzelfigur gemeint sein kann (beziiglich

des Boinamens Trspipo-zjxoc; nimmt Brunn I 338 Verwechslung mit einem andern

Satyr an). Nur Stark archaeol. Stud. 21 ff. halt alie drei Kunstwerke:

den Satyr des Praxiteles, die unten erwahnte Gruppe und den Liber pater

mit Ebrietas und dem Satyr ftir identisch, ist aber dadurch zu der Annahme

gendthigt, dass Plinius den Eros ftir eine weibliche Figur gehalten habe.

Hingegen wird der hier erwahnte Satyr vielfach mit dem Saxupo; Tcatg, der

£v xt{> vaoj x(ji xXyjatov (d. h. dem Tempel des Dionysos, s. u.) stand und einen

Becher darreichend dargestellt war, identifizirt, so von Brunn a. a. 0.,

Stark a. a. 0. S. 19, Overbeck kunstarchaeol. Vorlesungen S. 116,

Stephani Compte rendu 1868, 106; 1873, 159, Melang. greco-rom. III 363

(gegen diesen Wolters a. a. 0.), G hirardi ni Bullet, munic. di Roma 1892

p. 326; Benndorf Ztschr. f. d. dsterr. Gymn. XXVI 731 schliesst sich
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zwar dieser Ansicht an, aber unter Annahme einer grosseren Liicke vor

IdxopoQ -(dp iaxiv, in der die beruhmtesten Knnstwerke der Tripodenstrasse auf-

gezahlt waren (ebenso Westermann Act. soc. Gr. I 182, Preli er ansgew.

Aufsatze S. 115); erst von diesen sei Paus. anf den in einem benachbarten

Tempel aufgestellten Satyr des Praxiteles gekommen. Ihm schliesst sich

G urlitt Pausanias S. 331 an, der mit Schubart ydp nach Saxupoc; streicbt

und vor XdxupoQ S. 43,2 ein 6 einschiebt. Gegenbemerkungen bei

Wolters a. a. 0., vgl. auch Reisch griech. Weihgeschenke S. 111. Ab-

gewiesen wurde dagegen die Identitat der beiden Satyrn von Siebelis,

Jacobs im Attiscb. Mus. III 24, 0. Mulier zu Leake S. 453, Priede-

richs Praxiteles S. 13, Lugebil Philologus XXXIII 67, Wolters a. a.

0.; Overbeck II 40 bezeichnet es ais zweifelhaft, ebenso Purtwangler
Meisterwerke S. 534. — Zieht man in Betracht, dass der Satyr des Praxi-

teles hier, wie bei Athen. 1. 1., ais Objekt jener Wette der Phryne mit dem

Praxiteles bezeichnet wird, also allem Anschein nach ebenso wie jener dabei

in Betracht kommende Eros eine Einzelfigur war, so wird man sich auf die

Seite derjenigen steUen mtissen, die ihn fiir einen andern, ais den bei Plinius

erwahnten halten, der den Theil einer Gruppe bildete. Er muss aber auch

ein anderer gewesen sein, ais der Saxupo? luatt; in dem Tempel, da mit diesem

Tempel keiner jener vaot d-sAv, auf denen die Dreiftisse standen, sondern ein

wirklicher Tempel gemeint sein muss. Wie freilich der praxitelische Satyr

aufgestellt war, geht aus Paus. nicht deutlich hervor. Die Worte S. 42,6

jjLvyjjiyjg Bs d^ia jxdXiaxa TcspispvxsQ stp-j^aajxsva gehen der Konstruktion nach auf

xptxoBsc;; man miisste also annehmen, dass Dreiftisse mit Figuren unter dem

Becken, resp. zwischen den Ftissen, gemeint seien, und dass auch der praxi-

telische Satyr einen solchen Platz hatte; vgl. BenndorfG. g. A. 1871,

608. Stark freilich, a. a. 0. 21, will, dass man sich die Statuen in den

vaoi' denke, weil es auch nachher iv xcp vatp heisse und diese Rundtempel nur

erbaut seien, um Statuen aufzunehmen. Allein die uns bekannten choragischen

Dreifussbasen haben geschlossene Porm; auch lasst sich xspisxovxs? ohne ge-

waltsame Aenderung nicht auf vaot beziehen. Ausserdem aber sind Dreifiisse

mit figurlichen Darstellungen, mit Rundfiguren an Stelle der Fusse oder

zwischen diesen oder unterhalb des Kessels genugsam bekannt; vgl. Paus. I

21,3 u. III 18,8; Beispiele bei 0. Mulier kl. deutsch. Schr. II 595, Benn-

dorf a. a. 0., Reisch a. a. 0. 109 A. 1 u. 113. Man wird demnach vor-

aussetzen mtissen (mit Wolters a. a. 0.), dass der praxitelische Satyr eine

solche auf einem vade; innerhalb des Dreifusses stehende Figur war; da-

gegen ist die von Friederichs S. 17 gebilligte Vermuthung Viscontis

Mus. Pio Clem. II 218 X. 2, dass die drei von Plin. genannten Figuren keine

Gruppe bildeten, sondern zu eben diesem Dreifusse gehbrten, sodass also Paus.

nur eine davon genannt, Dionysos aber und Methe tibergangen hatte, gewiss

zu verwerfen. Eine Zuruckfuhrung eines der uns bekannten praxitelischen

Satyrtypen (des ausruhenden oder des einschenkenden) auf den hier genannten

scheint unthunlich, obwohl ftir ersteren Stephani eintritt, letzteren Reisch

ftir wohl geeignet zu einer Dreifussstatue halt.

15*
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S. 42,9. aoxit:; ot, Facius wollte aOx<|) ais G-lossem streichen, s. jedoch

Her. III 72 auxcj> ot a|isivov i<; ^pdvov loxai; auxto heisst ipsi, wie IX 11,4 xai

auxiij [loi xapiaxaxo e^eiv ouxw.

S. 42,10. otysa^ai von leblosen Dingen im Sinn von untergehen, ver-

ioren gehen ist namentlich in Poesie gebrauchlich.

ebd. -xupdc; ioTcsadvxoc;, II 5,5 xDp icoSsv ijiTcsadv. — otxrj}xa heisst niemals

Wohnhaus.

S. 42,13. Eros des Praxiteles; nacb IX 27,3 bezog sicb die hier

erzahlte Anekdote auf den Eros von Thespiai.

S. 43,2. iv x({j va(j) xojjl TcXY]aiov, gerade bei TcXrjaiov iiberlasst es Paus. sehr

haufig dem Leser, die nbthige Erganzung dem Vorausgehenden zu entnehmen,

s. im ersten Buch 2,4. 3,4. 5. 14,1. 7. 18,3. 5. 23,3. 28,4. 6. 36,5. 38.4.

41,2, vgl. Stephani Bnlletin de TAcademie de St. Petersbourg XVII 543.

ebd. Statue eines Satyrs mit Becher, Eros und Dionysos von
Thymilos, nach der Vermuthung von Reisch gr. Weihgesch. S. 122 viel-

leicht Anathem eines scenischen Choregen. Ob auch dieser Satyr, der nach

obiger Darlegung nicht mit dem vorher erwahnten identisch ist, von Praxi-

teles herriihrte, ist nicht auszumachen. Overbeck S. Q. 1224 S. 236,

Plastik II 40 bezweifelt es, halt aber die drei hier angeftihrten Statuen ftir

eine geschlossene Gruppe, wahrend Stephani a. a. 0. und Wolters a. a.

0. S. 84 es fiir ausgemacht halten, da^^s die Statuen des Thymilos mit dem

jugendlichen Satyr keine Einheit bildeten. Lolling S. 326 A. 2 nimmt an,

dass die Figuren des Dionysos, Eros und Satyr eine von Thymilos gefertigte

Gruppe bildeten, die wie der Satyr des Praxiteles innerhalb eines Dreifusses

aufgestellt war. Furtwangler Meisterw. 535 A. 1 stellt es ais mbglich

hin, dass Praxiteles in der von Plinius erwahnten Gruppe (s. o.) denselben

Satyr wiederholte, den er vorher in einer Gruppe zusammen mit Thymilos

gemacht hatte, und vermuthet, dass uns des Thymilos Dionysos mit Eros viel-

leicht in einer Neapler Gruppe (Gerhard Neap. ant. Bildw. N. 96 S. 30)

kopirt erhalten sei, wahrend Michaelis Anc. marbl. in Gr. Brit. p. 238 eine

Gruppe der Sammlung Brocklesby (Clarae 690,1626) darauf zuruckfiihrt.

Bienkowsky schliesst sich Furtwanglers Hypothese an, Rev. arch. 1895

I 285, und mbchte eine Satyrfigur im Abgussmuseum in Dresden, deren

Original verschollen ist (abgeb. ebd. pl. VII) und die er der Schule des Pra-

xiteles zuweist, mit zu dieser Gruppe ziehen. Uns scheint aus den Worten

BiBcoaiv lx7:(oiJ.a fast mit Bestimmtheit hervorzugehen, dass der Satyr nicht allein

stand, seinen Becher haltend (Paus. wiirde sonst cpspsi oder (cf. 25,3;

28,3) sagen), sondern mit Dionysos gruppirt war, dem er den Becher dar-

reichte; doch ist es bei der oft nur andeutenden Ausdrucksweise des Paus.

sehr wohl mbglich, dass hier zwei Gruppen zu verstehen sind : eine des Satyrs

mit Dionysos, von nicht genanntem Meister, und eine des Dionysos mit Eros

von Thymilos. Denn dass von einer aus Dionysos, Eros und einem Satyr

bestehenden Gruppe Thymilos nur zwei Figuren, die dritte aber ein unbe-

kannter Meister gefertigt haben solite, ist wenig wahrscheinlich.

ebd. Zu der Verbindung xai oCbmaiv IxTctofjia vgl. II 3,5 S-eac; Bs jtdXiaxa

d^ia Yi Tzapd xo x^c ’Apxs|uoo(; xai 6 BsXXspocpovxyji; sxsaxi, V 17,11. VI 18,1.

VII 5,9.
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S. 43,4. Heiliger Bezirk des Dionyso s, auch Lenaion genauut,

wenigstens nach der am meisten verbreiteten Auffassmig, vgl. Hesych. iid

Ayjvatoy djdjv' laxiv iv X(j) dazei Av^vaiov, irspi^oXov syov |ji‘(av xal sv auxtj) Ar^vatoi) Aio-

vyooo hpov, iv cp stcsxeXouvxo ot AQ-yjvatojv Tcpiv xo Maxpov otxoooixYjO-^vai, cf. B.

A. T 278,8. Phot, v. Ai^vaiov. Bt. M, v. stcI AyjvatVf). Auf Inschr. Aiovuaia xd etcI

Ay]vai'{p, CIA II 741. Urspriinglich hiess die Gegend Atpai; so erwahnt

Thuk. II 15 zusammen mit Pythion und Heiligthum der Ge ais altes Heilig-

thum Ttpoc vdxov x^c; icdXso); auch xd iv Aipaic Aiovuaou; cf. Harpocr. V. iv Atpaii;

AidvucjoQ, Steph. Byz. v. Aipai, Arist. Ran. 217, Athen. XI p. 465 A; anderes

bei Milchhdfer S. Q. XXVII 65. Wahrend man diesen Bezirk in der

Regel hier im Siidosten der Burg sucht und das Lenaion mit dem Peribolos

des Dionysos beim Theater identifizirt, ist neuerdings mehrfach eine ab-

weichende Auffassung laut geworden. Wilamowitz Hermes XXI 619

wollte Limnai und das alte Lenaion weiter siidlich oder siidostlich von der

Burg ansetzen; auf jeden Pali hatten sie mit dem Dionysostheater und dem

alten Dionysostheater bei demselben nichts zu thun; wenn Paus. das Heilig-

thum dp^aidxctxov nenne
,

so habe er sich durch die angefiihrte Stelle

des Thuk, tSuschen lassen. Maass Greiffswald. Progr. 1891/92 p. 1 ff. sucht

(unter Heranziehung von Arist. rep. Ath. p. 6) zu erweisen, dass das Le-

naion an der Agora des Kerameikos belegen gewesen sei, und ebenso Dorp-
feld A. M. XAHI 257, der in den dort gefundenen Resten das Lenaion er-

kennt, A. M. XX 160, vgl. Bodensteiner Bl. f. bayr. Gymn. XXXI 209.

ebd. Zwei Tempel des Dionysos. Der alteste Tempel enthielt das

uralte hdlzerne ^davov des Dionysos Eleuthereus, von Paus. auch I

29,2 u. 38,8 erwahnt, wonach das urspriinglich in Eleutherai (an der boiotischen

Grenze) befindliche Kultbild bei der Vereinigung dieser Ortschaft mit Attika

hierher iiberfuhrt wurde. Nach Ps. Dem. c. Neaer. 76 (p. 1372) wurde

dieser Tempel nur einmal im Jahre (am 12. Anthesterion) geoffnet. Ein

Ehrensitz im Theater, CIA III 240, ist dem Priester des Dionysos Eleu-

thereus gehbrig; vgl. auch ebd. 158. Die beiden Tempel versetzte Rhuso-
pulos ’Ecp. ap^aiol. 1862, 287 vermuthungsweise rechts und links von der

alten Siidmauer des Theaters; s. dagegen Wachsmuth I 243 A. 3. Bei

den Ausgrabungen siidlich der Akropolis (ein genauer Bericht steht noch aus,

man vgl. einstweilen Harrison S. 254, nach den Mittheilungen Dbrpfelds,

nebst Fig. 7) sind die Fundamente zweier Tempel zum Vorschein gekommen,

die man fiir die von Paus. erwahnten zu halten berechtigt ist. Von diesen

ist der kleinere, dicht bei den spateren Biihnenanbauten belegen, nach der

Bauart und der Porm der Verklammerung der Blocke der altere, in vor-

persischer Zeit entstanden; er bestand nur aus Pronaos und kleiner Cella.

Etwas grdsser ist der siidlich davon belegene, der ebenfalls aus Naos und

Pronaos besteht; Dbrpfeld ist geneigt, seine Entstehung erst nach 400 an-

zusetzen, weil er sammt dem Fundament der Basis des Tempelbildes aus

Breccia bestehe, welches Material in den perikleischen Bauten gar nicht vor-

komme und erst etwa vom Jahre 400 ab haufig verwendet werde (s. Koepp
A. Jb. V 276 A. 30, Dbrpfeld A. M. XW 311). Was die im jiingeren

Tempel aufgestellte Goldelfenbeinstatue des Dionysos von Alkamenes

anlangt, so halten Imhoof-Gardner p. 242 es (mit Beule Monn. d’Ath.
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261, Thraemer bei Roscher I 1104, Overbeck 378) fiir sehr wahr-

scheinlich, dass der Typus athenischer Silber* und Erzmtinzen, auf denen

Dionysos bartig im Himation thronend, in der erhobenen Rechten den Thyrsos,

in der vorgestreckten Linken den Kantharos haltend erscheint (s. Imhoof-
Grardner CC 1—4 und unsere Taf. XI 3), auf die Statue des Alkamenes

zuruckgeht, vgl. Harrison p. 254. Diese Meinung wird unterstiitzt von Reisch
Eranos Vindob. S. 1 ff. (vgl. Furtwangler Meisterw. S. 129 u. 741), der andere

Mtinztypen zur Vergleichung heranzieht und aus den Massen des in den

Fundamenten erhaltenen Bathrons sowie der ungefahr zu berechnenden des

Tempels selbst erweist, dass die Figur ein Sitzbild war. Ais Verfertigungs-

zeit setzt er die Jahre 420—413 an.

S. 43,5. Gemalde im Tempel des Dionysos: 1. Dionysos, den

Hephaistos in den Olymp zuruckfiihrend. Die Szene ist auf Vasenbildern,

namentlich aut schwarztigurigen, sehr haufig dargestellt; vgl. Waentig de

Vulcano in Olympum reducto (Lips. 1877) p. 17 sqq. Aus den weiteren An-

gaben bei Paus. geht hervor, dass Hephaistos dabei, wie oft auf den Vasen,

trunken dargestellt war (jisD-uaac;, Z. 10). 2. u. 3. Die Bestrafung des Ly-

kurgos und des Pentheus, vermuthlich wohl in zwei gesonderten Dar-

stellungen. Ueber die Darstellungen des Lykurgos vgl. Michaelis A. d. I.

XLIV 248 ff.; iiber Pentheus 0. Jahn Pentheus und die Mainaden Kiel 1841,

Dilthey A. Z. XXXI 84, Hartwig A. .Tb. VII 153. 4. Ariadne, von

Theseus auf Naxos verlassen, und Dionysos, sich der Schlafenden nahend;

eine besonders auf pompejanischen Wandgemiilden und Sarkophagreliefs sehr

haufig dargestellte Szene, vgl. Jahn arch. Beitr. S. 289 ff., Gerhard A. Z.

XVII 97, Stark B. S. G. W. 1860 S. 23 ff.; zu vgl. ist auch Philostr.

imagg. I 15. Birt im Rh. Mus. L 52 vermuthet, dass das vatikanische Re-

lief bei Helbig Fiihrer N. 214 (vgl. Jahn arch. Beitr. S. 280) auf dies

Gemalde zuriickgehe. — In welchem der beiden Tempel sich die Gemalde

befanden, geht aus den Worten des Paus. («oto&i Z. 6) nicht mit Bestimmt-

heit hervor. Waentig a. a. 0., der irrthtimlich auch den Dionysos des

Alkamenes in den alteren Tempel versetzt, glaubt, dass auch die Gemalde in

diesem gewesen seien, und neigt sich der Ansicht von Overbeck S. Q. N.

1126 zu, dass dieselben dem Zeitalter Polygnots angehoren, wahrend Helbig

camp. Wandmalerei S. 256 f. an die Zeit nach Zeuxis und Parrhasios denkt,

wegen des besonders in 2 und 3 erforderlichen dramatischen Pathos. Hart-

wig a. a. 0. setzt sie in die zweite Hiilfte des 5. Jahrh.; etwas friiher

Diimmler Bonner Studien S. 79; Milchhofer A. Jb. IX 82 wegen Be-

ziehungen, die er zwischen den Wandgemalden und der Vasenmalerei an-

nimmt, ebenfalls noch ins 5. Jahrhundert. Ueber die Datirung Dbrpfelds

s. oben.

8. 43,7. wegwerfen Gap. 24,1. IV 29,5.

S. 43,8. ixd -£ s. zu Gap. 2,1.

S. 43,14. xata3X£uaa|ia, in Zeltform; gemeint ist das von Perikles

erbaute Odeion, das nach Vitr. V 9,1: exeuntibus e theatro sinistra parte,

also im Osten des Dionysostheaters lag. Dass es angeblich eine Nachahmung

vom Zelte des Xerxes war, berichtet auch Plut. Pericl. 13; es war jedenfalls
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ein freistehender Rundbau mit eigenthiimlich geformtem Kuppeldach, daher

auch der Witz des Kratinos bei Plut. 1. 1- 6 ay^ivoxscpaXo^ Zsu? 5ol Tcpoaspysxai 5

IIspuX-^c; x(pBstov £Tct xoy xpavtou lycov; im Innem dienten zablreiche Saulen (Plut.

1. 1., Theophr. char. 3) zur Stiitze des Daches, und nach Vitr. 1. 1. (der irr-

thiimlich den Bau dem Themistokles zuschreibt) waren auch Masten und

Raaen erbeuteter Perserschiffe zur Verwendung gekommen. Ais Sulla

86 V. Chr. Athen belagerte, liess Aristion (Paus. nennt irrthiimlich den Sulla

ais den Zerstdrer) das Odeion niederbrennen, damit die Balken desselben nicht

zu Belagerungszwecken verwandt werden kdnnten, vgl. App. b. Mithr. 38;

der kappadokische Kdnig Ariobarzanes II Philopator liess es durch die

Architekten C. und M. Stallius und Menalippos wieder aufbauen, Vitr. 1. 1.

CIA III 541. Auf Grund dieser Angaben wird das perikleische Odeion

in der Regel unter der Siidostecke der Akropolis angesetzt, vgl. Stuart

Alterth. v. Athen I 258, Bdtticher Philol. Suppi. Bd. III 310, Wachs-
muth I 242, Milchhdfer 192 („auf der Linie vom Lysikratesdenkmal

zur dstlichen Parodos des Theaters“), Lolling S. 326 („wenn auch dem

Burgabhange nahe, doch nicht so unmittelbar wie das Koilon des Dionysos-

theaters auf demselben angelegt, sondern frei in der Ebene“). Ueber die

Prage der Anzahl der in Athen bestehenden Odeien s. oben zu C. 8,6. —
Loeschck e Dorp. Progr. 1883, 7 ff. sucht nachzuweisen, dass das perikleische

Odeion, von dem bei Andoc. 1,38 die Rede ist, am Siidwestabhange der Burg

belegen gewesen sei, Paus. demnach hier einen Irrthum begangen habe: bei

seiner Anwesenheit in Athen habe er das Odeion des Ariobarzanes gesehen

und erwahne es an richtiger Stelle (I 8,6 u. 16,1); die Erwahnung des

xaxaaxsuaajta, das dern Zelte des Grosskdnigs glich, stamme aus seinen Quellen

und sei auf gut Gliick hier eingeschoben worden. Vgl. die Gegenbemerkungen

bei Milchhdfer a. a. 0., der zur Erklarung von Andoc. 1. 1., wo 300 Leute

vom Odeion zur Orchestra herabsteigen und sich dort in 20 Gruppen ordnen,

annimmt, dass in jener Gegend ein gesonderter Tanzplatz sich befand, wie

schon Leake S. 210 A. 3 annahm. Die Notizen iiber anderweitige Be-

nutzung des Odeions (zur Aufbewahrung von Getreide, fiir Truppenversamm-

lungen etc.), die Lolling hierher zieht, werden in der Regel auf das I 8,6

erwahnte Odeion bezogen, s. oben. Ueber die Form des Baues ist zu vgl.

Oehmichen Gr. Theaterbau S. 112 und in Iw. Mullers Handbuch V
3,223, der Theaterform (nicht Rundbau) annimmt.

S. 43,18. xpdcpaaic jxL Bi’ rjvxiva — xcd ov xpoxov — xal daa<;, bemerkenswerth

ist die varietas orationis; ov xpdzov wie hier Cap. 29,14, xpdxov dvxiva 43,3. III

6,9. 9,8. 12,6. IV 29,12. 32,3, dvxiva xpdxov I 8,5. II 7,6. IV 27,4, xpdxco Bs

00 Xsyooai xot(p I 24,8.

S. 43,19. £(; TYj\> ’AatV.v Bdpy;, gemeint ist das rdmische Asien, die Staaten,

welche Kdnig Attalos III den Rdmern vermacht hatte.

S. 43,20. persdnlich konstruirt wie IV 30,5. V 9,5. 15,10. —
Mithridates hatte verschiedene Versuche gemacht, sein Reich in Asien auszu-

dehnen, auf Verlangen der Rdmer aber seine Eroberungen immer wieder auf-

gegeben. Zum Krieg kam es erst, ais der rdmische Legat M’. Aquilius den

Kdnig Mkomedes von Bithynien veranlasste, das Gebiet des Mithridates zu
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braudschatzL‘11 und zugleich Mithridates verbot sich dagegeu zii wehren, s.

Appian. b. Mithr. 12— 14. IJeber dieseDinge und das Folgende vgl. namentlich

Th. Keinach Mithridate Eupator, roi de Pont 1890.

8. 44,1. /^v ’A(>iaxto>v ’A97jvc(to^, nach Poseidonios bei Athen. V 211 E
(Mtiller Fragin. h. Gr. III 266 ff.) ist er im Hause des Peripatetikers

Athenion ais Sohn einer aigyptischen Sklavin siV «oxoD xsxotiay];, six’ «/Aoo

XIvo; geboren und erzogen wordeii. Ais Athenion starb, wurde er sein Erbe

iind athenischer Biirger. Nun nennt ihn aber Poseidonios nie Aristion, sondern

ebenfalls Athenion, und es nieint darurn Nie se Rh. Mus. XLII .574 ff., rnaii

habe an zwei vA'rschiedene Personlichkeiten zu denken; s. dagegen Th. Rei-

nach S. 139 A. 1, der es fiir mbglich halt, dass Aristion wirklich wie viele

Griechen seiner Zeit zwei Nainen fiihrte oder, naehdem er von seinein natiir-

lichen Vater Athenion testamentarisch legitirairt worden war, dessen Nanien

annahni. Poseidonios steife sich aber deshalb darauf, ihn Atlienion zu nennen,

weil dieser Narne, den kurz vorher der Kbiiig der rebellischen Sklaven in

Sizilien getragen, zur Bezeichnung eines aufstandischen und gekrbnten Sklaven

iiblich geworden sei.

S. 44,2. (j) Mibpiootxy;; zpcopsuciv — i'/py^xo, Aristion war in den ersten Mo-

naten des Jahres 88 von den Athenern zu Mithridates geschickt worden, s.

R. Weil A. M. VI 321; dass Mithridates seinerseits ihn zu Gesandtschaften

verwendet habe, sagt nur Pausanias, dass er ihn sehr zu schatzen wusste,

auch Poseidonios (xa>v cpiXojv eT; iY=v£X0 jJLSpaxyj; xuywv irpoa^oji'^;).

S. 44,3. dv£X£i3s o£ ou xdvxct; — xczpor/oi^e!; xxX., nach Poseidonios sind es

die dyXoi, welche die Revolution machten. Plut. Sulla 14 nennt Meidias und

Kalliphou ais Fliichtlinge, Cic. Brut. 89,306 Philo von Larissa (cum princeps

academiae Philo cum Atheniensium optimatibus Mithridatico bello domo pro-

fugisset Romamque venisset); andere flohen nach Amisos im Pontos, s. Plut.

Luculi. 19.

S. 44,5. (£vo|i£VYj(; $£ iidyr;;, nur von Paus. erwahnt.

8. 44,8. McqvrjX£(; — xixpwaxoyoi, vgl. Appian. b. Mithr. 21, Liv. ep. 81,

Plut. praec. ger. reip. XIV 3—4. Pausanias allein sagt ausdriicklich, dass

es Magnesia am Sipylos war, welches Archelaos Widerstand leistete, die

andern Stellen sprechen nur von Magnesia (MdyvriXc;) ;
da aber Magnesia am

Sipylos nach dem Krieg Immunitat bewilligt wurde, s. Strab. XIII 621, so

ist dem Zeugniss des Pausanias Glauben zu schenken, s. Reinach I 128

A. 1. Demnach ist Magnesia bei Appian. 21, welches sich fiir Mithridates

erklkrte, das am Maiandros.

S. 44,9. x'.xpu)3xooai, eines der Verba, die mit Vorliebe im Praesens hist.

stehen, 13,8. II 6,2. III 15,5. 19,12; ebenso cpov£U£iv, I 29,4. 40,3. 43,7. IH

3,3. IV 4,7. 5,9, s. zu 8^41,18.

8. 44,10. xoXiopxta, sie dauerte sechs Monate bis in’s Friihjahr 86

(Plut. 8ull. 14).

ebd. Td^tXo;, naehdem im Friihjahr 86 Ariarathes, der an der Spitze

eines grossen, Archelaos nachgesendeten Heeres durch Thrakien und Make-

donien nach Thessalien gezogen war, von seinem Vater Mithridates durch

Gift getddtet worden (Plut. Porap. 37), iibernahm Taxilos den Oberbefehl,
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bewetzte die Thermopylen und belagerte Elateia. Die Erzahlung des Pau-

sanias leidet an Ungenauigkeit: die Ereignisse vollzogen sich nicht so rasch,

wie er angiebt, und ais Sulla der pontischen Armee nach Boiotien entgegen-

zog, war die Stadt Athen — Mapxtca<; KaXivhaiQ 86, s. Plut. Sulla 14, Appian.

b. Mithr. 38 — bereits genoinmen, dagegen leistete die Akropolis noch Wider-

stand; zwar erzahlen Plutarch und Appian die Kapitulation der Akropolis

vor der Schlacht hei Chaironeia, da aber Curio (Plut. Sull. 14), den Sulla

zur Belagerung der Akropolis zuriickliess, an der Schlacht nicht theilge-

nommen zu haben scheint, so wird die Nachricht, dass diese und die Einnahme

der Akropolis ungefahr gleichzeitig stattfanden, richtig sein, s. Reinach
176 A. 3.

S. 44,16. ’AbyjvaiO'.?, S. Cap. 2,4 Ic, ov K(poic; 0 nyHoc; sysi, II 7,1. III 13,4.

S. 44,19. /tabsip^czc Ic, "6v Kspajisixov, deutlich ist auch hier wieder Kepa-

jj.£ixo<; im Sinn von afopd gebraucht, denn nur auf dieser war die nothige Ab-

sperrung durchzufiihren, s. zu Cap. 3,1. — Die Dezimirung wird nur von

Pausanias berichtet, Plut. Sulla 14 6 irspi r^v dyopdv cpdvo(; iiuiays xdvxa xdv ivxdQ

xoy AixuXou Kspap-sixdv.

S. 44,21. ixoi^pdaxouaiv, praes, hist., ebenso 10,4. 21,4. 25,7; gehbrt in

dieser Beziehung zu xxstvw, xixpwaxo), HdTuxo), s. o. § 5.

S. 45,1. xd i? xdv doxdv lyovxa, S. Plut. Thes. 24: Aaxdc; duvoa ds

xoi od Q-sjuq iaxtv.

S. 45,2. SuXXa — sveicsasv -q vdaog, ebenso IV 9,1, iiartxxsiv I 43,7,

pctvsiv II 7,7. III 5,9, ixqqvsab-ai Y 5,5. Dass auch Pherekydes, der Lehrer

des Pythagoras, an Phtheiriasis gestorben sei, ist mehrfach iiberliefert, s.

Arist. Hist. An. V 31,1, Plut. Sull. 36, Ael. V. H. IV 28; V 2 u. a. a. o.

S. 45,5. Dass Sulla in dieser Weise den Zorn des Hikesios heraus-

gefordert habe, berichtet nur Pausanias; es ist charakteristisch fur den reli-

gibsen Standpunkt des Periegeten, dass von allen Freveln Sullas dieser ihm

ais der schlimmste erscheint; IX 33,6 heisst es allgemeiner, Sulla sei so

schrecklich bestraft worden, weil er gegen griechische Stadte und die Gbtter

der Griechen gewtithet habe. Dass Aristion mit dem Tode bestraft wurde,

sagt auch Appian 1. 1. 39, nach Plut. Sulla 23 wurde er einige Zeit naeh-

her durch Gift beseitigt.

S. 45,7. ''Ad-yjvai — adHic AdpiavoD paoiXsdovxof; r^vHrjoav, vgl. hierzu Wachs-
muth I 686 ff. u. Curtius Stadtgesch. 264 ff.

Cap. XXI.

Bildsaulen komischer und tragischer Dichter im Theater. Gor-

goneion an der Siidmauer der Akropolis. Hbhle oberhalb des

Theaters mit Dreifuss. Niobe. Kalos und Daidalos. Tempel des

Asklepios. Sauromaten. Linnenpanzer im Apollotempel
zu Gryneion.

S. 45,9. Das Theater des Dionysos wird von Paus. nur kurz er-

wahnt (auch S. 43,3 u. 14; 46,12). Die schriftlichen Angaben, die sich

darauf beziehen, s. Milchhbfer S. Q. XCII 85 ff. Ueber ^die noch vor-



handenen Reste, vornehmlich die Ausgrabungeii voin .1. 18t)*2, ist '.u vgl. I

Vischer Kl. Schr. II 324, Julius Ztschr. f. bild. K. XIII 193 u. 263, I

Mttller Griech. Blibuenaiterth. S. 8o init den Beinerkungen von Ddrpfeld
S. 41f), Philol. XXI II 482 und J. Wheeler Pafiers of the Auieric. School

1885 p. 125, Heisch Ztscbr. f. d. dsterr. Gynm. 1887 S. 270, Kawerau
bei Baumeister Denkm. III 1734, Milchbdfer 189, LoIIing 327,

Harrison p. 271. BezUglich des Historischen Hdpken de theatro Attico

saer. a. (’hr. V. Bonn. 1884, Wilainowitz Hermes XXI 397, Todt im

Philologus XLVH II 505, Bodensteiner Jb. f. Ph. Suppi. Bd. XIX tl45. Ueber

lien bildlichfii Schmuck des Hyposkenions Matz A. d. 1. XLII 97, zu M. i

d. l. IX 16; (ibiT die Insehriften der Sessel im Zuschauerraum (CIA III

77 ft'.) KeiI Philologus Suppi. Bd. II 628; Philologus XXIll 212 u. 592, <

Gelzer Monatsber. d. Berl. Akad. 1872 S. H>4.

ebd. Statuen von koinischen und tragischen Dichtern; ge-

nannt sind Menander, Kuripides und Sophokles u. Z. 17 Aischylos.

Von dem Standbilde des Menander ist die Basis bei der westlichen Parodos

wieder aufgefunden worden, s. C I A 11 1370; die Grdss**nverhliltnis8e erweisen,

da.ss die sitzende Menanderstatue des Vatikans (Mus. Pio-Clem. 111 15) nicht

darauf gestanden haben kaim, wie vielfach (Pervanoglu B. d. 1 1862, 163,

Leuorinant Ri*v. areheol. 1864, 436, Brunn .\. d. I. XLll 298) geglaubt

wurde, vgl. FOrster A. Z. XXXII lOn. Die ehemen Bildsiiulen der dn*i

Tragiker hatte nach Ps. Plut. Vit. X orat. p. 841 F Lykurg errichten lasst*n.

Kine Nachbildung der Sophoklesstatue b<*sitzen wir vielleieht in der schbnen

.Mannorstatue des I>at»*rans, vgl. Beondorf u. Schttne l.Atenin. .Museum

S. 159. (i uri it t S. 2tl7 sebllesst aus den Ba.sisinschril>en CIA III 949 ff.,

dass unter dieseii Dichterstatuen auch solche aus der Kaiser/adt enthalten

waren, und zwar nicht nur von spkteren Dichterlingen, sonderu auch von

frUheren Dichtern (Thespis, Timostratos u. a.), die nur zur Vervollstlindigung

der H*‘ibe der dramatischon Dichter in der Kaiser/a it ihre Standbilder er-

balten hJitten. Dass auch die Statue des .\lschyIos zu dii^sen spktec Werken

zu n»chnen sei, darf aus Z. 17 wohl nicht ge.«»chlos.sen werden.

S. 45,10. ai xok/.a( tiuv d^{rvt3Ttp<vv, Vgl. den Vorwurf bei Dio Chrys.

.\.\Xl .*146 M (628 H), die .Athener htitten die Statue eines iinbedeutenden

Dichters neb»*u derjenigen des Menandros aufg**st«dlt.

S. 45,12. Ai^not xxX.. vgl. vit. Sopho^.: -^«31 V ou xat t»» pvr,)ur:t auToy

3stp/,v<i ixiTcr^yr*, oi ^ jo;A.r,^>va 'faKxfji>t . . . Jidwoo; xor’ ovap txiTWt; Aj3€rvip«|» ixi/auav

xiHijvar xov ofv^pa lov td^ov. Letzteres auch bei Plin. VII 109.

S. 45,13. ixxTwvta o«, vgl. IV 26,6. IX 23,8. 4, iihnlich I 4,4.

S. 45,16. luiiUasi — lutdCxiv, wie aiif des Sophokles Grab, so sah man i

ei ne Sinme auf dem des Isokrates, t. Ps. Plut. vit. X or. vit. I.socr. 25

p. 838 C. Anthol. Gr. Append. F^pigr. larobs 377: axipijw Hscr:p<ov tovSs Mtvcrv-

opov. (\ato grammaticus l>atina siren, Suet. ili. gramm. 11. Von verftihre-

rischen Reden Furip. Androm. 916 J]«pTjvn»v Xdfotx; 3oip<»v, xcrvoipyiov, xowi).»iiv

Kakr,porrmv. Heliod. l 23.

S. 45,17. Sicherlich hat man hier an eine mit Sophokles und Euripides

/.usaramen im Theater aufgestellte Statue des Aischylos zu denken, was



S. 46,9 — 46,5. 235

vou Meier comment. de vita Lycurgi p. 28 geleugnet wurde, unter Zii-

stimmung von Wieseler G. g. A. 1848, 1239, s. dagegen Welcker Alt.

Denkm. I 466 A. 17. Der Wortlaut der Stelle selbst hat freilich vielfach

Bedenken erregt. Schubart, der in der Z. f. A. 1840, 610 die Aende-

rungen -oXXw ti und ix vorschlug, bringt damit den Sinn hinein,

die Statue sei nach der Meinung des Paus. nach dem Portrait des Dichters

im Gemalde der Marathonschlacht (in der Poikile Gap. 15,4) gemacht; im

Text der kleinen Ausgabe dagegen schloss er sich an Wieseler an, der a.

a. 0. zwar zoXXtS xi andert, dann aber das xctl vor streicht, was

den Sinn ergeben soli, dass von der Beendigung des Gemaldes der Schlacht

bei Marathon die Rede sei. Welcker a. a. 0. liest zwar auch so, fasst

aber den Sinn etwas anders. Fiir Beibelialtung des Wortlautes zoXXw xs und

/.ai xt;; jpacp^; sprach sich Westermann Memoria Ernesti p. 7 und Ivayser

Z. f. A. 1848, 502 aus; Paus. erkannte an Stil und Arbeit der Statue oder

wusste aus der geschichtlichen Tradition, dass die Statue lange nach dem

Tode des Aischylos und nach der Herstellung des Gemaldes in der Poikile

gearbeitet war. Dieser Auflfassung schliessen wir uns an.

S. 45,18. x6 spfov xo Mopatlom, vgl. 25,2. IIT 4,7. 11,6. IX 1,3. 1

14.5, dagegen xo iv Mapailuivi ip^jfov IV 25,5, x6v iv xoj Mapailcovi xaupov I 27 ex.,

xou MapaUojviou IpYou X 10,1.

S. 45,19. AioyuXo; jisipaxiov ojv xalLyosiv xx>... die sinnige Sage wird anderswo

nicht erzahlt; ira fito; heisst es § 2 vso; r;p;axo x(ov xpa-poBuov; seinen Wettstreit

mit Pratinas und Choirilos verlegt Suidas auf 01. 70 = 500/499.

S. 46,3. lz\ Zk xou voxiou xaXoujiivou xetyou;. von Kimon aus der pei*sischen

Beute errichtet, Plut. Kim. 13, Corn. Nep. Oim. 2,5, s. Wachsmuth T 540,

Curtius Stadtgesch. 130.

S. 46,4. Vergoldetes Gorgone ion, an der Sudmauer der Akropolis

angebracht; nach V 12,4 ein Weihgeschenk des Antiochos Epiphanes; das

Medusenhaupt diente ais Apotropaion und wurde in solcher Bedeutung ebenso

an Amuletten getragen, wie an Walfen, bes. Schildern, Gerathen etc., und

auch an Mauern, Gebauden u. dgl. angebracht. Vgl. Jahn B. S. G. W.
1854 S. 47, 1855 S. 59, Conze Reise auf d. Ins. d. thrak. Meers S. 13,

Curtius Stadtgesch. 243. Die Annahme Clavi er s, dass dies Gorgoneion

identisch sei mit dem nach Isocr. 18,57 von Philurgos gestohlenen, entbehrt

der Begriindung.

ebd. Stephani a. a. 0. 551 sammelt eine Menge Stellen, in denen

Paus. sich des Ausdruckes avaxeia^a* bedient, woraus hervorgehe, dass dies

Verbum nie mit dem Dativ verbunden erscheine; genauer war zu sagen,

avaxeta&a'. in der Bedeutung ais Weihegesche nk aufgestellt oder ange-

bracht sein, erscheine nie in A^erbinduug mit dem Dativ des Gottes, Heros

oder Menschen, dem das betreffende Weihgeschenk gelte, denn s. I 34,2

xoT; o£ xal ovaxsivxai TcoXsig. Zu der Sammlung von Stephani mdgen hinzu-

kommen folgende Stellen: I 18,6. 21,7. 25,1. IT 14,4. 21,4. IV 16,7. VI 7,1.

13.6. 15,9.

S. 46,5. xopucprj die hdchste Spitze
,

dxpozoXzuK 42,4 ,
xou ^^iXur-xsiou

V 20,9.
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ebd. Hbhle iinter der Akro polis. Diese Grotte ist heute noch

oberhalb des Theaters vorhandeii und der Panagia Chrysospiliotissa geweiht.

Sie ist ungefahr 7 m breit und 15 m tief; Spuren von Votivnischen in der

1^'elswand; s. d. Grundriss Alterth. v. Athen, Ati. Liefg. XXVIII Taf. 5.

Vor ' der Hbhle befand sich das von Paus. nicht erwahnte, jetzt zerstbrte,

aber zur Zeit Stuarts noch leidlich erhaltene choragische Denkmal des

Thrasyllos, vgl. Alterth. v. Athen Ii 28, Milchhbfer 193, Harri*

son p. 266. Vgl. Taf. VII N. 45 u. 46.

8. 46,6. Dreifuss mit Darstellung der Tbdtung der Niobiden*

Diese Darstellung des Apollo und der Artemis, wie sie die Niobiden erlegen, ist

ais figiirlicher Schmuck des Dreifusses in runden Figuren oder in Relief zu

denken (nicht ais Relief in der Grotte, wie Bursian 8. 298 angiebt); wir

haben auf pompejanischeii Wandgemalden golden gemalte Dreifusse, auf denen

sterbende Niobiden, auf dem einen Sbhne, auf dem andern Tbchter, angebracht

sind, vgl. Mus. Borb. VI 13 fg., Helbig Wandgem. No. 1154. Reisch
Gr. Weihgesch. 8. 108 f. will daneben die Mbgliohkeit bestehen lassen, dass

eine bildnerische Darstellung des Niobidentodes in der Grotte selbst auf-

gestellt gewesen sei. Der Dreifuss selbst miisste, wenn das Ixsaxi bei Paus.

richtig und nicht etwa aus ivsati verdorben ist, oberhalb der Grotte gestanden

haben, da wo heut auf besonderem Plateau zwei Saulen mit korinthischen

Kapitalen stehen, die jedenfalls auch einst Dreifiisse trugen; vgl. Milch-

hbfer a. a. 0. Ebenfalls in der Nahe stand der bei Harpocr. v. xaxatojjiyj

erwahnte Dreifuss des Aischraios.

8. 46,8. Bild der Niobe am Sipylos, bereits bei Homer II. XXIV
614 erwahnt, vgl. Quint. Smyrn. I 294 ff. Lange Zeit hat man geglaubt,

dass die am Sipylos oberhalb von Magnesia in einer Nische reliefartig aus

dem Fels gehauene, sehr stark verwitterte Figur einer sitzenden Frau (abgeb.

bei Stark Niobe Taf. I S. 98, besser A. M. XIII Taf. I 2) diese Niobe

sei; allein diese Figur ist ohne Zweifel das bei Paus. III 22,5 erwahnte

Kybelebild, wie das mit Sicherheit Humann A. M. XIII 17 f. darlegt. Da-

gegen war die Niobe vom Sipylos, wie sowohl aus Homer ais mit grbsserer

Bestimmtheit aus Paus. hervorgeht, gar kein Artefakt, sondern ein Natur-

gebilde, das nur aus einer gewissen Entfernung einer weinenden Frauahnlich

sah. Schweisthal Gaz. arch. XII 213 glaubte, das Gebilde in einer hellen

Stelle auf dem braunen Grunde einer Felswand des Sipylos zu entdecken,

doch hat Humann a. a. 0. 30 mit Entschiedenheit widersprochen. Vgl.

Thraemer Pergamos S. 21 u. 407.

S. 46,12. Grab des Kalos, des Neffen des Daidalos, der sonst auch

Talos heisst; auch erwahnt Luc. Pise. 42, wo dieAkropolis an verschiedenen

Stellen, darunter auch xaxa xov xoD KaXou xdcpov, erklettert wird. Nach Phot.

IIspoixoc; i£pdv war auch dieses Heiligthum der Mutter des Kalos xapd x^ dxpo-

toXsi, jedenfalls in der Nahe des Kalosgrabes, wie Bbtticher Philol. Suppi.

Bd. III 291 A. 2 annimmt, wahrend Merklin Die Talossage S. 54 und

Wachsmuth S. 244 A. 3 annehmen, dass beide Statten identisch sind, zu-

mal der Nelfe des Daidalos auch selbst in einigen Quellen Perdix heisst. Da

Paus. das Grab vor dem Asklepieion erwahnt, dessen Lage feststeht (s. u.).
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und da dieses direkt an den Westrand des Theaters stdsst, so muss jenes

wohl oberhalb gesucht werden (so H arris on p. 299, Lolling 329 A. 1);

doch will Milchhofer 194 auch die Mbglichkeit offen lassen, dass die

Statte noch tiefer gelegen haben konne.

ebd. Zum Namen Kalos s. Schol. Soph. 0. C. 1320: Takaoo ov hioi oia

XOU X KaXocov irpoaafopsyouai xxX., bei Paus. auch I 26,4 die Form KriXojc;, aber

Domit. Calderinus an beiden Stellen Talos, welches die iiblicbere Form war,

s. Apollod. III 15,9, Diod. Sic, IV 76, Luc. Piscat. 42.

S. 46,14. it; KpyjxYjv Icpujs xxX., s. Naheres VII 4,5fg. und namentlich

Diod. IV 77.

S. 46,15. Heiligthum des Asklepios; auf Inschriften (CIA II

159 B, Z. 10, 477 B, Z. 5) ais xo ’AaxXY]7cistov xo iv aaxsi bezeichnet, im Gegen-

satz zu dem alt^isten Asklepiosheiligthum im Peiraieus, Scbol. Ar. Plut. 653

(vgl. Milchhofer S. Q. CVII 55). Ueber die Anlage des am Siidabhange

der Akropolis (vgl. Luc. Pise. 42; die Nachharschaft des Dionysostheaters

bezeugt Marinus Proci. 29) sich hinstreckenden Heiligthums haben die Aus-

grabungen der Jahre 1876 fg. Licht verbreitet; vgl. Kdhler A. M. II 171

u. 229, Bull. de Corr. hell. I 169, II 584, PhUologus XXIV 458, nach den

Berichten im AD-yjvaiov 1876 f. und in den npaxxaa derselben Jahre eingehend

beschrieben bei Milchhofer 194 ff., Girard L’Asclepieion d’Athenes,

Paris 1881, Harrison p. 300; Abbildungen und Plane A. M. II Taf. 13,

Curtius-Kaupert Ati. v. Athen Taf. XI, Harrison Fig. 35 if, unsere

Taf. VII 47. Es war eine sehr umfangreiche Kultstatte, die mehrere Ter-

rassen des Burgabhangs bedeckte und zwei Tempel (auch inschriftlich er-

wahnt CIA II 489 B, Z. 11 ff), Stoen, Quellhauser und andere Bauten

(Wohnungen fiir das Tempelpersonal u. dgl.) enthielt.

ebd. Statuen des Asklepios und seiner Sohne resp. Kinder; ais

solche gelten vornehmlich die homerischen Helden Podaleirios und Machaon,

ferner die Heilgdttinnen Hygieia, Iaso, Panakeia, Aigle, Akeso u. a. Dar-

stellungen des Asklepios mit seinen Kindern sind in Votivreliefs von den As-

klepieien in Athen und Epidauros haufig; vgl. v. Duhn A. Z. XXXV 139ff.

A. M. II T. 15 ff. A. d. I. XLV tav. M. X. p. 114 ff. Ueber athenische

Miinzen mit dem Bilde des Asklepios vgl. Imhoof-Gardner p. 150 mit

Taf. EE 2—4. Die beim Asklepieion gefundenen Inschriften hezeugen vor-

nehmlich den Kultus der Hygieia, ferner des Telesphoros, Podaleirios, Machaon,

der Akeso, Aigle, Panakeia, Epione. S. Milchhofer S. Q. XVII 36 ff.

S. 46,16. xp^vTj, „es scheint, dass sehr haufig (und vielleicht dtirften

wir sagen, in der Regel, wenn die Nachrichten nicht so diirftig fldssen) die

Tempel und Heiligthumer des Asklepios eine Quelle oder doch ein kunstlich

herheigeleitetes fliessendes Wasser umschlossen.“ Ross Reisen auf den

griech. Inseln. I 47. — Die Quelle beim Asklepiosheiligthum wird aucb er-

wahnt ais Aesculapii fons hei Plin. II 224, ferner in der Inschrift AUrjvaiov

V 527 N. 10 (vgl. A. M. II 174)
;
die Inschrift opot; xpyjvy]; (in voreuklidischem

Alphabet) C I A IV 1,499 A (an der polygonalen Terrassenmauer) bezieht

sich jedenfalls auf dieselbe Quelle; Reste der Anlage, hesonders des Brunnen-

schachtes sind wieder aufgefunden worden. Vgl. Kdhler A. M. IV 210
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(ebd. II 183 u. 267), ’Atiy,va’ov V 331, VI 374, G irard L’A8clepieion p. 11,

Curtius Hermes XXI 2U2 (Ges. Abh. 1 405), uns. Taf. VII 48 u. 49.

8. 40,17. ' Alipfto^.ov -- dzolI«v€Tv wco^ApiOj; xxX.. s. C I G 2374 Z. 5, Eur.

Iph. T. 45, EI. 1254 ff., Demosth. XXIII 00, Apollod. 111 14,2, Preller-

Hobert 341. Da.s Gericht Uber Ares wieder erwJibnt Cap. 28,5.

8. 40,19. 8armatiscber Panzer aus Pferdehufen verfertigt. LVber

den Braucb, rthnographiscbe MerkwUrdigkeiten in deu 'IViupeln aufzubewalireu,

vgl. Priedliiuder Sittengesch. Homs 11^ 158.

S. 40,20. loypojidxai; rzK., Uber die Wohnsitze der Sauroinaten spriebt

sicb Paus. nirgends geuauer aus, jedenfalis unterscbeidet er sie von den

Skytben wie Herodot, der sie (IV 110—117) aus einer Verbindung von

8kytben init Amazonen bervorgeben liisst; nacb IV 21 bewobuen sie das

Ijand von der Kucbt des maiotiscbeu 8ee’s gegen Norden bin; ebd. 57 wird die

Maiix'.; ais Grenze zwiscben ibn»*n und den Skytben bezeichnet.

8. 40,22. i^ypijxot bei i^ypeaxtiv feblt gelegentlicb das Objekt, so

dass es den Sion von „ein Mittel, einen Ausweg finden** bekommt, s.

IV 15,0, eU*nso lyptaxxiv X 1,11. Beinerkenswertb ist auch das Asyndeton,

s. ('ap. 0,3.

S. 47,2. Mtpat; ztpi^/.dvxx; xxiL, vgl. Pomp. Mela I 19,17, der von den

VVeibern der Maeotici sagt: equestre proelium ineunt, nec ferro dimicant, sed

quos laqueis intercepere, trabendo contieiunt.

S. 47,8. Der Optativus iterativus, obwobl im HaupLsatz kein historiscbes

Tempus stebt, s. V 5,7. VI 20,1; vgl. den zu Cap. 1,2 besprochenen Fall,

wonacb auf das Praesens eines Virburas des Sageas im .Satz init i»; oder iv.

der Optativ. Aor. oder Praes, folgt.

S. 47,0. zXxjV ^ptoc. Herod. IV 21 rdoov ioooov xal d^puuv xot

r^yiipttiv dtv^pituv.

ebd. vo^aioiv, s. Strab. VII 30tl, Porap. Mela 111 4.

8. 47,7. Pferdeopfer bei den Skytben, s. Herod. IV 01, bei den Massa-

geten l 210, vgl. Eur. Hei. 1258.

elnl. ii xa; 6x>.d; — vgl. Aminiao. XVll 12,2: quibus

(Sarmatis et t^uadis) — bastae sunt longiores et loricae ex cornibus rasis »*t

laevigatis, plumarum s))ecie linteis indumentis innexae.

8. 47,9. ora; ii oOx cti« xx>.., nacb attiscber Regel war {ir) zu setzen. wie

23,8. 11 4,2, vgl. 11 23,8, hiiufiger jiij statt oO. s. z. B. VI 4,2. 8. VII 4,0.

10,10. VIII 0,5. 10,3. IX 1,0. 11,4. 17,7. 38,8. 39,3.

8. 47,10. Linnene Panzer, scbon bei Homer erwAbnt II. H 529 u.

830; sp&ter bei Alkaios fr. 15,5, .A en. Tact, 29,4, ais Weibgeschenk der

Karcbedonier in Olympia VI 19,7, Vgl. Droysen gr. Kriegsaltertb.

8. 8 A. 2.
^

S. 48,2. Gryneion, Stadt in AiolLs, nicht weit von Myrina, vgl. Xen.

Hell. III 1,0, Apollo Ppyvty;, Strab. XIII p. 018.
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Tempel der Themis. Hippoiytos und Phaidra. Tempel der Ge
Kurotrophos und Deraeter Chloe. Die Propylaien. Tempel der

Nike Apteros. Tod des Aigeus. Pinakothek. Musaios. Hermes
Propylaios und die Chariten des Sokrates.

8. 48,4. TauTTj steht epanaleptisch, ohne dass dui*ch das Dazwischentreten

einer Reihe von Worten hierzu eine Nothwendigkeit geschafPen ware, vgl.

VII 15,4 stOE rpo; OItt; ilaXajar,; i; xotxa^Dvai xo xs^jia, V
14,10. VIII 36,5. 46,4. X 31,8. 10.

8. 48,5. Tempel der Themis, in der Litteratur sonst nicht erwiihnt;

doch kommt in Inschriften eine Ge Themis (CIA III 318 u. 350; deshalb

halt Wilamowitz Kydathen 8. 141 u. 229 die Vma Oi|xic; fur identisch mit

der weiter unt^n S. 48,20 erwklinten rfj xoupoxpdcpo;) und eine Athena Themis

(ib. 323) vor. Dicht dabei befand sich das Grabmal des Hippolytos,
dessen Lage in der NUhe des Asklepieions, wie Wachsmuth I 245 bemerkt,

wohl nicht zufkllig ist, da Asklepios den Hippolytos wieder vom Tode er-

weckte (Paus. 11 27,4; 32,4), wahrend der Zusammenhang mit der Themis

dadurch erklSrt wird, dass der Tod des Hippolytos die Polge der Verwiin-

schungen seines Vaters Theseus war, welche zu vollziehen der Themis zukam
(Leake 8. 217). Da auch in Kpidauros im Heiligthum des Asklepios ein

Heiligthum der Themis, ein Tempel der Aphrodite (wie hier der Aphrodite

Pandemos 22,3) und ein Denkmal des Hippolytos beisammen waren (Paus. II

27), so erscheint die Annahme, da.ss wie der Kultus des Asklepios so auch

diese Stiftungen von Epidauros hierlier nach Athen iibertragen waren, durch-

aus gerechtfertigt, s. Kbhler A. M. 11 176, Milchlibfer 196. Das Heilig-

thum der Themis glaubt Kdhler a. a. 0. in noch erhaltenen viereckigen

8ubstruktionen siidlich von der oben genannten (puelle wieder zu finden; zu-

stimmend Milchhbfer a. a. 0. Betreffs des Grabmals des Hippol3»^tos schliesst

Leake 218 aus dem Ausdruck xr/ojaxot'., dass es ein Grabhiigel war oder die

Form einer Pyramide hatte.

ebd. xoD oi ot piou xr;v xs/.cuxrjv aujjLp^vai, ebenso VI 12,4; da der Dativ in

dieser Wendung nach dem Sprachgebrauch beirn Verbum nicht zu entbehren

ist, s. I 2,6. 13,9. 32,4. II 21,4. III 1,6. 21,1. IV 31,3 u. s. w., muss oJ

trotz der Stellung von abhangen, also dieselbe Erscheinung wie IV
13,2 xf^v oi ot ^'j-jfaxspa i7ricpavy;vai, VI 17,2, ebenso auch der Dativ des Sub-

stantivums IX 40,5 xo os vuv xot; XaiptovsDaiv ovojict ysifovivai «tco Xatpcovoi;, ahnlich

frei die Stellung X 38,10 xcz os |i0 i Nau::axxtojv — sirs^y^XOs — rj vgl. I*

41,2. Es ist bemerkenswerth, dass dieses”ot wie an xat' — s. I 25,1. 28,2.

41,7. VI 10,2. VIII 25,4 u. s. w. so an os und -(dp sich anzuschliessen

liebt; bei der Verbindung 6 Bs und 6 -(dp ergiebt sich dann die ungewbhnliche

Stellung des oi zwischen Artikel und zugehbrendem Substantivum, wahrend

es sonst entweder vor dem Artikel — I 19,1. 35,3. 37,3. 43,1 — oder nach

dem Substantivum — I 42,6. III 11,4. VII 10,6. VTH 2,1.25,10.44,6. 49,2.

— steht, s. z. B. II 2,2. 7,8. 9,5. 10,6. 24,1. 33,4. III 2,1. IV 13,2. 18,7.
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V 1,11. 21,13. VI M. 12,4. 1«,8. VII 1.3. IX 7,3. 13,1. Ebeaso IV

4,1. 27, tt. VI H,5; ungewOhnlich V 1,5 Tuiv U <A.

.S. 48, Ji. U »c. II 27,4, vgl. Eui*. Hippol. 44. —
Rolule (jf. Kom. 31 A. 4 vennuthet, en kbnnto die .Sage vou der Liebe

lier Phaidra bei deu Barbaren iin Osten den Anlaj».s zu den mauniglaeheii

Erz&hlungen von der Liebe der .Stiefiuutter zum Stiefsohne, der Verklagiing

des TugendliafUn beim Vater u. 8. w. gegeben baben.

S. 48,8. Ua8 Grab des Hippolytus in Troizene, s. U 32,1. 4.

S. 48,9 ff. Phaidra, eine Tocht**r de« Minos, wird von ibrem Bruder

Utnikalion dem Tbeseus zum Weib gegeben, Diod. IV 82. Ibr Stiefoobn

Hippolytus wird meist ais Sobn der Amazone A ntio|)e bezeicbnet, nacb anderer

Verbion war er Sobn der Hippolyt** oder der Melanippe o<ler der Glauke, s.

KlUgmann Die Amazonen i. d. att. Lit. u. Kunst 8.

.S. 48,11. Pittlieus, des Pelops Sobn, mit dessen Toobt4*r Aitbra Aigeus

den Thefl* u.s zeugte; orpKjii ll'.rbiu>; xct.hCyucm betsst Hippolytus bei Eur. Hipp.

11. Palla.s war .Sobn des Pandion, Bruder des Aigeus, s. ApoUod. III 15,5.

'rbeseus tddu t ibn und seine.Sdbne Paus. 128,10, Plut. 13, worauf er

cvixa nacb 'lYnizeiie gebt, wie aucb OresO*» das*dbst die Keinigung

vom Morde der Multer fand, II 31,4. 8.

S. 48,13. so nacb der Sage der Troiz<*nier, bei Euripides sieht

Phaidra ibren Stiebwhn zuerst in Atben, s. HipiM)l. 27 ff. und dazu den

Kommentar von Wilamowitz S. 187 f. .Mit Euripides stimmt die Erz^lung

b«d Paus. darin bb^^rein, dass die Tinltung der I'allantiden zu einer Zeit statt-

Hndet, cla Hippolytos .scbon berangewachsen ist, wiibrend bei Plutarch die

Pallantiden scbon vor der ( leburl des Hippolytos umkominen, 8. Thi*s. 13 u. 28.

S. 48,14. s. II 32,3: r,vu» ^*op«!To «ben^po xai ^ 3Tuivr,v Ttp

o^p:ctv iupi3xiv, i; toynj; ni yiXXo i>v<rpaip4t Die Mvrthe ist der

.\pbrodite gebeiligt, VI 24,7.

S. 48,15. xoor,^ die Verbindung von mit ravior, xar^r,; = gttnz*

licb, durcb und durcb, Uberall ist ungemein bliiifig, s. I 33,8. 44,4. 8. II

:U,2. III 3,8. 19,1. V 4,1. VIII 14,7. 29,4. 31,2. 8. 48,5. IX 30,8. X 9,1.

18,2. 17,11. 23,9. 32,7.

S, 48,17. Tempel der .\pbrodite Pandemos, die hier zusaramen

mit Peitho (Z. 19) verehrt wurde, nacb Paus. eine GrUndung des Tbeseus,

dagegen nacb Nikander und Philemon bei Har|)ocr. v. xcrv^T,yio; 'A^po^ttr, und

Atben. XllI .589 D aus dem Ertrage der von Solon eingerichteten HeOiren*

bliuser gestiflet, wlibnmd .\pollodor bei Harpocr. 1. 1. Grtlndung und Be*

nennung auf die Vendnigung der attiscben Geraeinden durcb Theseus zurlick*

fllbrte. Eine dritte Stiftungssage wlirde sich ergeben, wenn die Aphrodite

Pandemos, wie vieifacb und mit hoher Wahrscheinlichkeit angenominen wird

(vgl. Leake 103 A. 8, Ross Theseion S. 30, Curtius att. Studien 1 48,

Milcbhbfer a. a. ()., Lolling S. 330 A. 1, Prel ler-Robert I 348 A. 5)

identisch wbrt' mit der .\phrodite MxxoKytip, inschriftlich erwlibnt CI A 1

212; nacb Diod. IV 82,2 xofxi «xpoxoXiv belegen; nacb Eurip. Hippol. 30 sq.

mit Schol. u. Schol. Hoin. Od. XI 321 wiire Phaidra die Stiflerin du ses Heilig-

rhums gewesen. P"reiliob ist Wachsmutb S. 247 in Zweifel betreffs der



S. 48,5 — 48,20. 241

Identifizirung der Aphrodite Hippolyteia mit der Pandemos, und S. 378 A. 3

lehnt er sie (mit Bdtticher Philol. Suppi. Bd. III 418) bestimmt ab, ist

sogar geneigt, die A^pootTr; 'lzr.o\oxia nicht am Siidrand der Burg, sondern

am Lykabettos anzusetzen, der mit der rAxpa noXXaBo; (Eur. Hipp. 30) ge-

meint sein kdnne. Doeh spricht namentlich die oben angefiihrte ITeberein-

stimmung der epidaurischen Stiftungen mit den athenischen fiir die von den

meisten angenommene Identifizirung der in Rede stehenden Heiligthumer, an

der freilich neuerdings ^\ieder erhebliche Zweifel ausgesprochen worden sind,

da Inschriften (vgl. Foucart Bull. d. Corr. hell. XIII 156, Lolling AsXxiov

1889, 127) zeigen, dass die Benennung xcfvor^iio; bereits im 6. Jahrh. Kult-

name war; vgl. Preller-Robert S. 508 A. 3. — Was die Lage des

Tempels anlangt, so war nach Eurip. 1. 1. und Diod. 1. 1. derselbe an einer

Stelle angelegt, oliev xodopdv xr^v TpoiCfJva. Daraufhin hat Ross Theseion

S. 39 die Annahme von Leake S. 218 A. 2, dass der Tempel nbrdlich vom
Odeion des Herodes Atticus, siidlich vom Tempel der Nike apteros lag (s.

Taf. 3 bei Leake) zurtickgewiesen, weil dort die Aussicht nach Troizen

nicht frei sei, und vielmehr den Tempel auf der Terrasse des Asklepieions,

zwischen Theater und Odeion, angesetzt; auch Milchhbfer a. a. 0. versetzt

ihn auf die zweite (westliche) Terrasse des Asklepieions, von der aus Troizen

noch sichtbar ist, jihnlich Curtius ges. Abh. I 330. Doch bemerkt Lolling

a. a. 0., dass bei Eurip. wohl nur im allgemeinen die Partie des Burgabhanges

gemeint ist, die nach Troizen gerichtet war, und setzt daher die Aphrodite

Pandemos mit Leake nbrdlich vom Odeion an; ebenso Judeich Jb. f. Ph.

CXLI 743. H arriso n p. 330 endlich stiitzt sich auf die erwahnten Inschrift-

funde, die bei den Ausgrabungen am Siidwestfuss der Akropolis gemacht

worden sind (vgl. auch AeXitov 1888, 187) und in denen Aphrodite Pandemos

genannt wird, und setzt darnach sowohl deren Tempel, ais den der Themis

und das Grab des Hippolytos westlich neben das Odeion, s. den Plan auf

p. 296, was entschieden zu tief unterhalb des Burgabhanges ist, da die betr.

Inschriften zwischen dem Nikepyrgos und dem Westeingang zur Burg ge-

funden worden sind, das Heiligthum also wahrscheinlich dort auf der Hohe

lag. — Im ubrigen ist bemerkenswerth, dass Paus. den Tempel nicht erwahnt,

erst die folgenden Angaben lehren, dass er einen solchen vor Augen hat.

Aehnlich wird z. B. I 27,2 zuerst vom heiligen Oelbaum gesprochen und nach-

her vom Tempel, in dem er sich befand, s. Ulrichs Reis. II 149.

ebd. kzd xc, s. z. Cap. 2,1.

S. 48,18. i; p.tav — xdXiv, vgl. Thuk. II 15, Plut. Thes. 24^

S. 48,19. Peitho in Verbindung mit Acppodixrj Ilpa^i^ und IlapyjYopo; in

Megara I 43,6, Plut. Coniug. praec. prooem. xal 'cdp oi KaXaio\ x;^ ’A<ppoBi'xTfj xdv

'Ep^ijv au*(xahi'opu3av — xrjv xe Ilsi&a) xal xd; Xdpixa^, Vgl. Q. R. 2 p. 264 B,

Preller-Robert 147 A. 2; eine Aphrodite Peitho in Thessalien I G A 327 und

auf Lesbos, s. Preller-Robert 508,2.

S. 48,20. Koujsoxpdcpo; heisst die Mutter Erde ais Gbttin, der das Wachs-

thum der Kinder am Herzen liegt; sie theilt diesen Beinamen mit einer ganzen

Reihe von Gbttinnen, mit Artemis, Hekate, Brimo, Leto, Demeter, Aphro-

Pausanias L 16
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dite u. a., s. Usener GOtternamen 124 ff. — Ais \\6r^ (Ej-^Xor,) sorgt Demeter

lUr das Aufspriessen der Saat, vgl. P reller-Robert I 76(5.

ebd. Heiligthum der Ge Rurotrophos uod der Deineter Chloe.

Der Tempel der bei Arist Lys. 830 genannten Derneter Chloe lag nach

Philochor. beim Schol. zu Ar. l. 1. gv genauer nach Schol. Soph. O.

C. 1(500 icpo<; TQ dxpozoXii; auf den Kultus der Gbttin, ihren Tempelschatz u.

s. w. nehrnen zahlreiche noch erhiiltene Inschriften Bezug, s. KOhler A. M.

II 177, Kern ebd. XVIU 194, Milchhdfer S. (^. XXV 41. Votivinschriften

ao Deineter Chloe sind beim Westaufgang zur Burg gefunden worden, in

dessen Nab* das Heiligthum belegen gewesen sein rnuss, s. AsXtiov 1889,

S. 129, N. 4 fg., Bull. de corr. hell. XIII K57,4. Auch auf Ge Kurotrophos

beziehen sich verschiedene Inschriften, Milchhdfer S. XXX 37, Kbhler
a. a. O. und ebd. 240 A. 1; nach Suid. v. koopotpo^o; IV, und CIA 11 481

Z. 59 wurden ihr an einem von Erichthonios *v oxporoXii gestifleten Altar

von den Ephebum Opfer dargebracht, wob^-idieOrtsbezeichnung, da hierbei zugleich

der Athene Polias und der l^androsos geopfert wurde, wohl wdrtlich zu fassen

ist. Leake S. 218 glaubte in einer kleinen Grotte sUdlich vom Nikepyrgos,

zu der zwei Thdren ftlhren, das Adyton der Dt*meter und Ge zu erkennen

;

doch war letzteres jedenfalls ein b«*sondercr Bau, jene Grotte ab«*r (richtiger

Kelsnische) zur Aufstellung von Gtttterbildern bestiinml, vgl. Beule Tacropole

I 267, Bursian 1 304 A. 1 u. 305. Mehr Ostlich ain SUdabliang ist der

Platz des Heiligtbuins angesetzt bei .Tahn-Michaelis Paus. arc. Ath. descr.

Tab. I No. 7. Die Ileiligthtimer (Ge Kurotrophos hatte vermuthlich nur

einen geweihten Bezirk, vgl. CIA III 41 Ii lagen jedenfalls oberhalb des

von Paus. hier nicht erwHhnten und bei .\bfassung des ersten Buches noch

nicht erbauten (cf. VII 20,6) Odeion des Herodes .\tticus, nach Lolling 330

.\. 2 an dem vom TlieaUT zum Burgeingang fUhrenden Wege, der durch die

.\nlegung des Odeions th»*ilweise zerstdrt worden sei; nach Milchhdfer 197

in dem Peribolos, von dessen begnmzenden Mauem sich Spuren auf einer

dritten Terrasse, westlich von der zweiten, den Brunnenbezirk enthaltenden,

gefunden haben. Ungefkhr in derselben Gegend setzte ea K (5 hier an, A. A.

1866, 167, der in dem t«Trassenartigen PlaU*au unterhalb der Nikebaation

eine ungefkhr aechs Schritt im Geviert lialtende quadratlsche Vertiefung, wie

zur .\ufnahme einea Altars, beraerkte s. unsn* Taf. VII 4a; damach ist das

Heiligthum angesetzt bei .Tahn-Michaelis; zustimraend Wachsmuth 247

A. 1, vgl. jed(H'h Lolling A. M. XI .322, Kern ebd. XVIIl 195. Die

Stelle, wo Harrison auf ilem Plane p. 296 das Heiligthum ansotzt, westlich

ara Fusae der Akropolia, untt^rhalb des sog. Beul6achen Thores, ist durcbaua

unwahrscheinlich.

S. 48,22. i; Xo7o>; iXUtiv ist eine aus Herodot bekannte Phrase (IU

4. VII 157. IX 44), M Paus. II 28,3. VII 13,2, auch Herod. II

32. III 52, Paus. III 13,3. VII 14,4.

S. 49,1. Von hier bia Cap. 28,4 reicht die Beschreibung der Sehens-

wUrdigkeiten der Akropolis, von denen es V 21,1 heisst xa xdvta irrlv d|iotcu;

dva&rj^erra, lihnlich Aristid. Panath. 258 C sivcti xdaav dv:’ dvoHy^uaro;, jidXXov 51

dvt' d7dXjicrco*. Ueber die Weihegeschenke auf der Burg hatte Polemon vier
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Biicher (Strabo IX 396), Heliodor deren fiinfzehn geschrieben (Athen. VI
229 E). — Fiir die Denkmaier und die Topographie der Akropolis kommen
vornehmlich in Betracht: Pausaniae descriptio arcis Athenarum in us. schol.

ed. 0. Jahn (ed. pr. Bonn 1860), ed. ait. recogn. Ad. Michaelis, Bonn

1880 (wozu zu vgl. Michaelis Rh. Mus. N. F. XVI 216), Beule L^acro-

pole d’Athenes, Paris 1853 fg., nouv. ed. 1862, A. Bbtticher Die Akropolis

von Athen, Berlin 1888. Berichte iiber Ausgrabungen, Bemerkungen zurPe-

riegese desTaus. u. a., siehe besonders K. Bbtticher Ber. iiber d. Untersuch.

auf d. Akrop. Berlin 1863; Erganzungen dazu Philol. XXI 41, XXII 96,221

385, 755, XXIV 227, XXV 13, 193, Suppi. Bd. III 285; Michaelis A.

M. I 275, II 1 u. 85, Kbhler ebd. V 89, Benndorf ebd. VII 45, Dbrp*
feld ebd. XI 333, XII 142, 263, 385, XIII 106, 224, 430, Kuhnert Jb.

f. Ph. Suppi. Bd. XIV 273, Bohn Philol. Wochenschr. 1883 N. 10, Ka-
werau Dtsch. Bauzeitg. 1888 No. 1. Zur Geschichte vgl. Miller Amer.

Journ. of arch. VIII 473. Munzdarstellungen auf unsrer Taf. XI 5—8.

ebd. Aufgang zur Akropolis am Westabhang, wo allein ein be-

quemer Zugang mbglich war; ais avooo; erwiihnt Herod. VIII 53, Luc. pise.

42. Sonst nur Kletterpfade, wie der vom Agraulion hinauflfiihrende, s. oben

zu Gap. 18,2 und vgl. Diogen. Epist. 30, Arist. Lys. 288, oder Treppen-

wege, wie namentlich der von der Klepsydra auf die Hbhe fiihrende, den

Paus. Gap. 28,4 selbst betritt, oder die bstlich vom Erechtheion in der Mitte

der Nordmauer belegene Felstreppe, Taf. VII 30. Vgl. Gurtius S. 49

Wachsmuth B. S. G. AV. 1887, 404. Ueber die Polizeiwache am Eingang

der Burg im 5. Jahrh. s. Wernicke Hermes XXVI 51. Tnschriften der

xuXojpoi, der Thorwache, die in der Kaiserzeit den Wachtdienst beim Aufgang

versahen, s. Milchhbfer S. Q. XII 75, LXXVII 22, dazuSchbne Hermes

IV 291. Eine Inschrift (G 1 A III 398) aus dem 3. Jahrh. n. Ghr. erwahnt

xuXuive; am Aufgang zur Burg. Gurtius S. 298 vermuthet, dass Paus. mit

der boSo; |u'a dies untere Thor gemeint habe.

S. 49,2. Mauer der Akropolis, s. zu Gap. 28,3.

ebd. Die Propylaien, vom Architekten Mnesikles 437—432 erbaut,

vgl. Harpocr. IlporuXaia xauxa, Thuc. II 13, Plut. Pericl. 13; sonstige Stellen

bei Jahn-Michaelis p. 1,3, Milchhbfer S. Q. LXXVII 59. Abbildungen,

Plane und Beschreibung vornehmlich bei K. Bohn Die Propylaeen der Akro-

polis zu Athen, Berlin 1882, wo die altere (jetzt antiquirte) Litteratur an-

gegeben ist; hinsichtlich des Stidflugels und des ursprtinglichen Entwurfes,

von dem Mnesikles wUhrend des Baues abzuweichen genbthigt war, vgl.

Julius A. M. I 216, II 192, Dbrpfeld ebd. X 38 u. 130; zusammenfassend

V. Rohden bei Baumeister III 1414, A. Bbtticher Akropolis S. 176. —
Der vorperikleische Thorbau (aus der Zeit der Peisistratiden oder des Kimon),

auf dessen Fundamentspuren man an verschiedenen Stellen gestossen ist (vgl.

Bohn Taf. 2 u. 10. A. M. X Taf. 2 u. 3, Baumeister Fig. 1569,

Bbtticher Fig. 72, uns. Taf. VIII), war klein und nach Siidwesten orientirt,

wahrend der mnesikleische Bau nach Westen sich bffnet. Dem urspriinglichen

Plane gemass scheinen der Hauptthorweg (funfthiirige Mauer mit westlicher und

bstlicher Vorhalle) und der vorgelagerte Nordflugel (die Pinakothek, s. u.) zu

sein, dagegen hat der Sudfliigel, der in Anlage und Grbsse dem nbrdiichen

16*
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ahnlich werden hoIIu*, ^ledeuteod reduzirt werden mdssen (weni^er we^eii des

Nikeheili^hums, das vermuthlich erat sputer errichtet worden ist, aU viel-

leicht aus politischer HaDcune gegen Periklea, vgl. Furtwtlngler MeUter-

werke S. 209), und die beiden Hallen, die sddlich und Ddrdlicb vom Mittel-

gang projektirt waren, siod oie zur AusfUhruog gekomuieu. Die grosse

Marmortrep|)e, die zu dem 'Fliore hinaufttthrte und von der nodi betrilchtliche

R»*ste voriiand».n sind, stammt aus viel s|j4t».rer Z»*it (vgl. Ivanoff A. d. I.

XXX III 275); ebenso die Thumianlage am Fusse der Treppe; aus noch

Hpaterer die Anlage des sog. Beul^’schen Thores; vgl. Beule Fouill. et

dd^uv. I Paris 1H72, ders. PAcropole * p. 50 ff., Curtius A. Z. XII 198,

Hursian Kh. M. X 480, Michaelis A. M. I 270, Uobert bei Wilamo-
witz Kydatben S. 173 fg.

S. 49,4. Heiterstatuen, die Paus. vennuthungswelse ais die der

•SObne des Xenophon (Gryllos und Diodoros, aueh die Dioskuren genannt,

nach Diog. Laert. 11 52) bezeichneL Die Vermuthung Leakes S. 230 fg., dass

das westlich vor der Nordhalle der PropyUien bedndlichepostament (uns. Taf. VII

7), das nach der Ins<*hrift eine Statue des M. Vipsanius Agrippa trug (nach den

Spun*n auf den Deckplatten zu Wagen mit Vierg»*spann), zu der einen dieser

beiden Reiterstatoen gehOrt habe, indem man in rOmischer Zeit die Inschriften

geftndert und an Stelle der Sdhne des Xenophon dic Nanum zweier voni«.hmer

Rhmer gesetzt habe, hat Ross Tempel der Nike apteros S. 0 mit Recht zu-

rttckgewi».sfn. Neuen* Funde hab«m auch Ciber diose Reiterfiguren Licht ver-

bndtet; m sind niiralirh die Plintikm und I0*ste der Weihinsc-hriften (re«p.

einer spftteren Cmschrifl wieder aufgi'fundtm worden (in der SCldmauer der

Burg und zwischen Agrippamonument und Beul6*schcm Thore), vgl. Lolling

1881», S. 179 mit Zeirhnung von Kawerau (ein schon frClher be-

kannU^ StUck s. C I IV 418 h, vgl. LOwy Inik hr. gr. Bildh. No. 57).

Daraus ergiebt sich zunkchst, dass es Khrendenkm&ler attUcher ReiterfUhrer

waren, unUT denen I^akedaimonios (h5cbst wahrsrheinlich d«T Sohn des

Kimon) und .Xenophon gimannt sind; Verfertiger ist Lykinn, Sohn des Myron.

Man nimmt an, da.ss die WaflTentliat, zu deren Erinn»»rung sie errichCet worden,

die Unterwerfung Kuboia.s i. J. 440 war. Weiterhin hat sich gezeigt, dass

Lolling mit Recht schon frUher iMQIlers Handb. III 343) ais ehemalige

Stelle der Statuen die Anten dt*s Propylaienunterbau**s nnnahm, die eine bei

der kbdnen, zur Niketerrasse Itlhrenden Tn‘ppe, die andere unmittelbar hinter

dem .Xgrippamonument, Hierher sind aber die Reiterfiguren, die ursprUnglich

vermuthlich rechts und links beim .\ufgang der Burg standen (vgl. Curtius

S. 155), erst spkter, d. h. bei Erbauung der Propylaien, verlegt worden; bei

dieser Gelegenheit wurde die Plinthe der sCldliehen Figur umgedreht, daher

die Weihinsohrift emeuert (vgl. die Skizzen bei Wolters Bonner Studien

Taf. V fg.); ferner zeigen die Spuren der Basis, dass ebcn diese Reiterfigur

spkter dureh eine andere, vermuthlich eine Kopie der alten, ersetzt worden

ist. In rbmischer Zeit wurde an einer etwas tiefer belegenen Stelle der Anten-

platte eine neue Inschrift angebracht, wodurch die Statue dem Germanicos

zugeschrieben wurde, nach der bekannten, auch hei Paus. dfters erwfthnten

Unsitte; vgl. die Ansicht bei Curtius S. 259. Die Statuen waren von Erz
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und etwas unter Lebensgrosse. Der Irrthum des Paus. erklart sich theils

durch die vorgenommene Umschrift, theils durch seine Fluchtigkeit, die ihn

aus der alten Inschrift nur dem Namen Xenophon Beachtung schenken liess.

Darait ist auch die Hypothese von Wilamowitz Antigonos v. Karystos

S. 332 A. 19 erledigt, dass die Deutung der Reiterbilder eine volksthiimliche

sei, die dadurch veranlasst wurde, dass Gryllos den Namen des Mannes trug,

der die Dioskuren entsiihnt hatte.

S. 49,6. Tempel der Nike apteros. Der Tempel selbst wird in der

alten Litteratur sonst nicht erwahnt, wohl aber das Tempelbild, Harpocr.

S{xr^ ’A^^v7, Paus. III 15,7. V 26,6. Die Gottheit, die hier Nike apteros

genannt ist, heisst bei Harpocr. und auch in den Inschriften (vgl. Milch-

hbfer 8. Q. XXXVI 59) Athene Nike; eine Personitikation der Athene mit

der Siegesgbttin, die sich auch anderwSrts findet (in Megara, Paus. I 42,4),

wlihrend sonst Athene nur ais vtxr,cpopo; erscheint. Nach Preller-Robert

I 216 ist Athene Nike identlsch mit Athene Polias, und Ntxyj axispo; nui’ eine

scherzhafte Benennung, die sich aus Paus. III 15,7 erkliirt. Das Kultusbild

war nach Heliodor bei Harpocr. ein toavov mit der Granate in der Rechten

und dem Helme in der Linken; Benndorf iib. d. Kultusbild der Athena

Nike (in der Festschr. zur bOjiihr. Grtind. d. arch. Inst. in Rom, Wien 1879)

8. 17 f., glaubt*^ den entsprechenden Typus auf Mtinzen von Side in Pam-

phylien wiederzufinden, resp. die athenische Nike ais Nachbildung einer Kult-

statue von Side bezeichnen zu diirfen; doch widersprachen (vornehmlicl» auch

aus chronologischen Grlinden) Kekule Balustrade S. 25, Curtius A. Z.

XXXVII 97, Robert bei AVilamowitz Kydathen S. 184 A. 1, Furt-

wiingler bei Roscher I 689, der vielmehr eine sitzende Athene nach ar-

chaischen Vasenbildern (Gerha rd Auserl. Vasenb. 242, dahn antiqu. Min.

simul. Taf. I 1, Benndorf a. a. 0. 22) zum Vergleich herbeizieht und

der es Meisterw. S. 211 ff. fUr ein archaistisches Werk des Kallimachos halt.

— Das Tempelchen, das auf einer eigens daflir aufgemauerten Terrasse (dem

sog. Nikepyrgos) sich erhob (vgl. Taf. VII 5), stand noch, ais Spon und

Wheler 1676 die Akropolis besuchten (Spon II 80, Wheler p. 358).

Bald darauf wurde es von den Tiirken abgebrochen und in eine Batterie

verbaut, bei deren Abbruch i. J. 1835 die meisten Bautheile so wohlerhalten

zum Vorschein kamen, dass man den Tempel daraus (bis auf den Giebel)

wieder aufrichten konnte; s. Ross, Schaubert u. Hansen Der Tempel

der Nike apteros, Berlin 1839; dazu Ross Arch. Aufs. I 77, Prestel Der

Tempel der Athene Nike, ISIainz 1873; uber den Unterbau K. Bbtticher

Philol. XXI 41, ders. Die Thymele der Athene Nike, Berlin 1880, Bohn
A. Z. XXXVIII 85, ders. Propylaeen S. 29, Julius A. M. 1216, Dbrpfeld

A. M. X 46, zusammenfassend Milchhofer 202, A. Bbtticher Akropolis

S. 193. Was die Zeit der Erbauung des Tempels anlangt, so haben ihn

friiher noch in kimonische Zeit verlegt Ross Tempel d. Nike S. 9, Beule

L’acropole p. 262; neuerdings auch Benndorf a. a. 0., der die Ansicht

aufstellt, dass Kimon nach der Schlacht am Eurymedon Kult und Bild der

Athene Nike hier gestiftet habe, ferner Curtius Stadtgesch. S. 130. Vgl.

dagegen Bursian Rh. Mus. X 511, und gegen Benndorf abgesehen von
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dem oben angeftihrten noch Bohn Propylaeen S. 31, Wolters Bonner Studien

f. Kekul^ S. 92 flF. Zwar die Aonabme von Julius und Bohn, dass der

Bau des Tempels erst wahrend des Baues der Propylaien beschlossen und

ausgeftihrt worden sei, was dann zu der Beschrankung des Stidfltigels der

Propylaien geflihrt habe, hat DOrpfeld widerlegt, indem er nachwies, dass

diese Besehriinkung schon vor dem Beginn des Propylaienbaues eingetreten

ist, verrnuthlich wegen irgend eines auf dem Pyrgos stehenden Heiligthuras,

das aber, wie VV’’olters a. a. O. dargelegt hat, nicht der jetzt noch vor-

tiandene NiketemiM*! war, da dieser vielmehr nach sicheren bautechnischen

Anzeichen erst nach den Propylaien geplant wurde. Ais Bauzeit niramt

Wolters noch die Z**it des Propylaienbaues selbst an, dagegen Furt*

w^ngler Meisterw. 207 ff. die Zeit nach 425. F(ir den Nikepyrgos, der

vor Krbauung des Tempels und der Propylaien hOher war, nimmt Furt-

wUngler (im Anschluss an Bohn bei Kekule Balustrade S. 30 zu Taf. 8)

den grossen Altar der Athene Nike an, der auch spater noch dort stand,

doch vielleicht noch ohne Heiligthum. — Das Ternp«dchen ist ein ionischer

Amphiprostylos tetrastylos; die Oiebel scheinen ohne Schmuck gewesen zu

sein, dagegen zeigt der Fries im Osten eine GOtterversamralung, an den

andem S**iten Kampfszenen, theils zwlschen hellenisch gekleideten Mttnnem,

theils zwischen Hellenen und Barbaren, verrnuthlich IVrsem (nach der ver-

breitetsten Annahme die Schlacht bei PlaUiai). Die Balustrade, die die drei

abfallcnden Rknder des Pyrgos umgab, war mit Reliefs verziert, welche

SiegesgiJttinnen in vers<’hiedenen Situationen (Opfer, Errichtung von Tropaien

u. a. m.) sowie Athene selbst darstellten. Ueber die Fries- und Balustraden-

reliefs ist zu vgl. Ross a. a. O., Friederichs-Wolters Berl. GipsabgUsse

S. 235 ff., Overbeck 1^ 480, KekuU Die Reliefs an d. Balustr. d. Athena

Nike, 2. Aufl. Stuttg. 1881, Julius b. Baumeister II 1024, Sauer Aus

der Anomia S. 96 ff., Brdckner A. M. XIV^ 403, Michaelis ebd. 364,

Frazer Joum. of hellen. stud. XIII 272, Furtwttngler Meisterw. S. 207.

ebd. Blick auf das Meer, nttmlich von der Terrasse des Niketempels

aus. Mit Recht erkennt Wachsmuth I 135 A, 2 in dieser Notiz einen

din*kten Beweis dafUr, dass Paus. diese Terrasse auch selbst betreten hat,

wJihrend Heberdey Reisen des Paus. S. 11 diese Stelle nicht zu den Be-

weisen der Autopsie heranziehen will.

S. 49,9. Tov M(v«i) xaXoo^vov -raOpov, wi»‘der dieselbe Stellung III 18,11, a

zu vtuK; - otxot I 1 ,2.

S. 49,10. Tw; traot; Xxuxol;. Plut. ^Hies. 17: '0 oO Xxux^v «yjsiv

stvoi — oXXa ^oivtxcov tatiov xt^yp^iivov zp('voo dv3si ip«.3aXXoy.

S. 49,12. d:p«t; airrbv. wie oben pe^; terjtov sc, xotd TiJ; zitpa;, vgl. Gap.

30,1, Plut. Thes. 22, Diodor. IV 61: ova^ovta «t; Ti;v axpoxoXiv — toutov xoro-

xpr^pvtao’.

S. 49,13. Heroon des .\igeus, auch Aigeion genannt nach Dinarch bei

Harpocr. v. Aqitov, ebenso Suid. s. h. v. und B. A. p. 354,8. Lolling glaubte

die Stelle dieses Heroons in der rechteckigen Felsgllittung zu erkennen, die

Kdhler ftir das Heiligthum der Ge Knrotrophos in Ansprucb nahm, s. oben
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zu s. 49,6 (bei Curtius und uns. Taf. VII No. 4 a), vgl. Lolling

S. 341 und A. M. XI 322 f.

S. 49,14. Pinakothek, der ndrdliche Vorbau der Propylaien, be-

stehend aus einem quadratischen Saal und einer siidlich anstossenden Vor-

halle, die sich mit drei Saulen nach Siiden hin dffnet; der fiir die Ceraalde

bestimmte Raum empfing sein Licht durch eine Thiir und zwei Fenster, die

auf diese Vorhalle hinausgehen, war also nicht sehr hell beleuchtet (die

heut fiir das Gebaude iibliche Bezeichnung Pinakothek ist modern). Die hier

befindlichen Gemalde haben vielfach ais WandgemSlde gegolten, so bei Le-

tronne lettr. d’un antiqu. p. 107 ss., Ross arch. Aufs. I 119 A. 4,

Michaelis Rh. Mus. XVI 219, Bursian I 308 A. 1; dagegen traten fur

Tafelgeraiilde ein Raoul-Rochette Lettr. archeol. p. 64 und Journ. des

Savants 1850 p. 349, Welcker Alt. Denkm. IV 332, Beule a. a. 0. I

204 (2. ed. p. 105), Bohn Propylaeen S. 33. Fiir erstere Ansicht wurde

vornehmlich das Fehlen von Xagelspuren und die Beschaftenheit der Wande,

die angeblich zur Aufnahme von Stuck gerauht seien, geltend geraacht; doch

haben die neueren Untersuchungen (vgl. Ivanoff A. d. I. XXXIII 278,

Julius A. M. II 192) dargethan, dass gerade die Beschaffenheit der Wande
gegen die Annahine von WandgemSlden spricht, auch ware es seltsam, wenn

man einen Raum, der von vornherein zur Anbringung von Wandgemillden

bestimmt war, so spKrlich mit Licht ausgestattet hUtte. Man entscheidet

sich daher heut in der Regel fiir TafelgemJilde, die event. vermittelst eines

Rahmenwerkes autgestellt waren (wie Bohn a. a. 0. meint), vgl. Robert

Bild und Lied S. 182 A. 31 und Overbeck archaeol. Miscellen (Leipz.

1886) S. 6 ff. Lolling S. 340 A. 1 nimmt an, die betr. GemSlde seien ais

Weihgeschenke in die Tempel der Burg gestiftet gewesen und, um Platz zu

gewinnen, in den sonst frei stehenden Saal geschaift worden. — Eine Schrift

Ttepl Tu)v iv toT; IIpo::uXaioi; zivoxojv hatte nach Harpocr. v. Xajjnroft; der Perieget

Polemon verfasst.

S. 49,15. Diomedes und Odysseus. Letzterer ist hier erst durch

Erganzung der Liicke in den Text gekommen, doch ist dieser Zusatz uner-

liisslich. Dass Paus. zwei verschiedene Bilder beschreibt, ist deutlich: die

Abholung des Bogens beim Philoktet auf Lemnos und den Raub des Palla-

dions aus Bion. Nach dem Wortlaute des Paus. rauss man annehmen, dass

bei Philoktet nur Diomedes, beim Palladienraub nur Odysseus dargestellt

war; das widerspricht aber der gewbhnlichen Tradition, nach der Odysseus

und Diomedes gemeinschaftlich das Palladion entfiihren. In der kleinen Ilias

war freilich nach Proklos (Epie. Gr. fragm. ed. Kinkel I 36) nur Diomedes

betheiligt, wShrend dieselbe beim Palladienraube beide Helden nennt; doch

wollte da Welcker Ep. Cykl. II 238 ouv "Oloood nach AiojiyJoyj; einfugen.

Overbeck her. Gallerie S. 574 nahm an, Paus. driicke sich nur nachlassig

aus, indem auf beiden Gemalden auch beide Helden dargestellt gewesen seien,

er aber nur denjenigen nenne, der eben die angegebene Handlung vollziehe,

was nicht gerade wahrscheinlich ist. Nimmt man daher an, dass nur einer

der Helden auf jedem der Bilder dargestellt war, so thut man wohl besser,

mit Jahn im Philolog. I 48 A. 7 und Klein Euphronios ^ S. 97 A. 1 6 |i4v
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auf Odysseus uud 6 os auf Diomedes zu beziehen, ais mit Overbeck a. a.

0. und Raoul-Rochette lettr. archeol. I 47 umgekehrt, da der Raub des

Palladions, ais die kiihnere That, besser fiir Diomedes, die Entfiihrung des

Bogens, ais die schlauere, besser fiir Odysseus passt. Die chiastische Be-

ziehuug, die somit angenommen werden muss, ist freilich nicht die Regel,

doch lasst sie sich immerhin belegen, s. Gap. 1,3. III 10,3. IV 6,2. VI 17,1.

VII 5,5. VIII 52,2. IX 1,2. X 5,2. Dagegen scheint die Einschiebung von

nach o Bs rathsam; zwar geht Schubart zu weit, wenn er in der

praef. seiner Ausgabe bemerkt 6 — 6 os, nomine utroque in loco omisso,

repugnat usui Pausaniae, aber richtig ist, dass nur da, wo ein Missverstand-

niss ausgeschlossen erscheint, die Auslassung stattfindet, s. z. Gap. 1,3. Nun
war es freilich Sacbe subjektiver Erwagung, ob die blosse Setzung von

6 jisv — 0 os hier eine Unklarheit schaffen wtirde; bedenkt man aber die lange

Reihe von Beispielen, in denen sich die Setzung des Namens bei 6 os findet,

und die Thatsache, dass rait 6 os, ganz wenige Ausnahmen abgerechnet, regel-

massig der zweite der genannten Namen gemeint ist, so muss man es doch

wahrscheinlich finden, dass wie xai Booaasu; nach AiojiyJ^c; ^v, so Aiojirjorjc; nach

6 os ausgefallen sei. — Darstellungen der Abholung des Philoktet sind

auf etruskischen Aschenkisten nachgewiesen (vgl. Overbeck a. a. 0.), auf

griechischen Reliefs vermuthet von Bloch Griech. Wandschmuck (Miinch. 1895)

S. 26 fi*.; der Raub des Palladions ist in Kunstwerken aller Art sehr zahl

reich vertreten (Overbeck 578 ff. 0. Jahn A. d. I. XXX 228).

S. 49,17. Ermordung des Aigisthos durch Orestes, Pylades
die Sbhne des Nauplios todtend. Die Ermordung des Aigisthos ist auf

Denkmalern ziemlich haufig dargestellt, dagegen fehlt ein Denkmal, worauf

auch Pylades mit den Sbhnen des Nauplios abgebildet ware. Vgl. Over-

beck a. a. 0. 694 flf. u. arch. Misc. 11, liber die Vasenbilder Robert

Bild und Lied S. 149 f.

S. 49,19. Tddtung der Polyxena beim Grabe des Achilleus;

das Gemfilde wird auch X 25,10 erwfihnt. Auf eben dasselbe wird in der

Regel (Brunn II 25, Overbeck S. Q. S. 202 N. 1061) das Epigramm des

Pollianos Anth. Pal. app. Planud. 150 bezogen, in dem eine Polyxena be-

schrieben wird, die mit zerrissenem Gewand um ihr Leben fieht und in deren

Blick 6 Opu^uiv olo; xoXsiJLo; Ucge; nur wird dann zu Anfang «os Iloluxlstxoio

Ilolu^sva in IloXu^vcoxoio geandert. Ueber die Frage, ob diese vier ersten Ge-

malde der Pinakothek dem Polygnot zugeschrieben werden dtirfen, vgl. unten.

Ueber die erhaltenen Darstellungen des Gegenstandes s. Overbeck Her.

Gal. 661, Robert a. a. 0. 60 und Homerische Becher 75, wo unter der

Ablehnung polygnotischer Herkunft ein Zusammenhang zwischen dem Gemalde

und dem ebd. 73 abgebildeten Becherrelief ais mdglich bezeichnet wird.

S. 50,1. Ewpov uxo ’A*y(ill£a); alouaav, II. IX 668.

S. 50,2. 0301 Iqooaiv — Btaixav, S. Apoll III 13,8, Hygin. f. 96, Bion 15,

Stat. Ach. I, Sen. Troad. 223, vgl. den Artikel Achilleus von J. Esc her in

Pauly-Wissowa 1 226.

ebd. Achill auf Skyros, Gemalde von Polygnot; der Gegenstand

ist in antiken Darstellungen nicht selten (vgl. Overbeck a. a. 0. 287),

doch ungewbhnlich auf den Vasenbildem, vgl. Loehr arch. epigr. Mitth. a.
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Oest* XIII 168. Robert A. A. 1889, 151 und Hermes XXV 428 hat die

Vermuthung ausgesprochen, dass die Darstellung des goldenen Goryts von

Nikopol (C. R, 1864 Taf. 4. Wiener Vorlegebl, Ser. B. Taf. 10) auf dies

Gemalde Polygnots zuriickgehe. Derselbe giebt im 18. Hali. Winckelm.

Progr. (Die Marathonschlacht in der Poikile, 1895) S. 66 fg. einen Versuch,

darnach das polygnotische Gemalde zu rekonstruiren. Nach der gewohnlichen

Annahme befand sich dies sowie das zunachst erwahnte Gemalde Polygnots

(Xausikaa und Odysseus) ebenfalls in der Pinakothek und wird eben deshalb

hier erwShnt; und weiter wird daran (schon bei Bdttiger IdeenS. 290) die

Hypothese gekniipft, dass auoh die vorher erwahnten vier andern Gemalde

von Polygnot herriihrten, weil ein kiinstlerisches Gesetz die Zusammen-

gehdrigkeit von allen sechs verbtirge. Diomedes, den Bogen des Philoktet

entftihrend, und Odysseus, das Palladion raubend, seien ebenso ais Gegenstiicke.

gedacht, wie die Tddtung des Aigisthos und die Opferung der Polyxena, und

ebenso Achill unter den Tochtern des Lykomedes und Odysseus bei Nausikaa

und ihren Dienerinnen. Man habe daher anzunehmen, dass alie Bilder nach

einem einheitlichen Plane und von einem und demselben Kiinstler entworfen

seien. So Brunn II 24; Kekule A. Z. XXHI 31 sowie Overbeck arch. Misc. 9

haben den Versuch gemacht, den innern Zusammenhang des ganzen Cyklus aufzu-

weisen. Gegen diese Annahme wird jedoch geltend gemacht, dass ja Paus. selbst

sagt, er zahle nicht alie Bilder auf und tibergehe schlecht erhaltene (Gurlitt

97, Hauser A. Jb. VIII 103); ferner dass die betreffenden Bilder keine

Wandgemalde waren (nicht nur wegen der oben erwahnten Beschaffenheit

der Wande, sondern auch weil Polygnot schwerlich zur Zeit der Erbauung

der Propylaien noch thatig war (vgl. Milchhofer A. Jb. IX 72 A. 36);

es sei aber, wie Robert Bild u. Lied S. 183 A. 31 ausftihrt, durchaus un-

wahrscheinlich (vornehmlich in Rticksicht auf Plin. XXXV 60), dass Poly-

gnot bereits Tafelbilder mythologischen Inhalts gemalthabe. Robert schliesst

sich daher (vgl. auch dens. Homerische Becher 75, Iliupersis 25, Marathon-

schlacht 66) der Annahme von Gottfr. Hermann (de vet. pariet, pictura

p. 19 = Opusc. V 207) an, dass die beiden Bilder Polygnots, Achill und

Odysseus, sich gar nicht in der Pinakothek befanden, sondern nur von Paus.

ais Beispiele fiir homerische Gemalde Polygnots angefiihrt werden. Freilich

lasst sich damit nur die Anfuhrung des ersten Gemaldes rechtfertigen, nicht

die des zweiten; denn wahrend Polygnot bei dem ersten eine Szene gemalt

hatte, die bei Homer nicht vorkommt, schliesst sich das zweite Bild ganz an

Homer an. War aber letzteres in der Pinakothek, so hat man dasselbe auch

fur das andere anzunehmen; und da ausserdem es wider den Brauch des

Paus. ware, von einem beilaufig angefiihrten Kunstwerke den Ort unerwahnt

zu lassen, wahrend es durchaus seiner Gewohnheit entspricht, die Ortsbezeich-

nung wegzulassen, wenn es sich um den gerade besprochenen Ort handelt, so

schliessen wir uns der alteren Aufifassung, wonach auch diese beiden letzten

Bilder in der Pinakothek waren, an. Ob auch die vier ersten Bilder

von Polygnot waren, ist nach dem Wortlaut des Paus. nicht sicher auszu-

machen.
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S. 50,4. Odysseus bei Nausikaa; auch auf Vasenbildern einige-

male vorkommend, Overbeck Her. Gal. 756; dochweist Marx Rh. M. XLII
260 f. Beziehung des Vasenbildes bei Gerhard Auserl. Vasenb. in 218 auf

Polygnots Gemaide zuriick, ebenso Robert Marathonschlacht 67. Gegen
die aus dem Wortlaut sich ergebende Annabme, dass auch dies Gemalde von

Polygnot war, wird hingewiesen auf Plin. XXXV 101, wonach Protogenes,

cum Athenis celeberrimo loco Minervae delubro propylon pingeret, ubi fecit

nobilem Parhalum et Hammoniada, quam quidam Nausicaan vocant, adiecerit

parvolas navis longas (der in Athen befindliche Paralus pictus ist auch bei

Cic. Yerr. IV 135 erwahnt). Was dies Gemalde darstellte und wie es

kommen mochte, dass es neben seiner richtigen Bezeichnung auch den Namen
Nausikaa fiihrt, legt Sillig zu Plin. 1. 1. dar, und darnach Brunn II 238.

Nun meinte 0. Mulier Handb. ^ S. 146, dass dies Gemalde des Protogenes

mit dem hier genannten identisch, daher der Name des Kiinstlers bei Paus.

ausgefallen sei; ebenso schlug Rochette lettr. archeol. I 47 vor, Zk

Kauvio; IIpu)xoY£vy]; ZU schreiben, vgi. auch Welcker Ztschr. f. d. A. W.
1837, 674 und dagegen Westermann Jb. f. Ph. XXV 19, sowie Bursian
Rh. Mus. X 507. Diese auch von Brunn a. a. 0. zuruckgewiesene Ver-

muthung ist nach dem oben dargelegten nicht haltbar.

ebd. xaxa xa ao~a — "Oiiyjpo? ixo[Y]3s, S. Od. VI 127 ff., vgl. hierzu Marx a.

a. 0. 251 £F.

S. 50,5. Gemalde des Alkibiades; nach Plut. Alcib. 16 von

Aristophon, nach Satyros ap. Athen. XII p. 534 D von Aglaophon, dem

Vater des Polygnot und Aristophon. Da dieser aber schwerlich so lange

thatig gewesen sein kann, um ein Bild des Alkibiades zu malen, so ist ent-

weder ein jungerer Meister desselben Namens anzunehmen (mit Sillig catalog.

artif. p. 24 und Bdttiger Ideen S. 268 f. unter Bezugnahme auf den chro-

nologischen Ansatz bei Plin. XXXV 60), oder bei Athenaeus ein Irrthum,

resp. mit Brunn II 14 (vgl. schon Volkel archaeol. Nachlass S. 113 f.) ais

urspriingliche Lesart Apiaxocpuivxo; xou A-fXaocpcovxoc; einzusetzen. Gegen diese

Annahme erhob Bursian Jb. f. Ph LXXIII 516 Einspruch, dem sich Over-

beck S. Q. S. 215 anschliesst, ebenso Kalkmann S. 61 A. 2; auch Kroker
Gleichnam. griech. Kiinstl. S. 23 f. entscheidet sich fiir die Annahme eines

jiingeren Aglaophon, wahrend Rossbach bei Pauly-Wissowa I 825 sich

der Brunn’schen Ansicht anschliesst; vgl. tiber diese Frage auch Klein arch.

epigr. Mitth. a. Oesterr. XII 93. Die von Paus. nur angedeutete Beziehung

auf des Alkibiades nemeischen Sieg war in der Weise dargestellt, dass Alki-

biades im Schosse der personifizirten Nemea sass.

S. 50,6. Perseus, dem Polydektes das Medusenhaupt bringend.

Vgl. Preller gr. Mythol. II ^ 71; vermuthlich war die Szene dargestellt,

wo Perseus Polydektes und seine Edeln durch den Anblick der Gorgone

versteinert. Ueber dies Gemalde ist sonst ebenso wenig Naheres bekannt,

wie liber die drei andern Z. 8 £f. erwahnten, den Knaben mit den Hydrien,

den Ringer von Timainetos und das Bild des Musaios.

S. 50,7. Ueber die Medusa s. II 21,5. 6.
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S. 50,10. xsxea^ai Mouaaiov, aus dieser Bemerkung muss geschlossen

werden, dass Musaios gefliigelt dargestellt war; fiir den Beschauer dies be-

sonders zu bemerken, war iiberfliissig.

S. 50,11. Ononiakritos von Herod. VII 6 '/pyjojioXoYoi; xs xal ypv]-

aitdiv xdiv Mouoaiou genannt. Hymnos auf die Demeter von Musaios den Lyko-

miden verfasst IV 1,5. Neben Musaios nennt Paus. IX 27,2 Pamphos und

Orpheus ais Verfasser von Hymnen fiir die Lykomiden (IX 30,12); iiberdiese

s. Toepffer Att. Gen. 208 ff., Usener Gdtternamen 212 ff.

S. 50,13. Hermes propylaios, von Sokrates, wenn die Angabe des

Paus. richtig ist und nicht vielleicht nur, wie Milchhdfer 203 vermuthet,

ein Irrthum vorliegt. Ussing griech. Reisen u. Studien S. 125 ff. hielt den

Hermes und die Chariten fiir eine einheitliche Reliefdarstellung des den

Chariten das Dionysoskind iiberbringenden Hermes, was zwar bei Brunn B.

d. I. U858 p. 28 und Michaelis A. Z. XXV 7 Anklang fand, aber von

Friederichs Bausteine S. 178 (vgl. Priederichs-Wolters S. 395) und

Benndorf A. Z. XXVII 58 mit Recht zuriickgewiesen wurde. Vielfach

ist mit dem Hermes propylaios der 'Ep^t^; djjuirjxoc; identifizirt worden, der

nach Diogenian. prov. IV 63 sprichwbrtlich war und nach Hesych. s. h. v. auf

der Akropolis stand (vgl. Preller-Robert S. 402 A. 6), doch ist diese

Identifizirung sehr ungewiss. Ueber die betr. des Standpunkts der Statue

geausserten Vermuthungen vgl. unten.

S. 50,14. Chariten von Sokrates; von Paus. auch IX 35,7 ange-

fiihrt ais xp6 x^? i(; x/jv dxpoxoXiv eadBoo aufgestellt; sie waren iv iaS-ijxi, bekleidet,

so auch nach Diog. Laert. II 19, der aber von der angeblichen Autorschaft

des Philosophen Sokrates etwas zweifelnd spricht: slvai U aoxoo xai xac, iv dxpo-

xdXsi Xdpixa<; Iviot cpaaiv, iv8eouji.iva(; o5a«(;. Ferner werden diese ['Chariten des

Sokrates erwahnt bei Suid. v. ScuxpdxYjc; ais w. A&rjvTjaiv ivBsoujiivffi Xctpixs;,

sodann beiPlin. XXXVI 32: Charites in propylo Atheniensium quas Socrates

fecit, alius ille quam pictor (wofiir Petit vorschlug philosophus zu schreiben),

idem ut aliqui putant. Nach spaten Quellen ware dies Werk ein Relief ge-

wesen; bei Tzetz. schol. Arist. Nubb. 773 waren diese dYdX|xaxa der Chariten

dxia§£ x^Q ’A97]va<; xq> xoiyip, und ebenso nach einem andern Schol. z. d.

St. dxtao) x^(; A&yjvdc; ^aav -(lucpstaca cd Xdpixe? iv x(p xor/(p. Darnach hat Bennd orf

A. Z. XXVII 55 die Ansicht aufgestellt, dass die Reliefs mit drei bekleideten

sich an den Handen haltenden Frauen in archaischem Stile (vgl. ebd. Taf. 22)

eben das Werk des Sokrates nachbildeten (s. die Einwande dagegen von

Bliimner A. Z. XXVHI 83), resp. dass das in Athen gefundene Exemplar

sogar von der Hand des Sokrates selbst herriihre; die bei Paus. IX 35,2 er-

wahnte Kultstatte der Chariten, die xpo x-^c h xrjv dxpoxoXiv iadSou einen Geheim-

kultus hatten, trennt er von den Chariten des Sokrates ab und nimmt ais

Stelle jenes Reliefs des Sokrates die Felswand an, die sich siidlich von der

Statue der Athene Hygieia (s. unten) erhebt, denn diese Athene Hygieia sei

mit der Athene der Scholien gemeint. Dagegen weist Wachsmuth I 135ff.

die (auch schon von Bursian a. a. 0., Jahn A. Z. XVIII 127, Welcker
Gr. Mythol. IH 201 A. 8 verdachtigte) A.utoritat der spaten Scholien ab und

versucht den Nachweis, dass der Geheimkult der Chariten in dem Stldfltigel
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der Propylaieii bestand, und dass die Chariten des Sokrates von diesem

Heiligthum nicht getrennt werden kdnnten, wofiir in der That die ganz iden-

tische Ortsangabe bei Paus. IX 35.3 u. 7 spricht. Eben in jener Gegend
habe man den Hermes propylaios zu suchen, der mit dem Hermes djiuYj-co; (s.

oben) zu identifiziren sei (so anch bei Jahn-Michaelis p. 4, Benndorf a.

a. 0. 59 A. 18); denn wie die Inschrift CIA I 208 Z. 3 den Hermes mit

der Artemis Hekate verbindet, 'so eine andere ebd. IH 268 die Chariten mit

der Artemis ’E7cncyppoia, die eben die auf dem Nikepyrgos (cf. Paus. II 30,2)

verehrte Artemis Hekate ist. Demnach sei anzunehmen, dass der Hermes
propylaios in der Nahe des Xiketempels und des Charitenheiligthums im Stid-

fliigel der Propylaien stand, und dass er ajjuiriTo:; hiess, weil er an dem
Mysterienkult der Chariten keinen Antheil hatte (vgl. Jahn Entftihrung d.

Europa S. 38). Ueber die Charitenreliefs hat dann aufs neue Furtwangler
gehandelt, A. M. III 181, und nachgewiesen, dass dieselben, die grossentheils

auf der Akropolis gefunden worden sind, Votivreliefs an die Chariten waren

und ihrem Stile nach einen vor den Propylaienbau fallenden Typus (Meisterw.

S. 48 setzt er die Entstehung der Keliefs um 470 an) reprasentiren. Die

alte Kultstatte dieser Chariten setzt er (ihm sich anschliessend Milchhofer

203) ebenfalls an die Stelle, die spater durch den Sudflugel der Propylaien

eingenommeu wurde. Sodann hat Bohn (Propylaien S. 24) ais Platz fiir den

Hermes und die Chariten die beiden Nischen in Anspruch genommen, die

zwischen den Anten der Mittelhalle der Propylaien und den Flugelbauten

entstehen, da die WSnde innerhalb dieser Nischen bis zur Sockelhdhe noch

groben Werkzoll tragen, also einst nicht sichtbar waren, und die Untersuchung

des Fussbodens in beiden Nischen passende „Lehren“ ergiebt, von denen die

nordliche fiir eine viereckige Statuenbasis, die siidliche fiir ein langes und

schmales Relief geeignet erscheint. Ihm stimmt zu Milchhofer a. a. 0.,

der aber den Geheimkult der Chariten an eine andere Stelle verlegt, ent-

weder in die Siidhalle selbst oder noch hbher in den Winkel dstlich vom

Nikepyrgos, siidlich von den Propylaien. Abweichend davon versetzt Lolling

S. 342 den Hermes in die Nische zwischen Nordostante des Siidfliigels und

Siidwestante des Mittelbaus (wo Bohn das Charitenrelief ansetzt), die Cha-

riten dagegen nebst ihrem Kult in den freien Raum zwischen der Siidwand

des Siidfliigels und der Burgmauer. A. B 6 ttich er Akropolis S. 187 schliesst

sich beztiglich der Aufstellung der beiden Bildwerke an Bohn, beztiglich

des Geheimkults der Chariten an Milchhofer an; Harrison p. 374 an

Lolling. — Was endlich die Autorschaft des Philosophen Sokrates anlangt,

so vvird in der Regel angenommen, dass die Tradition nur auf eine durch die

Ktinstlerinschrift verursachte Verwechslung zuriickzufiihren sei (vgl.

Milchhofer a. a. 0., Kalkmann S. 204), wofiir die Alterthiimlichkeit des

Typus spricht. Ob die auf attischen Tetradrachmen im Felde abgebildeten

drei Frauengestalten die Chariten vorstellen oder drei Nymphen oder die

Kekropstbchter, bleibt ungewiss; vgl. BeuleMonn. d’Ath. p. 297 und Imhoof-

Gardner p. 150fg. Pl. EE 6, uns. Taf. XI 9. Furtwangler beiRoscherI

881 will den auf diesen Miinzen mehrfach erscheinenden Beamtennamen Sokrates
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ais Deutung des Beizeichens betrachten, indem die Beigabe der Chariten durch

jenen Sokrates veranlasst worden sei, der damit an den grossen Sokrates

erinnern wollte.

S. 50,15. t
5

Ilu&ta ixaptu;, vgl. Piat. Apol. Socr. 21 A; nach Diog. L. II

37 hatte der Spruch gelautet: dvBpwv dxdvxwv SwxpdxrjQ aofuizaxoi;, beim Schol.

Ar. Nub. 144:

ao(p6<; 2o<poxX^(;, ao<pu)tspo<; S’ Eupnct^y]<;*

dv^pdiv Tcctvxwv EioxpdxrjC aocptbxaxoQ.

ebd. jjiyjBs im Relativsatz ohne hypothetische Farbung statt oOSs s.

zu Cap. 21,6.

ebd. Der Skythe Anacharsis galt ais Zeitgenosse Solons
;
er soli Reisen,

namentlich in Griechenland gemacht haben, um hbhere Gesittung kennen zu

lernen; weise Ausspriiche von ihm werden durch viele Schriftsteller iiber-

liefert, er selbst wurde an Myson’s Stelle unter die sieben Weisen versetzt,

s. namentl. Herod. IV 76, Diog. L. I 41 u. 101 ff. und W. Schmid bei

Pauly-Wissowa I 2017.

Cap. xxm.
Die sieben Weisen Griechenlands. Hippias und Leaina. Dii-

trephes. Silene und Satyrinseln. Andere Sehenswiir digkeiten

auf der Burg, darunter der Tempel der brauronischen Artemis

und das hdlzerne Ross. Thukydides. Phormion.

S. 51,2. Periander ist in der Liste der sieben Weisen bei Platon Protag.

343 A durch Myson ersetzt, vgl. Paus. X 24,1. Ungiinstig urtheilt iiber

den korinthischen Tyrannen namentlich Herodot V 92, auch der spatere Be-

richt, hauptsachlich von Ephoros ausgebildet, zeigt ihn ais Despoten, s. E.

Meyer Gr. Gesch. II 620. Immerhin gehbrt Periander nach gewohnlicher

Ueberlieferung zu den sieben Weisen, s. Diog. L. I 13, Anthol. Pal. VII 81.

Andere Xamen Diog. L. I 41 fg.

S. 51,3. Zur inneren und ausseren Politik der Peisistratiden vgl.

z. B. die Schilderung von Wilamowitz Arist. und Ath. II 68 ff.

und Ed. Meyer Gr. Gesch. H 773 ff., 784 ff. Bei Paus. erscheint

richtig Hippias ais Herrscher, wahrend die Volkstradition, wie sie in

dem aus Platon’s Zeit stammenden Dialog Hipparchos und Chron. Par. 45

vorliegt (vgl. Thuk. 1 20. VI 54 waxsp ot tcoXXoI oiovxai), vielmehr in Hipparch

den alteren und herrschenden Sohn des Peisistratos sah.

S. 51,4. Ec; 0 — sypyjaaxo 9’U|xtp, Vgl. Herod. V 55. VI 123, Thuk. VI 59,

Aristot. AS-. IIoX. 19. — Die Redensart oder xu> kehrt dfter

wieder, z. B. II 9,4. IV 4,8. 7,3. VIII 25,6, axpaxet x(j5 I 44,7, daneben

EtXEiv X(j) IV 16,5, E^a^saUai uxo xoD V 17,8, EXixpsxEiv xtj) III 6,8.

S, 51,6. Xiyu) — rjxovxa, hierin tauscht sich Paus.; er selbst zwar berichtet

ohne Zweifel nach mundlicher Tradition, dieselbe war aber bereits in die

Literatur eingedrungen, s. u. — k au^^pacp^v — i^xovxa, dagegen dvijxovxa I 39,3.

X 32,1, wie i^xEiv und dvyjxsiv e? pyJixrjv X 5,8. 32,10. 38,5. — VI 17,1.
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S. 51,8. etygv £v aixtqi xxX., Plin. XXXIV 7*2, Plut. de garrul. 8 p. 505E,

Polyaen. VllI 45 und oaiiientlich Athea. XIll 596 F. . . xa\ atxiCojisvr^ uro

xiLv rsf»l 'Irrtav xov Tupa'/vov ooZzy a^sirouoav Ivorelkivs rctT; [Jaadvoi;.

8. 51,10. Eherne Ldwin, ais Denkraal der Geliebten des Aristogeiton,

Leaina. Nach Plin. a. a. O. ein Werk des Ainphikrates; nach seinem Be-

richt wSre die Ldwin, die die Leaina vorstellt, ohne Zunge gebildet worden,

um dainit die Schweigsarnkeit der selbst auf der Folter nichts verrathenden

Hetare anzudeuten. Indess hat Jacobi Jb. f. Ph. CVII 366 flf. mit Wahrschein-

lichkeit augenoinmen, dass die eherne Ldwin gar nichts mit jener Leaina

zu thun hatte; fraglicher ist seine weitere Hyijothese, dass die Statue ein

Attribut der Aphrodite ais Herrin der Hetaren gewesen sei. Auch Reisch
gr. Weihgesch. S. 13 A. 1 fasst diese Ldwin nur ais Symbol einer tapferen

That auf. Was sonst die Statue anlangt, so glaubt Jacobi, dass die Ldwin

urspriinglich mit herausgestreckter Zunge dargestellt war, die aber spater

abbrach, woraus sich dann erst jene Deutung auf die schweigsame Leaina

entwickelte. Hingegen nahm Weizsacker .Ib. f. Ph. CXXXIll ‘23 stark ar-

chaischen Typus der Ldwin an. die mit ofFenem Rachen, ohne Zunge, wahr-

scheinlich liegend dargestellt gewesen sei, etwa zu den FQssen der Aphrodite

des Kalamis. Dass die Figur innerhalb der Propylaien stand, bemerkt Plut

1. 1.: £v ruXa*.; axporoXxiu; (hei Polyaen 1. 1. hat Hercher Hermes IX 113

di^* Worte: ii ti; crvijX3iv n*; oxpoxoX.iv. tiupoxiv «v nu llpoxuXotip ttjv Xioivov /aLriJv

getilgt). Das Heiligthum der .Vtoiva W^po^ttr, aber (erwahnt bei Ath. VI
‘253 A), das Leake S. 106 A. 4 damit in Verbindung bringen wollte, hat

darnit nichts zu thun, da dasselbe zu Ehren der ebenfalls Leaina genannten

Geliebten des Demetrios PoliorkeU*s errichtet war. Vgl. auch Kalk-
mann S. 5*2.

S. 51,11. Aphrodite des Kalamis, von Kallias geweiht; vermuth*

lich gehdrte dazu die noch erhaltene Marmorbasis mit der Inschrifl KoDuo;

'lxxovaouctvtlh;xfvC I A I 392. Die Statue wird sonst nirgends erwtihnt; doch

wird sie vielfach fUr identisch gehalten mit der von Luc. imagg. 4 u. 6, dial.

mer. 3,2 sehr gepriesenen Sosandra des Kalamis, die auch auf der Akropolis

stand; so von P re lier A. Z. IV 3-14, Feuerbach Phustik I 173, .Tahn-

Michaelis p. 5, Michaelis A. Z. XXII 190, Overbeck Plastik H *278,

Benndorf Kultusb. d. Ath. Nike S. 45, Milchhbfer *204 und S. Q. X 40,

Lolling S. 34*2; dagegen WeizsHcker Jb. f. Ph. CXXXIII 18. Ais Hera

erkltirte dagegen die Sosandra Friederichs Praxiteles S. 25 (ihm sich an-

schliessend BlUmner .\rch. Stud. zu Lucian S. 8); ais Priesterin der Athene,

nach Hirt griech. Kunst S. 155, Bursian bei Ersch-Gruber Sekt 1

Bd. 8*2 S. 419 A. 95 a; mit der Aphrodite pandemos wollte sie Petersen

Nuov. mem. d. Ist. p. 99 identifiziren. Furtwkngler bei Roscher I 411

glanbte in einem alterthlimlichen Relief eines barberinischen Kandelabers

(^Mtlller-Wiesel er II *24,*259) dic Aphrodite Sosandra des Kalamis zu er-

kennen, vgl. Collignon .sculpt. Gr. I 401. — DerStifler der Statue war, wie

die erwiihnte Inschrift zeigt, der unter dem Beinaraen )veaxoxXouTo; (weil er

nach der Schlacht bei Marathon in einer Grube einen versteckten persischen

Schatz gefunden haben solite) bekannte Kallias, der Geraahl der Elpinike, der
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Schwester desKimon; Benndorf a. a. 0. sucht unter Bezugnahme auf diese

Verwandtschaft (weil Kallias den Kimon durch Zahlung von 50 Talenten

aus der Haft fiir die Schuld seines Vaters befreit hatte) den Beinamen So-

sandra zu erklaren.

S. 51,12. Statue des Diitrephes. Die wieder aufgefundene Basis

der Statue tragt die Inschrift (C I A I 402) :
" Epjxdluxoc; Auxpecpoui; Kprj-

oiKac, iiToiyjasv; vgl. Ross Arch. Aufs. T 168. Da daraus hervorgeht, dass die

Statue von Kresilas herrtihrte, hat man die Bemerkung des Plinius XXXIV
74 iiber den volneratus deficiens, in quo possit intellegi quantum restet animae,

von Kresilas, darauf bezogen; allerdings hat Ross, der zuerst diese Ver-

muthung aussprach, spater (Kunstblatt 1840 S. 151) dagegen eingewandt,

dass die Basis zwischen Propylaien und Parthenon gefunden worden sei,

wahrend der Diitrephes noch innerhalb der Propylaien gestanden haben

mtisse; doch wiirde das, da Verschleppung der Basis sehr gut mdglich ist,

wenig besagen. Bergk Ztschr. f. d. Alt. Wiss. 1845 S. 963 fand dizapjfi

ais Bezeichnung fiir eine vom Sohne geweihte Statue des sterbenden Vaters

unpassend (zustimmend Bursian Rh. Mus. X 516, aber vgl. die Bemerkungen

von Michaelis A. M. I 295 und Weizsiicker Jb. f. Ph. CXXXIH 16)

und bezog die Inschrift auf den bei Paus. weiter unten (§ 10) erwahnten

Hermolykos, was Brunn I 262 zuruckwies, da mit letzterem Hermolykos,

der Pankratiast dieses Namens, Sohn des Euthynos (Herod. IX 105), gemeint

sei, obschon man immerhin bei Paus. eine Verwechslung aus Fluchtigkeit an-

nehmen kbnne. Schubarts Ansicht (Jb. f. Ph. LXXXVII 304 fg., vgl. ebd.

XCVn 158 f.), dass ein avopid; oiaxoi; pepXyjjilvo; nur eine von Pfeilen ge-

troflfene Statue, nicht die Statue eines von Pfeilen getroffenen Mannes bedeuten

kdnne (vertheidigt von Oertel Beitr. z. ait. Gesch. d. stat. Genrebildnerei

b. d. Hellenen, Leipz. 1879, auch Leipz. Stud. II 25), hat Michaelis A.

M. II 105 mit Recht zuriickgewiesen (vgl. Furtwangler Meisterw. 277

A. 1), der seinerseits an der Kombinatiou der Inschrift mit der Statue des

Diitrephes festhait und nui’ hervorhebt, dass man den Anlass zum Tode des

Diitrephes nicht in dem von Paus. nach Thuc. VII 30 erzahlten Unternehmen

gegen Mykalessos sehen diirfe, da Diitrephes dabei gar nicht fiel und noch

spater in Thrake befehligte (Thuc. VIII 64). Kirchhoff (zum CIA I

402) wollte die Statue des Pankratiasten Hermolykos (Paus. I 23,10) von

dem Weihgeschenk des Hermolykos, dessen Inschrift erhalten ist, und beide

wiederum von dem (vielleicht mit dem volneratus deficiens des Kresilas iden-

tischen) verwundeten Diitrephes unterscheiden, wahrend Six A. Jb. VH
185 ff. sammtliche Notizen verband, indem er annahm, dass Hermolykos, der

Sohn des Diitrephes, ais Weihgabe auf die Burg den glorreichen Tod seines

Grossvaters Hermolykos, des Sohnes des Euthoinos, von Kresilas darstellen

liess
;
Paus. habe aus der Inschrift faischlich geschlossen, dass der Dargestellte

ein Diitrephes sei, weiter ebenfalls falsch, dass er der bei Thuc. VH 30 er-

wahnte Diitrephes sei, und endlich die Stelle uber Hermolykos nur eingefiigt,

weil er die Statue desselben in den Quellen erwahnt fand. (Gegen die von

ihm gegebene Deutung der Pliniusstelle vgl. die Bemerkungen von Gercke

A. Jb. VIII 113 ff.). Diese sehr willktirliche Kombination weist Furt-
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wJingler Meisterw. S. 278 f. init giiten GrUnden zurtick; er selbst sucht die

chronologische Schwierigkeit dadurch zu Idsen, dass er annimrnt, der dar-

gestellte Diitrephes sei der aitere Feldherr dieses Namens gewesen, der Vater

des bei Thuc. 11 1 75, IV 119 u. 129 genannten Nikostratos imd vermuthlich

auch des auf der Inschrift genannten Hermolykos; Paus., der von diesem

iilteren Diitrephes nichts wusste, bezog dann irrthdrnlich die iStatue auf den

jtingeren Feldherrn dieses Namens. Robert entscheidet sich, Marathonschl.

21 ff., dafUr, dass dariiber, ob der hier erw^hnte Diitrephes die auf der ge-

fundenen Basis stehende Statue war, Sicherheit nicht zu gewinnen und nur soviel

gewiss sei, dass der von Pfeilen getroflfene Diitrephes nicht der volneratus

deficiens des Kresilas war. — Was die Darstellung anlangt, so nahin

Michaelis A. M. 1 295 nach den Fussspuren auf der Basis eine Figur nach

Art des albanischen Ka|)aneus an (Overbeck her. Gal. 5,6); jedenfalls

besser ais Kuhnert, der (Jb. f. Ph. Suppi. Bd. XIV 277) den Weihenden in

dem Moment der Gefahr dargestellt glaubte, indem er im Falle der Rettung

der Gttttin das Anathem gelobt, was zu der Beschreibung des Plin. durchaus

nicht passt. Six a. a. 0. erkennt in einer schwarzfigurigen Darstellung

eines von Pfeilen verwundeten Kriegers auf einer Lekythos (A. Jb. VII 185,

besser FurtwUngler Meisterw. S. 280 Fig. 35) die Nachbildung der in

Rede stehenden Bronzestatue; zustimmend Furtwtingler a. a. O., der in

dem Torso d»^ farneslschen Gladiators (ebd. S. 283 F'ig. 37) eine Marmor-

kopie von der Statue des Kresilas sieht, und Robert a. a. 0. 23.

S. 51,16. M'jxoXr,o3oc, Bo»ujt!o; Steph. B., wieder erwkhnt

IX 19,4.

S. 51,19. ^lou vgl. jiaprJptov li poi 41,6. VIII 24,11. 42,8,

or^^*Tov ic ll 30,9.

S. 51,21. -avt IV 31,2, cxi^vat tivt V^I 11,6, (xtxrptytiv tivet

I 20,5.

S. 52,1. xapiaxTj poi 3a0p.o, vgl. Herod. I 23; dfter xoutalKiv, s. oben

zu S. 29,18.

S. 52,2. Die Verwundung des Diitrephes durch PfeilschUsse, fiber

die sich Paus. verwundert, erkUirt Furtw&ngler a. a. O. durch den Hin-

weis auf die Kliinpfe bei der grossen Expedition nach Aig3'pten und die vor

und auf Kypern (459—449), da diese Orientalen ais Hauptwaflfe den Bogen

fUhrten. Doch klimpfte auch der jUngere Diitrephes in Thrakien mit

Nichthellenen, Thuc. VIII 64. Oertel a. a. 0. findet gerade in der

leichten ErkUirbarkeit einer solchen Verwundung die Nbthigung, von ihr ab-

zusehen und die durch die verwunderten Worte des Paus. geradezu gefor-

derte Beschadigung der Statue durch PfeilschUsse anzunehmen. — Ueber die

Geringschfttzung des Bogens in Hellas s. Wilamowitz Herakles l 344,

II 86 u. 92.

S. 52,3. Aoxpoo; — 6rXiTsyovra;, S. Herod. VII 203.

S. 52,4. (pepopcvoi To^a xal 3®«v?ova^. vgl. II. 13,712 fi.

S. 52,8. Bildsliulen der Hygieia und der Athene Hygieia.

Ueber die Athene Hygieia ist zu vgl. Harpocr. v. 'Tysia ’Afir,vd (ebenso Suid.

Phot. Et. inagn.), sowie die auf ihren Kult beztigliche Inschrift C I A II
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163,7, andere Inschr. s. Milchhdfer S. Q. XIX 61; iiber den Kultus und

Typus der attischen Hygieia Kdpp A. M. X 255. Ais Veranlassung der

Widmung der Statue erzahlt Plut. Pericl. 13 die (auch bei Plin. XXII 44 be-

richtete) Geschicbte von dem Lieblingssklaven des Perikles, der beim Bau

der Propylaien durch einen Sturz verungliickte und dui‘ch das auf der Akro-

polis wachsende Kraut Partheneion geheilt wurde, auf das Athene den Pe-

rikles iin Traum verwiesen hatte; zum Dank stiftete Perikles x6 yaXxouv d-{dk\xa

'Ylieta; ’Allr,va;. Die wiederaufgefundene Basis der Statue CIAI 385 (vgl.

Ross Arch. Aufs. I 185) lautet: ''Adr^vaXoi xf^ AB^yjvato: x^fj ‘Tpeta. IIuppo; eTcotYjasv

’A8r,vaTo;. Die Inschrift lehrt also, dass die Athener, nicht Perikles, die Statue

stifteten; Wolters A. M. X\G 153 ff. sucht nachzuweisen, dass die Errich^

tung der Figur im Anfang des peloponnesischen Krieges, vermuthlich wegen

der Beendigung der grossen Pest, erfolgt sei. Auf dieselbe Statue bezieht

sich daher auch Plin. XXXIV 80: Pyrrhus (fecit) Hygiam et Minervam (doch

wollte Ross I 190 das et tilgen; ebenso Stephani Rh. Mus. N. F. IV 17,

Bergk Ztschr. f. d. A. W. 1845 S. 966, Overbeck S. Q. N. 904, Milch-

hofer S. Q,. XIX 49; eher mdchte man vermuthen, dass Pyrrhos die beiden

Statuen der Hygieia und der Athene Hygieia gefertigt hat, und dass eben

diese beiden mit der Hygia und Minerva bei Plin. gemeint sind, vgl. Schdll

Mitth. a. Griechenl. S. 126, Brunn I 264; anders Michaelis A. M. I 286

A. 2). Die Basis ist halbkreisfdrmig und wurde in situ gefunden, unmittelbar

vor der siiddstlichsten S^ule der Propylaien (Taf. VI E 9). Nach den Fussspuren

war Athene mit vorschreitendem rechten F^usse dargestellt, ungefahr in Lebens-

grdsse; iiber die muthmassliche Gestalt der Gdttin handelt Michaelis a. a.

0. S. 286 f., doch wird der von ihm dafiir in Anspruch genommene Typus

heut der lemnischen Athene (s. unten zu Gap. 28,2) zugewiesen; auch weisen

(nach Bohn A. M. V 331 und Wolters ebd. XVI 163) die Standspuren

auf eine andere Stellung der Figur hin. Loeschcke bei Roscher I 699

wollte in der Athene der Kandelaberbasis Mus. Pio-Clem. IV 6 eine Nach-

bildung der Athene Hygieia sehen, zustimmend Puchstein A. Jb. V 93

A. 29, abweisend Wolters A. M. XVI 163. Ein vor der Basis ebenfalls

in situ befindlicher Marmorblock (vgl. die Skizzen bei Ross S. 189, A. M.

I Taf. 16,3, Bohn a. a. 0., darnach Loewy Inschr. griech. Bildh. N. 53

S. 45 und Harrison p. 384 F. 21, auch A. M. XVI 157) trug nach der

Vermuthung von Ross und Michaelis a. a. 0. 292 die Statue des perikle-

ischen Sklaven (s. u.), nach Brunn I 265 die Hygieia, nach Bergk a. a.

0. den Altar der Hygieia, nach Bohn A. M. V 331 einen Altartisch (zu-

stimmend Milchhdfer 204). Nach Aristid. or. 2 p. 25C gab es einen sehr

alten Altar der Athene Hygieia, dessen auch Plut. 1. 1. gedenkt; fiir ihn

nimmt Michaelis (und Wolters A. M. XVI 160) eine rechteckige Anlage

in Anspruch, die sich etwa 3V2 m dstlich, etwas hdher belegen, vorfindet

(abweichend Beule I 284). — Der vermuthlich bei der Athene Hygieia auf-

gestellte Sklave des Perikles war nach Plin. 1. 1. und XXXIV 81 von Styppax;

ob der dort genannte splanchnoptes, der exta torrens ignemque oris pleni spiritu

accendens dargestellt war, mit dem durch Athene geheilten Sklaven identisch sei,

wird von mancher Seite bezweifelt, doch mit Unrecht, vgl. Ross a. a. 0., Bergk

17Pausanias I.
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a. a. O., Michaelis S. 292, Overbeck 494. — Nach der von Milch- I
hdfer gebilligten Verrnuthung von Michaelis 8. 294 bildete das Dreieck I
zwiachen Propylaien, Brauronion und dem Hauptwege den init Weihgeschenken I
besetzten Bezirk der Athene Hygieia. Was die Hygieia anlangt, so ver- I

muthet Lolling 343 A. 1, dass Paus. irrthiimlich das Kultbild der Athene I

Hygieia fUr eine Hygieia gehalten, imd dass jenes auf einem der grdsseren I
Felsausschnitte gestanden habe, die dstlich von dem erwiihnten Altarstein noch I

kenntlich sind; vielleicht sei demselben das Bild der Isjiao-o; zugesellt I
gewesen, deren Postament mit Inschrift (C 1 A III 400) nahebei gefiinden

jj

WQi-de. — FUr die vorher genannten Bildvverke ergiebt sich aus dem durch den I

Fund der Basis bestimmten Platz der Athene Hygieia, dass sie noch innerhalb I

der Propylaien, in deren Ustlicher Vorhalle, gestanden haben mUssen, vgl. I

Lolling 8. 343, Weizskcker A. Z. XXXII 109; weiteres Uber ihren I

muthmasshchen 8tandort s. zu Cap. 28,2. 1

8. 52,9. Irv. Zz Xibo;, ohne evrauUa, cxit, aOx&lh oder eine genauere Ortsbe- I

stimmung, vgl. 1 24,2. 3. 4. 29,8. 11. 13. 14. 15. II 35,3. III 11,10. 11. 24,7.
|

V 14,8. 17,11. VIII 14,5. IX 38,3. X 17,12. i

8. 52,11. Dass die 8ilene iiltere 8atyrn seien, ist eine aus dem 8atyr- I

drama stammende Vorstellung, von Haus aas aber besteht zwi.schen beiden ein I

grosser Pnterschied, insofern ais letztere Berg- und Waldgeister sind, erstere I

dagegen ais Dkmonen des befruchtenden und begelstemden Wassers an Quellen, 1

Fldssen und Brunnen, in feuchten GrUnden und Uppigen Gilrten heimlsch ge-
j

dacht wurden, s. Pre 1 ler-Robert 729. i

8. 52,13. Kap ov>*p, eine unbekannte PersUnlichkeit, nicht einmal, 1

ob er Schriftsteller war oder nicht, ULsst sich feststellen, s. Gurlitt 102, n

doeh ist das letztere walirscheinlicher; vgl. auch die Liste von GewiihrsmJinnern
||

des Paus. hei Gurlitt 91. M

S. 52,15. ooxtTi soli keinen Gegensiitz zwischen jetzt und frliher statuiren,
jj

sondern will sagen, dass die Fahrt nicht weiter gehe, VI 3,H. X 10,2. vgl. I

die Stellen aus andem Autoren bei W. 8chmid Atticismus I 247. |
S. 53,2. loTopt^;. sollen nach Oertel im Thesaur. Geogr. die Gorgades I

des Pompon. Mela III 9,9 sein, Islas de Cabo verde. Drei 8atyrinseln I

(i!<raip«uv v^^oi xpct;) erwkhnt IHolemaios, aber in Indien, VII 2,30; die Bewohner I

sollen 8chwlinze haben, wie 8atyrn, also geschwknzte .\ffen; Mannert V 188 it

denkt an die Anambasinseln, ttstlich von Malakka. Auch die Beschreibung

lH'i Paus. — <p<ovt;v oy^pecrv Uv<n — nUthigt an Affen zu denken, deren Geilheit

bekannt ist; mit Recht erinnert Schubart .Tb. f. Ph. CXI 415 an eine Stelle

des Periplus des Hanno, Geogr. gr. min. ed. C. MUller T. I p. 12. Hanno

kommt zu einer ovUpojxoiv cqptcuv xoXy ^ rXstoy; pjvcnxc; Jaatton

Tot; 3<I)^ci 3'.v, ot cp^r,vss; txaXow PopiXcri. — xorxupoy:. wie Dindorf nach

Scha»*fer ad L<ong. p. 355 fUr xat xuppoy; der meisten Handschriften (xai xa-

icuppoy<; M Mo) schreibt, wird wohl geil bedeuten, s. Athen XV 657 B;

8chubart a. a. O. fasst es in der Bedeutung ausgetrocknet, dUrr, d. h.

ohne Bauch und Waden; vgl. Dindorf praef. mai. I.

S. 53,6. xav 6potVi>; vgl. zu I 28,10.
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S. 53,7. ^sttoa^evoc; olBa, die Verbindung von oIBa mit praedikativem Part.

Aor. im Nominativ ist sehr beliebt, s. z. B. d^saaansvo»; IV 35,9. 11. Y 27,5.

VII 26,8. VIII 17,3. X 25,10. tocov I 24,7. 43,8. II 22,3. 32,4. III 20,1.

21,2. IV 35,10. IX 32,8, dxoucsa; II 5,3. IX 28,2, sTr^Xs^dixsvo; X 31,2,

VI 6,11, dvzupibv VI 18,2, i^supo)v X 38,6.

s. 53,8. Statue eines Knaben mit Weihwasserbecken, von Lykios.

Plin. XXXIV 79 nennt ais Werk des Lykios einen puer sufflans languidos

ignes; ebd. etwas weiterbin einen puer suffitor. Brunn I 259 spricht die

Vermuthung aus, dass letztere Pigur mit der von Pausanias erwahnten, beide

event. mit der bei Plin. zuerst genannten identisch sein mochten, infolge

eines Versehens des Plin., der dasselbe Werk, ohne es zu bemerken, zweimal

anfiilirte. Doch widerspricht Klein arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. VII 72

und Overbeck I-* 505 A. 5 der ersteren Vermuthung mit Recht, da irspip-

pavtripiov ais Weihwasserbecken nichts mit Feuer zu thun hat; dagegen

stimmtersterer Brunn hinsichtlich der Identifizirung der beiden bei Plin. erwahnten

Werke zu. Die Annahme von Ulrichs Reis. u. Forsch. II 152, dass der

Knabe des Lykios ein zu wirklichern Gebrauch dienendes xspippaviv^p-ov ge-

halten habe, wird von Michaelis A. M. I 294 und Overbeck I^ 492 ge-

theilt; ebenso von Oertel Leipz. Stud. II 22, der bemerkt, der Artikel x6

bezeichne das Weihwasserbecken geradezu ais das zum Tempel gehdrige.

Ulrichs nahm ais Platz fur die Figur die Nahe des Burgeinganges an (iiber

dieSitte, beim Eingang in heilige Bezirke sich mit Weihwasser zu besprengen,

vgl. Hippocr. de morb. sacr. 2, T. I p. 594 K., Poli. I 8), Botticher Tektonik ^

S. 485 ganz ,unwahrscheinlich den Pronaos der Athene Polias, Bursian I

310 und Milchhdfer 204 die zum Brauronion fuhrenden Stufen, Michaelis

a. a. 0. das Plateau derAthene Hygieia; ebendort (zwischen Athene Hygieia

und Felstreppe) Lolling 345, Wachsmuth I 143, Overbeck a. a. 0.

— Michaelis vermuthet, dass das Inschriftfragment CIA I 411 zu dieser

Statue oder zu dem benachbarten Perseus des Myron gehdrt haben mdge.

ebd. Statue des Perseus von Myron; auch erwahnt Plin. XXXIV

57, vielleicht auch Catuli. 55,25. Naheres ist dariiber nicht bekannt; nach

dem Ausdruck des Paus. zu schliessen, hielt er das Medusenhaupt in der

Hand. Gegen den Wortlaut des Paus. nahm Murray Gr. sculpt. I 230 die

Szene der Verfolgung an, wahrend Sauer Anf. d. statuar. Gruppe S. 61

nach Analogie kleinasiatischer Miinzbilder die Anwesenheit der getodteten

Meduse ais mdglich betrachtet. Die Idee von M. May er A. M. XVI 246,

es sei eine Szene aus der Kindheit des Perseus dargestellt, weist Collignon

Sculpt.gr. I 465 A. 2 mit Recht zurtick. Furtwangler Meisterw, S. 382ff.

(zu Taf. XXII) fiihrt einen in zwei Repliken erhaltenen, ais Perseus gedeu-

teten Kopf (Murray Journ. of hell. stud. 1881, 55 pl. 9) auf diese Statue

des Myron zuriick und sieht in dem Vasenbild A. d. I. LIII tav. F ein

durch die myronische Figur angeregtes Werk. Ais Standort der Statue wird

fast allgemein unmittelbare Nachbarschaft mit dem Knaben des Lykios ange-

nommen, nur KuhnertJb. f. Ph. Suppi. Bd. XIV 274 A. 5 will sie in den

Bezirk der Athene Ergane verweisen, ohne ausreichende Grtinde.

17 *
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S. 53,9. Heiligthum der Brauronischen Artemis. Ueber die

brauronLsche Artemis, ihren Kult, die ais apxxoi dienenden jungen Madchen u.

s. w. vgl. B. A. p. 444,34 und die Abhandlung von Suchier de Diana Brau-

ronia, Marb. 1847 (mit Ross Allg. Litt.-Ztg. 1847 N. 246 fg. S. 809 ff.).

Inschriften, die auf den Tempelschatz der Gdttin (besonders Frauengewander

und Schmuck) Bezug nehmen, sind sehr bSufig, s. Milchhofer S. Q. XVI
8 if. Der theils durch Mauern, theils dnrch senkrecht abgearbeitete Fels-

wiinde begrenzte heilige Bezirk siidlich und siiddstlich der Propylaien (Taf. VII

13) hat die Form eines unregelmassigen Vierecks; eine Freitreppe von acht

Stufen (Taf. VII 14) fiihrt vom Hauptweg der Akropolis zu ihm hinauf. Vgl.

Ulrichs II 153, Michaelis Rh. Mus. XVI 223, Beule I 291 (2 S. 162),

Bursian I 310, Milchhofer 204. — Statue der brauronischen Artemis
von Praxiteles; F rie de richs Praxiteles S. 97 ff. sprach die Vermuthung aus,

dass die Artemis Colonna im Berliner Museum eine Nachbildung dieser brauro-

nischen Artemis sei; hingegen nahm wStudniczka Vermuth.z.Kunstgesch.S. 18ff.

dafiir die Diana von Gabii im Louvre in Anspruch, welcher Vermuthung

Robert Arcb. Miirchen S. 144 ff. und Overbeck II^ 73 A. 16 widersprechen,

FurtwSngler Meisterw. S. 553 zustiinmt. Die Inventarinschriften unter-

scheiden bei der Tempelgarderobe (s. Jahn-Michaelis p. 8,40 sq., C. I. A. II

751 sqq. Michaelis Parthenon S. 313) ein apyalov, cqaXjia op^v, a"(aX|jLa

brrjxo;, XiHivov doch gehen die Ansichten, wie diese Ausdriicke zu ver-

stehen seien, sehr auseinander. Sicher ist nur, dass das dpyaiov eoo;, also das

alte Tempelbild (aber nicht das in Z. 11 ais in Brauron befindlich genannte),

vom o’pHov unterschieden wird, sowie dass das ioxrjxo; mit letzterem

identisch ist; das Xt^.vov e8o; dagegen fasste 0. Jahn (Nuov. Mem. dell Inst.

23) ais ein drittes Bild, Suchier, Studniczka, Michaelis, Milchhofer

identificirten es mit dem jiingeren, praxitelischen Bilde, Robert a. a. 0. 155

bezog es auf das iiltere Kultbild und nahm daher an, dass das jiingere Bild

ein Holzbild, und zwar eine Arbeit des Site ren Praxiteles sei, wkhrend

Overbeck a. a. 0. es fiir eine Erzstatue hiilt. Hingegen wollte Studniczka

aus der Datirung der Inschriften erweisen, dass das jungere Bild 01. 108,2

aufgestellt worden sei.

S. 53,10. 0x6 llpoupuivo; oTjjiou, s. z. Cap. 1,2.

S. 53,11. Schnitzbild der Artemis in Brauron, vgl. zu Cap. 33,1.

S. 53,12. Fherne Gruppe des hdlzernen Pferdes mit Menestheus,

Toukros und den Sdhnen des Theseus. Wieseler G. g. N. 1885, 322

meint, dass die Darstellung nicht, wie die noch erhaltenen (vgl. Overbeck

Her. Gal. 607), die im Heraussteigen begriffenen Helden zeigte, sondern dass

die Helden aus dem Pferde oben hervorragend und iiber dasselbe hinweg-

schauend dargestellt gewesen wiii^en, sodass je zwei derselben das Gesicht

nach den entgegeustehenden Seiten hin wandten; er behJilt daher auch die

Lesart uxspxuxxouaiv anst. des von Bursian Rh. Mus. X 517 dafiir vorge-

schlagenen uxsxxuxxouotv bei. Arist. Av. 1128 spielt mit den Worten txxiov

yxovxwv jisYsUo; o3ov 6 Botipio; auf dieses V"erk an, wie auch der Schol. bemerkt,

der die Dedikationsinschrift des Chairedemos anfiihrt; zu vgl. ist auch Hesych.

i

I



261S. 53,9 - 53,18.

V. Boupio; txTcoQ und V. xpioc; otasX^dzspojc;, sowie das Epigramm Anth. Pal. IX

156 (vgl. Benndorf A. M. VII 45). Die wiederaufgefundene Basis (CIA
I 406), aus sechs Marmorbldcken zusammengesetzt, enthalt ausser dem Namen

des Weihenden auch den des Bildners Strongylion (cf. Paus. IX 30,1),

uber den zu vgl. Brunn I 267. Der Charakter der archaischen Schriftziige

erweist, dass das Werk nicht lange vor der Auffiihrung der Vbgel (01. 91,2)

aufgestellt worden sein muss. Man nimmt nach Ulrichs Reis. u. Forsch. II

153 an, dass die Figur in der Siidostecke der Terrasse des Brauronions stand,

wo die Spuren einer grossen viereckigen Substruktion im Felsboden sicbtbar

sind. Was die Aufstellung des Erzbildes im Bezirk der Artemis Brauronia

betrifft, so glaubte Ulrichs Abh. d. bayer. Akad. I Kl. III 684 die Ur-

sache dazu in dem Vertrage der Ilias an den Brauronien zu finden, so auch

Lolling 345, wahrend Bursian a. a. 0. 518 vielmehr die attische Lokal-

tradition herbeizieht, dass Iphigeneia im brauronischen Heiligthum ais Priesterin

gedient habe und dort begraben sei (Eur. Iph. T. 1430). Vgl. sonst noch

Loewy Inschr. griech. Bildh. N. 52 S. 44.

S. 53,13. ixicpspsi — surjfi-eiav, Vgl. Herod. I 131 jjLwpiYjv sTacpspouai, ^avtrjv

VI 112. VIII 10.

S. 53,18. Statue des Hoplitodr omen Epicharinos. Die i. J. 1839

zwischen Propylaien und Parthenon wiederaufgefundene Basis der Statue (vgl.

Ross arch. Aufs. I 164) enthalt die luschrift (C I A I 376, Loewy N. 39

S. 31) : ’Eit:ry^aptvo(; [avi]9-^x:v o ... . Kpixio; xal NyjauoxrjQ £7co[iy]a]dxY]v. Es geht

daraus hervor, dass der Kiinstler mit Unrecht bei Paus. Kritias genannt

wird, dass derselbe vielmehr Kritios hiess und die Statue zusammen mit Ne-

siotes fertigte; es sind dieselben, die die zweite Gruppe der Tyrannenmbrder

(s. oben Gap. 8,5) gefertigt haben. Wahrend Ross alsErganzung nach dem

Namen 6ic7.ixoBpdp.o<; vorschlug, glaubte Michaelis (Rh. Mus. XVI 225), dass

vielmehr der Name des Vaters dagestanden habe; Wilamowitz Hermes XII

345 geht noch weiter, indem er annimmt, bereits Polemon, aus dem Paus.

schopfe, habe die schon damals verstummelte Inschrift falsch erganzt, es sei

auch gar nicht Epicharinos dargestellt gewesen, sondern eine andere, von Epicha-

rinos nur geweihte Statue. Ihm widerspricht mit Recht Schbll ebd. XIII

437, vgl. Loewy a. a. 0., Gurlitt S. 158 fg. Dass schon im 5. Jahrh.

Privatleute haufig ihre eigene Portratstatue an irgend einen bffentlichen Ort

weihten, hat Furtwangler A. M. V 26 ff. nachgewiesen, vgl. Kuhnert

Jb. f. Ph. Suppi. XIV 276. Bezweifelt wird die Zugehbrigkeit der Basis zu

der Statue des Epicharinos von Wachsmuth I 145 A. 4, doch sicher mit

Unrecht. Dass Epicharinos Hoplitodrom war, entnahm Paus. jedenfalls nicht

der Inschrift, sondern der Darstellung selbst; man vgl. die (friiher ais

Wagenlenker gedeutete) Tux’sche Bronze A. Jb. I Taf. 9 und Hauser

ebd. II 95 ff., bes. S. 106.

ebd. Statue des Oinobios. Auch hier will Wilamowitz a. a. 0.

einen Irrthum des Paus. (gedankenloses Abschreiben aus Polemons Schrift

liber die Akropolis) annehmen; von einer Statue des Oinobios sei ebensowenig

die Rede, wie von der Richtigkeit des historischen Faktums, da Thukydides

(nach Didymos ap. Marcell. V. Thuc. 16, Mulier hist. fr. III 116) nicht
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auf speziellen Antrag des Oinobios, sondern auf Grund der allgemeinen

Amnestie des Jahres 413 nach Athen zuriickgekehrt sei. Schdll a. a. 0.

434 nimmt zwar auch an (wie bereits Bergk Z. f. d. A. W. 1845 S. 964),

dass die Nachrichten des Paus. uber Oinobios und Thukydides aus Polemon

stammen (so auch Kalkmann S. 61), leugnet aber die Existenz der Statue

des Oinobios keineswegs; vielmehr habe Polemon eben bei Gelegenheit dieser 1

Statue das Verdienst des Oinobios um die Riickkehr des Thukydides erwahnt. I

Dagegen will Gurlitt S. 157 die Angaben des Paus. lieber auf eine Thuky* .

dides-Yita zuriickfuhren. Auf jeden Fall verbietet der Wortlaut des Paus.

nicht, darin die indirekte Erwahnung einer solchen Statue zu finden, da Paus.

oft genug sich so unbestimmt ausdriickt (vgl. U 1 r i c h s Reisen II 149,

Kuhnert a. a. 0. 277 A. 2); es ist daher auch die Annahme einer Lticke

nicht nothwendig, wie sie Bergk a. a. 0. vorschlagt, der OCvopiou ok KprjoiXac;,

Oivopt(|) o£ etc. schreiben will (vgl. Brunn I 263 in zustimmendem Sinne).

Sehr Wel fiir sich hat die Vermuthung Scholis, dass der Oinobios, der auf

einer Inschrift vom Jahre 410,9 (C I A IV 51) ais Strateg von Dekeleia

vorkommt, mit dem Wohlthater des Thukydides identisch sei. Gilbert Philol.

XXXVITI 243 fif. hat die Vermuthung aufgestellt, Paus. habe in seiner Angabe

insofern eine Verwechslung begangen, ais er von einer Statue des Oinobios

sprach, wahrend es sich um eine von Oinobios dem Thukydides errichtete

Statue handelte. Vgl. auch Schdne In Burs. Jahresber. 1877 S. 816,

C 1 a s s e n Thukydides I ^ Einl. S. XCII if. Ein angeblich auf der Akropolis

gefundenes Inschriftfragment (Quaterly Rev. 1837 p. 229) mit den Worten

Bouxuot^c; ’OXdpou wiirde von Preli er Rh. Mus. N. F. VI S. 366 ais ein Theil

der Basis der Oinobios-Statue betrachtet, indem das Verdienst der Riick-

berufung des Thukydides in der Aufschrift der Basis erwahnt worden sei;

allein das Fragment ist verschollen (im CIA findet es sich nicht); Gurlitt

S. 158 glaubt, dass es event. zu einer auf der Akropolis aufgestellten Statue

des Thukydides gehdrt habe.

S. 54,1. Denkmal des Thukydides beim melitischen Thore;

nach Marcell. V. Thuc. 17 auch bei Polemon erwahnt, cf. ib. 28. Dass Thuky-

dides ermordet worden sei, berichten auch andere Quellen, doch war Ursache

und Art seines Todes schon den Alten nicht mehr genau bekannt, und ebenso,

ob sein Grab wirklich seine Reste enthielt oder nur ein Kenotaph war. Vgl. iiber

die „Thukydides*Legende“ die Aufsatze von Wilamowitz Hermes XH 316,

R. Hirzel ebd. XIII 46, R. Schdll ebd. 433, 0. Gilbert Philol. XXXVIII ^

243, Unger Jb. f. Ph. CXXXLII 97 und 145, Classen Thukyd. I^ Einl. S.

XXVIIl und LXXXVIII, Petersen de vita Thucyd., Dorpat 1873, Mulier-
^

Striibing Aristophanes S. 627.

ebd. Statue des Pankratiasten Hermolykos. Von diesem be- I

richtet Herod. IX 105, er sei ein Sohn des Euthoinos (oder Euthynos) ge-
;

wesen, habe sich in der Schlacht bei Mykale ausgezeichnet und sei in einem
|

Kriege zwischen Athen und Karystos in einer Schlacht bei Kyrnos gefallen.

Ueber die Beziehung, in die man diesen Hermolykos zu dem in der Inschrift -

C I A I 402 genannten gleichnamigen Sohne des Diitrephes hat setzen wollen,

vgl. oben zu S. 51,12. Wilamowitz a. a. 0. nimmt sogar an, dass Paus.

J
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den Sohn des Diitrephes mit dem des Euthoinos verwechselt habe, ebenso

Kuhnert a. a. 0. 277 A. 3, Furtwangler A. M. V 28. Vgl. aber

Gurlitt S. 159 fg., Robert Marathonscbl. 22.

S. 54,2. Der Vater des Phormion beisst hier und X 11,6 Asopichos, bei

Thuk. I 64 und Scbol. Arist. Pac. 347 und Lys. 804 Asopios, ebenso der

Sohn des Phormion Thuk. III 7.

S. 54,5. 0 — scpaaxsv, die Konstruktion ist verfehlt, denn '6 gehort

dem Sinne nach zu aipounlvwv, man erwartete also etwa i; o - irjpouvxo* 6 hh —
Icpaaxev, Vgl. den Scbol. zu Arist. 1. 1., der dieselbe Gescbichte mit ge-

naueren Angaben nach Androtion erzahlt und sich so ausdriickt: — iv

Bisxpipsv, 'iiijc, ''Axapvavzc, axpaxrf^ov auxov ^Jjxouv. 6 ou/ oxyjxouas. Allerdings war
Phormion oxpaxrf^o^ ’A9-y]vato)v vczuxixojxczxog — Schol. Arist. Equ. 562 — und

solite eine Flotte fiibren, aber Paus. durfte nicht sagen, dass die Athener^

ihn zum vauapyoc, hatten machen wollen, da dies kein attisches ovojia tuoXixixov

w^ar; vgl. ubrigens die Kritik der ganzen Stelle bei Wilamowitz Kyd-

athen 67.

S. 54,6. ixTuXsyaai, wie die codd. und Ausgaben haben, wurde durcb

ixTCXsuasaUai ersetzt, da der Infinitivus Aor. ohne av abhangig von einem Ver-

bum dicendi oder putandi die Bedeutung des Prateritums bat, vgl. Madvig
Adv. erit. I 162—182.

S. 54,7. Tzapiyzod'ai (ppdvyjjJLa, Vgl, I 25,2. III 4,8.

Cap. XXIV.

Athena, den Marsyas schlagend, und andere Bildsaulen von Gdttern

und Menschen auf der Akropolis. Verehrung des Zeus Polieus.

Der Parthenon. Greife und Arimaspen. Bildsaule der Athena
im Parthenon. Apollon Parnopios.

S. 54,9. Gruppe der Athene und des Marsyas, hochst v^abr-

scheinlich identiscb mit der von Plin. XXXIV 57 erwabnten Gruppe des

Myron: fecit.... et Satyrum admirantem tibias et Minervam; Naebbildungen

der Gruppe sind erkannt worden in einem athenischen Relief (Mtiller-

Wieseler Denkm. d. a. K. II 239, A. Z. XXXVII Taf. 8), einem Vasengemalde

(G. Hirscbfeld Athene und Marsyas, Berlin 1872) und auf att. Miinzen

(Imboof-Gardner Pl. Z 20 u. 21); der Marsyas allein in einer Statue des

Lateran (M. d. I. VI 23), vgl. Brunn A. d. I. XXX 374, Hirscbfeld a.

a. O., V. Pulszky A. Z. XXXVII 91, Overbeck I^ 268. Zweifelbafter

ist die Zuruckfiihrung einer kapitolinischen Athenenstatue auf dieselbe Gruppe,

s. H. Hirzel A. d. I. XXXVI 235 mit tav. Q., L. v. Sybel Athena und

Marsyas, Marburg 1879. Vgl. sonst Petersen A. Z. XXIII 58 und

XXXVIII 25, Bursian bei Ersch und Gruber Bd. LXXXII 435; ab-

weiebend Michaelis A. d. I. XXX 317, Wieseler Apollo StroganoflP

S. 105, Stepbani Compt. rend. de Petersb. 1862 p. 87, Benndorf und

Schdne Later. Mus. S. 142, E^urtwangler Meisterw. S. 357. Zusammen-
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fassend ausser Overbeck (der S. 399 A. 212 die Litteratur genau ver-

zeichnet) auch Murray Gr. sculpt. I 217, Mitchell anc. sculpt. p. 291,

Collignon sculpt. Gr. I 465, Sauer Anf. d. statuar. Gruppe S. 68 ff. —
Was die Lesart bei Paus. anlangt, so ist eiae Verbesserung wohl nicht

nbthig; Paus. mochte die Handbewegung der Athene, mit der die Gbttin ihre

Verwtinschung iiber die Floten begleitet, irrthiimlich ais ein Schlagen ge-

deutet haben. — Was den Platz der Gruppe betrifft, so meint Lolling

8. 347, dieselbe werde, da die Ergane auch ais Erfinderin des Flbtenspieles

galt, ausserbalb des brauronischen Bezirkes neben der Terrasse der Athene

Ergane gestanden haben.

S. 54,10. oTi — avIXoito, wiederum ist gegen die Regel der Optativ

gesetzt, obwohl im regierenden Satze kein Nebentempus steht, vgl. zu

Gap. 21,5.

ebd. xoti-cou x£p«v, vgl. die Bemerkung zu S. 6,10.

S. 54,11. Kampf des Theseus mit dem Minotauros, soiist unbe-

kannte Gruppe; tiber die sehr haufigen Darstellungen der Szene vgl.

Stephani d. Kampf zvvischen Tlies. u. d. Minot., Leipz. 1842, Conze Thes.

u. d. Minotaur., Berlin 1878; auch auf attischen Miinzen ist der Gegenstand

zu finden, s. Imhoof-Gar dner pl. DD 3—6, Harrison p. 410. Die Gruppe

stand „der Marsyasgruppe gegeniiber, sei es im Bezirk der brauronischen

Artemis, sei es etwa auf der andern Seite des Hauptburgweges “ (Michaelis

A. M. II 4), vgl. Dorpfeld A. M. XII 54.

S. 54,12. eix£ dvyjp stxs Snrjptov r^v, zu ctvyjp Vgl. Philochoros bei Plut. Tbes.

16, Palaiphat. d. Incredib. 2; zu Ihjptov Eurip. bei Plut. Thes. 15; Asterion

nennt ihn Paus. Gap. 31,1, Aaxspiov xov xXrjB-svxcz Mivcbxaupov Apoll. III 1,4, vgl.

Diod. IV 61 und Palaiph. 1. 1.

ebd. xsxpdxrjxev o X070;, fama obtinuit, gewbhnliche Wendung (6)_Xd7oc; syei,

vgl. zu S. 41,6.

S. 54,13. Statue des opfernden Phrixos. Mit dieser sonst unbe-

kannten Statue wird von 0. Jahu A. Z. XX 307 in Verbindung gebracht

die Notiz bei Plin. XXXIV 80: Naucydes . . . . et immolante arietem censetur,

sovvie die auf der Barg gefundene Basisinschrift GIA II 1624 (Loewy

No. 87) N]auxubYj; ApfsTo; iTtoiTjos; doch ist hier die Lesung des ersten Buch-

stabens nicht sicher, vgl. Hirschfeld A. Z. XXX 22, Furtwangler

Meisterw. S. 424 A. 6. Dass die Statue gar nicht den Phrixos, sondern

„irgend einen athenischen Burger“ vorstellte, vermuthet Kuhnert Jb. f. Ph.

Suppi. XIV 274 A. 5 ohne jeden Grund.

S. 54,15. x(j) Aa<pu3xi(p xaXouji£V(o, um den Zeus Laphystios bewegt sich

die ganze Sage vom goldenen Widderfliess. Er wurde verehrt von den thes-

salischen Minyern im phthiotischen Achaia, wie von den boiotischen um

Koroneia und Orchomenos, Paus. IX 34,5. Bei Apollod. I 9,1 opfert Phrixos

den Widder dem Zeus vgl. zur ganzen Stelle Herod. VII 197.

ebd. xout; iJiy]pou; xaxa vd|xov £xx£|xu)v xdv "EXXrjvojv, S. II. I 460. II 423, Od.

XII 360, vgl. Hermann Gottesdienstl. Alterth. § 28 A. 21, P. Stengel

Kultusalterth. 66. {JLrjpocx; exxsjivsiv II 11,7, |XT;pta VIII 38,8.
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S. 54,17. Herakles schlangenwiirgend, in zahlreichen Darstellungen

erhalten, vgl. Heydemann A. Z. XXVI 33, Bliimner Lessings Laokoon^

S. 713, Furtwangler bei Roscher I 2222.

S. 54,18. Darstellung der Athenengeburt. Dass die Gruppe

(Lolling S. 345 bezeichnet sie ais Relief), wie 0. Miiller Archaeol. § 371,2

vermuthet, ein alterthiimliches Kunstwerk war, lasst sich aus dem Wortlaut

des Paus. nicht unmittelbar schliessen. Loescbcke A. Z. XXXIV 119

nimmt vielmehr an, dass diese Gruppe, sowie die in § 3 erwabnte des Poseidon

mit Atbene, mit Beziehung auf einander gearbeitet waren und der Zeit nach

Pheidias angehbren; zugleicb nimmt er an, dass ihre Aufstellung so angeordnet

war, dass eine unmittelbare Vergleichung der Gruppen mit den entsprechenden

Giebelkompositionen des Parthenon unmdglich war. Doch halten R. Schneider

Geburt d. Athena S. 7 und Sauer Anf. d. statuar. Gruppe S. 63 ff. daran

fest, das Werk der archaischen Kunst zuzuweisen.

ebd. EhernerStier. Auf diese eherne Figur bezieht sich das Frg. des

Komikers Heniochos (Kock Frg. com. Att. II 432 N. 2) bei x4then. IX p. 396D:

6 PoGq 6 yahiooq, y]v av ecpO-og BexctTcaXai, 6 laoDc; ‘^aka^qvov xov yoipov Xa^wv.

Ais ^out; £v TcdXsi war dieser Stier sprichwbrtlich iid xwv xapadd^wv xai

|X£V(ov, cf. Hesych. s. h. v. (wo nur die pouXyj, statt der Bule des Areiopags,

wie bei Paus., ais Weihende genannt ist), Diogenian. prov. III 67. Die Prov.

Bodl. et Vatie, bieten den Zusatz Aooayiac, jdp dvid-qxz pouv, der Cod. Coislin. aber

Aoooyia^ dl fiTzz poug, wofiir Meineke (Exerc. philol. I 29) conjicirte Auaavtac

d’ £xo[£i poGv, besser Bergk (Ztschr. f. d. A. W. 1845, 980): IlauaaviaQ os shs' poui;,

wobei freilich nicht der Perieget, sondern der Grammatiker Pausanias, der Vf.

eines attischen Lexikons, gemeint ware. In lat. Fassung findet sich das Sprich-

wort bei Lucii, v. 339 Lachm. (X 10 Miill.). Die Entstehungszeit der

offenbar kolossalen Figur ist unsicher; die Vermuthung, dass sie etwa gleich-

zeitig mit dem doupio(; itztcoq gefertigt sei, beruht auf einer Conjectur Meinekes,

der bei Hesych. s. v. xpid; d:^sX‘(6xspo)c; in das Frg. des Komikers Platon

(Kock I 659 N. 410) die Worte xal xdv poDv xdv yakxow einsetzte (nach

Bergk a. a. 0. 979). Die Vermuthung von Curtius A. Z. XVIII 37,

dass die Stiftung des Stieres ebenso wie des in Delphi von den Karystiern

und Plataiern geweihten (Paus. X 16,6) auf die Perserkriege Bezug habe, wird

von Wachsmuth 1 543 A. 2. gebilligt. Die Vermuthung Bergks, dass

Strongylion auch der Verfertiger dieser Figur sei, entbehrt ebenso der Sicher-

heit, wie die weitere, dass dieser Stier identisch sei mit dem von Procop. b.

Goth. IV 21 erwahnten, der in Rom auf dem Porum Pacis ais Brunneufigur

stand. Ebensowenig ist die Hypothese von Ross Arch. Aufs. I 208, dass der

Stier dem Zeus geweiht gewesen sei, erweisbar.

S. 54,20. Xsksxxai U poi xal Tzpoxspov, Zuriickbeziehung auf I 17,1.

S. 55,1. Heiligthum der Athene Ergane. Paus. ftihrt den Kult

der Athene Ergane ais Beleg fur die Prommigkeit der Athener an, doch

war derselbe iiberall in Griechenland verbreitet, und dass er in Athen auf-

gekommen sei, wird sonst nirgends berichtet. Dass das Heiligthum der Athene

Ergane sich auf der Burg befand, sagt Paus. nach seiner Art zwar nicht

ausdrticklich, doch geht es (wie zuerst Ulrichs Reis. u. Porsch. II 148 an-
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genommen hat) sowohl aus dem Zusammenhang der Stelle ais aus den auf

der Akropolis gefundenen und auf diesen Kult beziiglichen Inschriften hervor,

s. Milchhdfer S. Q. XIX 20, vgl. ausserdem Harpocr. v. TYsta ’A9-yjva,

Plut. praec. reip. ger. 5 p. 802 B. Bestritten worden ist diese Annahme von

Kobert Hermes XXII 135 und Ddrpfeld A. M. XIV 304; letzterer sieht

in dem erwahnten vad; (Z. 2) vielmehr den alten Athenentempel, vgl. dens,

ebd. XII 52 fp. u. 210, mehr unten zu S. 55,2. Mdglich ist jedoch auch,

dass, wie Ddrpfeld a. a. 0. XII 54 meinte (vgl. Wieseler G. g. N.

1885 S. 325), die vorliegende Stelle liickenhaft ist; so auch Gurlitt S. 340.

— Die Stelle des Heiligthums ergiebt sich aus der von Paus. inne gehaltenen

Reihenfolge
;

der Tempel muss auf der zweiten, dstlich uber dem Bezirk der

brauronischen Artemis und siidlich vom Prozessionswege sich erhebenden Ter-

rasse gelegen haben, vgl. Ross 1 83 u. 86, Ulrichs Reisen II 153 und

Abhldg. d. bayr. Akad. IH 679, Beule Tacropole^ S. 172 (I » 309),

Bursian Rh. Mus. X 520. Lolling S. 346 A. 4 halt die Grtindung des

Kultes fiir sehr ait, Curtius S. 74 glaubt, dass das Heiligthum auf der

Burg aus der Zeit der Peisistratiden stammte.

ebd. Athena Ergane wurde verehrt in Sparta III 17,4, in Olympia V
14,5 (vgl. VI 26,3), in Megalopolis VIH 32,4, in Thespiai IX 26,8, in

Samos Suid. Hes. s. v., in Delos COpjdvrj) Bull. d. corr. hell. VI 351,

anderswo unter anderen Beinamen, s. Preller-Robert 221 A. 3; der Beiname

bezieht sich auf die Kunstiibungen der Gdttin, s. Suid. ^Epydvrj -q A&yjva xap’

ooov £cpopd(; iaxi xoiv pvaixdiv Ip^^aaiaQ.

ebd. Hermen. Auch III 33,3 berichtet Paus., wahrscheinlich nach

Herod. II 51, die Athener hatteu die Hermenbildung erfunden; dem ent-

sprechend hat daher hier die Annahme einer Lticke nach 'Epp? (etwa mit

avsQ-saav zu fullen, nach Porson; eine grossere Liicke nimmt Gurlitt S. 320

mit Dorpfeld A. M. XII 54 an) grosse Wahrscheinlichkeit, da sonst Paus.

hier berichten wiirde, die Athener hatten den Hermen zuerst diese Benennung

gegeben. Lolling a. a. 0. nimmt an, Paus. meine hier Hermen, die im

Temenos der Athene Ergane aufgestellt waren; ebenso Curtius S. 74, es

seien alte Steinhermen „als Proben einheimischer Technik“ hier aufgestellt

gewesen, was doch wohl zu viel herausgelesen ist.

S. 55,2. Daimon Spudaion. Dieser dritte Beleg fiir die airouBrj e; xd

&£[« der Athener ist viel umstritten. Auch bei Beibehaltung der iiberlieferten

Lesart ist die Deutung verschieden. Xylander und Kuhn schreiben otcou-

datcov Aat'tio)v; entsprechend tibersetzt Amasaeus genius bonorum, Ldscher

genius studiosorum virorum, Nibby il Genio de^ diligenti; ahnlich fasste es

Preller I^ 182 ais ^mjjuov der ernsten Beschaftigungen, der die allgemeine

Beziehung der Athene Ergane auf alie Kunst und Wissenschaft ausdriickte;

Ulrichs Reisen II 155 identifizirte ihn mit ’EpYdvyj ^atjKov bei Ael. var. hist.

I 2. Andere (Facius, Clavier, Siebelis, Schubart-Walz, Jahn-

Michaelis u. s.) schreiben SxouWcuv ais Eigenname; so ist er bei Welcker

Gr. Gbtterl. III 218 der „Genius der Arbeitslust,“ Wieseler erinnert G.

g. N. 1885 S. 326 mit Siebelis an die bei August. civ. dei IV 11 er-

wahnte dea Strenua. Von anderer Seite sind Emendationen versucht worden.
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0. Mulier (zu Leake S. 465) schlug ’Iouoaiu)v vor, was gebilligt wurde

von Franz Berl. Jahrb. f. wissensch. Kritik 1841, 226, Dindorf praef. ad

Paus. p. XXXV, neuerdings von Curtius S. 260, der sogar annimmt, es

sei dieser „Gott der Juden“ eine Stiftung des Konigs Herodes von Judaia;

immerhin seltsam, da der judische Gott bekanntlich „weder Bildniss noch

Gleicbniss“ bekommen durfte. Gerhard (^wei Minerven S. 11, Philol. IIT

759 f. Abh. Berl. Akad. 1847 S. 488 A. 55) schlug o Bouxaowv oatjxojv vor,

worunter er die von den Butaden behutete, im Tempel der Athene Polias ge-

hegte Burgschlange verstand; eben dieselbe meinte Mercklin (A. Z. IX 365)

mit seinem 'TirouBaiwv oder 'TTcouBaTog BaijjLtov und Schubart (praef. p. VII) rnit

""ETcouBatojv. Urlichs (Philol. XVII 347) schlug otcovowv Baijuov vor; Homolle

(Bull. de corr. hell. XVII 181) xdiv axou5ai'o)v zkola. iaxi.

Xach der gewbhnlichen Annahme ist mit dem vaoc;, in dem sich diese,

rathselhafte Figur befand, der Tempel der Athene Ergane gemeint, Gerhard

verstand darunter aber den der Athene Polias, Siebelis den Parthenon.

Neuerdings hat Dbrpfeld die Ansicht aufgestellt, dass darunter der von ihm

stidlich vom Erechtheion in seinen Fundamenten wieder aufgefundene alte

Athenentempel verstanden sei, s. A. M. X 275, XI 337, XII 54 u. 190, XV
420; dagegen Petersen ebd. XII 62, Fowler Americ. Journ. of archaeol.

1893, 2 ff., Furtwangler Meisterw. S. 153 ff., Curtius S. 71 Bdtticher

Akrop. S. 61. Der neuentdeckte Tempel war ein dorischer Peripteros mit

6:13 Saulen und von eigenthiimlichem Grundriss: Vorhallen nach Osten und

Westen; im Osten dreischiffige Cella, im Westen einschiffige, ungefahr

quadratische, zwischen beiden zwei kleinere Kammern. Nach dem Material

ist der eigentliche Tempel alteren Datums, ais die umgebende Saulenhalle,

die der Zeit des Peisistratos oder der Peisistratiden zugeschrieben wird. Das

eine Giebelfeld schmuckte wahrscheinlich eine Gruppe der Gigantomachie, von

der uns Heste erhalten sind, vgl. Studniczka A. M. XI 185. Overbeck

I ^ 193. Ueber die ursprtingliche Bedeutung des Tempels, dessen alter Name

ixaxdjiTusBov uns in der von Lolling ’A97]vd 1890, 627 (vgl. AsXxwv 1890 S. 92)

publicirten Inschrift uberliefert ist, gehen die Ansichten auseinander. Ddrp-

feld halt ihn fiir den alten Tempel der Athene Polias, Petersen und

Curtius (ebenso Michaelis altatt. Kunst S. 16) fur das alte Hekatompedon

ais peisistrateischen Vorganger des Parthenons, Furtwangler fiir den schon

bei Hom. II. II 549, Od. VII 81 erwahnten Doppeltempel der Athene und

des Erechtheus, den man eben unter dem Hekatompedon zu verstehen habe.

Vgh- auch Penrose im Journ. of. hell. Stud. XII 275, XIII 32. Dass dieser

Tempel noch zur Zeit des Paus. gestanden habe, wird zwar von Ddrpfeld,

dem sich Harrison p. 417 u. 496 ff. anschliesst, behauptet, doch von den

meisten bestritten; Furtwangler S. 193 nimmt an, dass der alte Tempel

abgetragen wurde, ais man an die Errichtung des Erechtheions ging. Die

Vermuthung von Curtius (A. A. 1890, 163), dass der alte Tempel nach der

Zerstbrung durch die Perser in seinem Hinterhause wieder aufgebaut worden

und dass dieses der ais Schatzkammer dienende oxia&o^d|jLo; sei, ist von White
The opisthodomos on the acropolis (1894) vertheidigt worden. Dass in der vor-

liegenden Stelle des Paus. der Text verdorben ist, wird fast allgemein ange-
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nommen; Schubart und Jahn-Michaelis setzen nach 'Ep|ia<; eine Liicke an

(Porson schlug vor, «vsO^saav einzufiigen)
;
Ddrpfeld nimmt Ausfall eines

langeren Passus mit Beschreibung des alten Athenentempels an; Furtwangler

S. 183 A. 2 schlagt vor, anst. iv xcj) v«(j> zu lesen iv axo^, womit die Vor-

halle der Chalkothek gemeint sei.

S. 55,4. Erzstatue von Kleoitas. Die Ausdrucksweise dvyjp KXsotxou

ist so ungewdhnlich, dass Jahn-Michaelis eine Liicke zwischen den Worten

annehmen. Heydemann Hermes TV 384 A. 2 schlug vor, nur sp-^ov ein-

zusetzen
;
doch bleibt auch so die doppelte Erwahnung des Kiinstlers auffallend,

da der Verfertiger des Ganzen doch wohl auch die silbernen Nagel verfertigen

musste. Wieseler freilich G. g. N. 1885, 326 will nicht nur ipyov ein-

schieben, sondern auch weiterhin st. KXsoixac; lesen 6 KXsotxa, womit Aristokles,

nach Paus. V 24,5 Sohn und Schtiler des Kleoitas, gemeint sei, der ais Mitarbeiter

des Vaters der Statue die silbernen Nagel eingesetzt habe, was in dem Epi-

gramrn ausdriicklich bemerkt worden sei; hierauf bezdgen sich auch ‘die

Worte xa auv xsp^f] xsxoiY]|jL£va Z. 2. Kach Paus. VI 20,14 hatte Kleoitas die

«cpsaic; im Hippodrom zu Olympia verfertigt und sich dieses Werkes i%l dvBpi-

dvxi x(p AS-Tjvyjaiv geruhmt, womit denn doch wohl nur die hier erwahnte Statue

gemeint sein kann. Aus der von Paus. erwahnten Ktinstlerinschrift, sowie

aus V 24,5 und aus mehreren attischen Inschriften geht hervor, dass Kleoitas

Mitglied einer alteren attischen Kiinstlerfamilie, Sohn eines Aristokles und

Vater eines Aristokles war, vgl. Brunn I 106. UebeEBronzearbeiten, die mit

Silberplattchen belegt sind, vgl. Wieseler a. a. 0. und ebd. 1886 S. 29 fiP.

Der Standort der Figur ist unsicher. Ulrichs a. a. 0. 150 versetzt sie noch

in das Temenos der Athene Ergane, ebenso Bursian S. 310 A. 3; Heyde-

mann Hermes IV 384 aut den Weg zum Parthenon; Wachsmuth 146

lasst es ungewiss. Was die Darstellung anlangt, so vermuthet Beisch gr.

Weihgesch. S. 39 darunter die Statue eines Hoplitodromen.

S. 55,5. Figur der um Regen flehenden Erdgdttin. Die dazu

gehbrige Inschrift P^? xapxocpdpou y.axd jiavxstav ist wieder aufgefunden worden

(s. Heydemann Hermes IV 381), und zwar etwa 9 m ndrdlich von der

siebenten Saule der Nordseite des Parthenons, in den Felsboden eingemeisselt und

nach Nordwesten orientirt (s. Taf. VU 24); das Facsimile bePHarris on p. 415

(CIA III 166). Die Buchstabenform weist auf das Ende des 1. oder den Anfang

des 2. Jahrh. unserer Zeitrechnung. Die eigenthtimliche Art, wie die In-

schrift angebracht ist, veranlasste Heydemann zu der Vermuthung, Gaia

sei dargestellt gewesen, wie auf Reliefs und Vasen mit der Pflege des Erich-

thonios oder der Gigantomachie, d. h. nur mit halbem Leibe aus der Erde

emporragend und daher ohne Basis, weshalb fur die Inschrift kein anderer

Platz gewesen sei; derselben Ansicht ist Furtwangler Meisterw. S. 257 £f.,

der ais Analogie den Abdruck eines Terrakottasiegels mittheilt (Fig. 33).

Hingegen halt Kuhnert bei Roscher I 1581 das Werk fiir ein Relief der

Gaia mit Zeus, und Fbrster A. Z. XXXII 165 verweist auf den Typus

der Gaia auf den Sarkophagen mit dem Raube der Kora, wo sie gelagert,

mit flehend erhobener Rechten, erscheint.



S. 55,2 — 55,9. 269

S. 55,6. au^ipac; au/pio;, ein ganz analoges Beispiel dieses Nomin. absol.

findet sich imPaus. nicht, denn falsch ist es, wenn Pfundtner Paus. Perieg.

imitator Herodoti p. 18 I 32,6 hierher rechnet, da dort xaTos; Subjekt ist zu

llsXoxovvYjatoii; xoiouai (es heisst nicht IleXoTcovvyjaioi Tcoiouvxai), vgl. dagegen Lucian.

Scyth. 2 : sxauas jxyjxsxi Xoijxuixxsiv auxou(;, sixs dxjxoyt; xivaQ xovyjpouQ 6 oivo<; apeoac;

x^ aXko XI xXsov etBuj? 6 ‘/jpcoi; 6 Td^czpii;, Vgl. Schmid Atticism. I 250.

II 68. III 96.

S. 55,7. Statuen des Konon und seines Sohnes Timotheos.

Die dazu gehbrige Inschrift CIA II 1 360 Kdvwv Tuiofieou TuxdfisoQ Kdvcovo;, ist

ganz in der !Nahe der Gaia-Inschrift, etwa 2 m siidlich davon, aufgetunden

worden. Es geht daraus hervor, dass die Statuen nicht in der von Paus.

angegebenen Peihenfolge standen, sondern links Konon, rechts Timotheos;

Paus. aber zahlt sie so auf, wie sie fiir den vom Westen her kommenden

standen. Die Auffindung dieser beiden Inschriften lehrt zugleich, dass

Paus. bei seiner Beschreibung dem breiten Hauptwege, der nbrdlich um das

Parthenon herum fuhrte und dessen Spuren heute noch stellenweise sichtbar

sind, folgte. Vgl. Hermes IV 385.

ebd. Gruppe der Prokne mit Itys, von Alkamenes geweiht.

Michaelis A. M. I 304 will dies Werk in der Gruppe wiedererkennen, die

1836 beim Abbruch der grossen Westbastion vor den Propylaien gefunden

wurde (Ross arch. Aufs. I 108, abgeb. bei Michaelis Fig. 7 nachMiiller-

Scholl Mitth. a. Griechenl. Taf. 4,7) und die sonst ais Pandrosos und Erich-

thonios oder ais Ge Kurotrophos gedeutet worden ist. Michaelis halt die

Gruppe fiir eine Arbeit aus dem Ende des 5. oder dem Anfang des 4. Jahrh.^

aber nicht fiir das Werk des Bildhauers Alkamenes, sondern nur fiir die Dedi-

kation eines Gleichnamigen, wie Brunn I 237 (anders Urlichs Verh. d.

Frankf. Philol. Vers. 1861 S. 49). Dagegen weisen Saner A. d. Anomia

S. 109 A. 3 und Pallat A. Jb. IX 21 A. 42 die Deutung von Michaelis

ab und greifen auf den Vorschlag von Schbll (a. a. 0. S. 65), die Figur

Ge Kurotrophos zu nennen, zuriick; fiir Michaelis treten ein Reisch Eran.

Vindob. S. 20 A. 3 und Winter A. A. 1894 S. 46, der nur darin weiter-

geht, dass er die erhaltene Gruppe ais ein Werk des Alkamenes betrachtet,

was Reisch dahingestellt lasst.

S. 55,9. Athene und Poseidon, jene den Oelbaum, dieser den Salz-

quell erschaffend. Die Sage wird Cap. 26,6 erwahnt, wohin Siebelis die

Worte TOxotTjxca hk bis Iloasiowv hat versetzen wollen; C. F. Hermann wollte

sie dagegen, uuter Zustimmung von Schubart, in § 5 nach den Worten

uTcsp xvjQ einschalten, doch hat diese Vermuthung sonst keinen Anklang

gefunden. Loeschcke A. Z. XXXIV 119 setzt die Gruppe an der Ostseite

des Parthenon an. Jahn Nouv. Mon. d. Ist. 13 f. weist darauf hin, dass

die Gruppe nicht ohne Absicht beim Zeus Poliens stand, da dieser von der

Sage in Beziehung zu dem TJrtheil in dem Streite um das Land gebracht

wurde; Lolli ng S. 347 sucht nachzuweisen, dass die sammtlichen hier er-

wahnten Monumente, mit Ausnahme der Portraits, legendarisch eng mit Zeus

Polieus verbunden seien, und dass auch die wohl nicht von Staatswegen er-

folgte Aufstellung des Konon und Timotheos gerade in diesem Theil der Burg
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vermuthlich damit ziisammenhange, dass ihre von Staatswegen errichteten

Bilder auf dem Markte bei dem Altar des Zeus (Soter) standen. — Was die

Darstellung der Gruppe anlangt, so bieten die Miinzen zwei Typen des Streites

der Athena mit Poseidon: der eine (Imhoof-Gardner Z 11, 12, 14, 16, vgl.

uns. Taf. VII 11) entspricht ungefahr der Darstellung der Petersburger

Vase (Compte reudu 1872 pl. 1) und zeigt die Gdtter in lebhaftem Streit;

der andere (Imhoof-Gardner Z 15, 17, vgl. Taf. VII 10), dem ein

Terracottarelief aus Smyrna (Robert A. M. VII 48 Taf. I) entspricht,

weist sie in friedlicher Unterredung auf. Man halt in der Regel den

ersteren Typus fiir hervorgegangen aus der den Streit der beiden Gbtter

darstellenden Mittelgruppe vom Westgiebel des Parthenons, wahrend man

den andern auf die hier erwahnte Gruppe zuruckfiihrt, vgl. Robert a. a.

0., Imhoof-Gardner p. 131, Harrison p. 422; widersprochen hat der

letzteren Annahme Saner stat. Gruppe S. 65 A. 233 und A. d. Anomia

S. 96 ff.

ebd. Zeus von Leochares und Zeus Polieus. Der Zeus des Leo-

chares ist sonst nicht bekannt, da die Annahme Silligs, dass er etwa

identisch sei mit dem Plin. XXXIV 79 erwahnten Jupiter tonans auf dem

Capitol, den dann Hadrian den Athenern wieder zurtickgegeben hatte, auf sehr

schwachen Fiissen steht. 0. Jahn hat in den Nuov. Mem. d. Ist. p. 24 die

Vermuthung ausgesprochen, dass der archaische blitzschleudernde Zeus auf

attischenMunzen(Overbeck Kunstmyth. lI19Fig.4, Imhoof-Gardner BB 1)

ein Abbild von der Statue des Zeus Polieus, dagegen der ahnliche Miinztypus

spateren Stils (Overbeck S. 54 Fig. 7, Imhoof-Gardner B B 2) eine Kopie

nach dem Zeus des Leochares sei. Overbeck a. a. 0. zieht zwar die Zuriick-

fuhrung jenes Typus auf den Zeus Polieus in Zv^reifel, stimmt aber beztiglich

des zweiten Punktes bei, indem er noch auf den auf den Miinzen vor Zeus

stehenden Altar hinweist, da. sich die Sitte der Buphonien oder Dipolien, von

derPaus. hier und Cap. 28,10 berichtet, eben an den Altar des Zeus kniipft, der

jedenfalls in unmittelbarer Nahe der beiden Zeusbilder stand. Ist das richtig,

so war der Zeus des Leochares stehend und unbekleidet dargestellt und hielt

in der gesenkten Rechten den Blitz, in der ausgestreckten Linken eine Schale.

Chanot Gaz. arch. VI 80 (zu Taf. 11) bringt eine Bronzestatuette von

Lyon, die in der Haltung mit den Mtinztypen Aehnlichkeit hat, m Zusammen-

hang mit dem Zeus Polieus der Akropolis. Vgl. auch Overbeck Plastik

II 4 93.

S. 55,11. T7JV £7c’ auToii; X£][ou.£vy]v ahlav ou '^pacpu), errinnert an die Art, wie

Paus. sich ausdriickt, wenn ihn ein religidses Bedenken hindert mehr zu

sagen, s. z. Cap. 14,3. Ueber die am 14. Skirophorion stattfindenden Di-

polien und die an diesen iibliche Buphonienzeremonie s. die Schriftstellen bei

Jahn-Michaelis p. 11 sq. und vgl. Tbpffer Att. Geneal. 149 ff., der die

Verbannung des Stiertddters ais ein Moment der alten Sage erklart, welche

die Stiertbdtung ebenso wie den Menschenmord auffasst, eine Erklarung,

die sich stutzt auf Schol. II. XVIII 483 verbunden mit Schol. Ar.

Nub. 985. Des Paus. Angaben an unserer Stelle und I 28,10 entstammen

der attischen Chronik, s. Topffer 155; vgl. iib. d. Opferbrauch namentlich
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Ael. V. H. VIII 3 iind iiber diesen und seinen Ursprung Theophr. hei Porph.

d. abstin. II 29 fg.

S. 55,14. xiva — poucpovov, nicht einen beliebigen, sondern einen aus dem

Geschlecht der OayXwviSai, den tspsuc; xou IIoXiew; Aioc;, dessen volksthiimliche Be-

zeichnung in poucpdvoc; vorliegt, s. Tdpffer 158 fg.

S. 56,1. Das Gericht findet iv npuzavsiip statt, vgl. I 28,10, Demosth.

XXIII 76. Dasselbe sagt auch Aelian V. H. VIII 3, vgl. auch Paus.

VI 11,6.

S. 56,3. Parthenon, der Tempel der Athena Parthenos, unter Perikles

vom Architekten Iktinos erbaut und i. J. 438 eingeweiht. Das ausftihr-

lichste Werk iiber den Tempel und seine Bildwerke ist Michaelis, Der

Parthenon, Text und Atlas, 1871 (Nachtrage A. Z. XXIX 110), wo die bis

dahin vorhandene Litteratur vollstandig zu finden ist. Wir mtissen uns hier

damit begniigen, die inzwischen wieder bedeutend angewachsene neuere

Litteratur nachzutragen. Von allgemeinen Darstellungen liber den Tempel

und seine Bildwerke sind anzufiihren: L. v. Sybel bei Baumeister II 1171,

Botticher Akropolis S. 110 ff., Fergusson, The Parthenon, London 1882.

Ueber den vorperikleischen (nicht vollendeten) Parthenon, der meist dem

Kimon, von Furtwangler noch dem Themistokles zugeschrieben wird, ist

zu vgl. Penrose Journ. of. hell. st. XII 275, Dorpfeld A. M. XVII 158,

Kbpp A. Jb. V 270, Frazer Journ. of. hell. stud. XIII 153, Furtwangler

S. 162. Ueber die Bauzeit des perikleischen Baues Loeschcke histor.

Untersuch. A. Schafer gewidm. S. 39, Kbhler A. M. IV 33, Furt-

wangler S. 169. Bauliche Details: Dorpfeld A. M. VI 283. Zur Be-

stimmung des Tempels: Julius d. Agonaltempel d. Gr., Miinchen 1874,

K. Botticher Philol. XVI 85, XVII 385, 577, XVIII 1, 385, XIX 1, 172,

Furtwangler S. 171. Spatere Schicksale des Tempels, Zeichnungen etc.:

Papayannakis Gaz. arch. I 26, Duhn A. M. II 38, Waldstein Journ.

of hell. st. IV 86, Michaelis A. Z. XL 367. — Ueber die Bildwerke im

allgemeinen: Botticher Erkl. Verzeichn. d. Gipsabgtisse S. 80, Friedrichs-

Wolters Gipsabgtisse S. 251, Murray Sculpt. of the Parthenon, London

1892, Waldstein Essays on the art of Pheidias, Overbeck Plastik

I^ 396, Murray hist. of. Gr. sc. II 15, Mitchell anc. sculpt. p. 327,

Collignon Phidias 37, P et er s en d. Kunst d. Pheidias am Parth*

u. zu Olympia, Berlin 1873, BrunnBer. d. bayr. Akad. 1874, II, Overbeck
B. S.. G. W. 1879,- 72, 1880, 42 und 161, Puchstein A. Jb. V 72,

Smith Journ. of hell. st. XIII 88, Sauer Festschr. f. Overbeck S. 73.

Ueber die Giebelfelder: Brunn a. a. 0., Bltimner Rh. Mus. XXXII 118,

Furtwangler S. 223, gegen letzteren Harrison Class. Rev. IX (1895)

85 und Furtwanglers Gegenbemerkungen ebd. p. 269 (auch Berl. phil.

Wochenschr. 1895 N. 40 fg.); Carreys Zeichnungen neu publizirt: Ant.

Denkm. d. Inst. I 6 u. 6a; iiber die Standspuren in den Geisa Sauer A.

M. XVI 59, Ant. Denkmaler I 58. Ueber den Ostgiebel: Gerlach Philol.

XXXII 374, Brunn a. a. 0., vgl. ebd. 1888 S. 177, Furtwangler
Meisterw. 243; iiber die Mittelgruppe mit der Athenengeburt R. v. Schneider

d. Geburt der Athene, Wien 1880, Loeschcke A. Z. XXXIV 118,
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Furtw ancler a. a. 0.; iiber die Pferde des Helios Sauer A. M. XVI 81,

liber den sog. Theseus Furtwangler A. Z. XXXIX 304, liber die Selene

Smith Journ. of hell. st. IX 9, Saner a. a. 0. 84, Sellers Class. Review

VI 370; liber die (aucb in den Westgiebel verwiesene) Nike Matz Gdtt.

gei. Anz. 1871, 1948, Michaelis A. Z. XXIX 115, XL 376 A. 11, ders.

Academy 1880, 281, Tr endelenburg A. Z. XXXVIll 130, Overbeck
B. S. G. W. 1893, 24; iiber die Gruppe der drei Frauen Ronchaud Rev.

arch. N. S. XLIV 173, de Seze ebd. III Ser. XXI 168. Ueber den West-

giebel, insbesondere die Mittelgruppe und deren Verhaltniss zur Petersburger

Vase mit dem Streit zwiscben Athene und Poseidon: Stephani Compte rendu

1872 pl. I p. 5, Mei. greco-rom. IV 237, Gardner Journ. of hell. st. III

244, Waldstein ebd. V 195, de Witte Monum. Gr. I 4,13, Robert

Hermes XVI 60, A. M. VII 48, Petersen A. Z. XXXIII 115, Hermes

XVII 124, Wiener Studien V 42, Michaelis A. Z. XL 367, Mommsen
Jahrb. d. preuss. Kunstsammlg. IV 73, Loeschcke Dorp. Progr. v. 1884,

Reinach Rev. erit. XIX 1,347, Bltimner Festschr. f. Springer S. 240,

Furt^vangler S. 223. Ueber die angeblichen Flussgbtter in den Ecken

Walz Progr. d. Semin. z. Maulbronn 1887, Bdtticher A. Z. XXVIII 63,

Gerber Jb. f. Ph. Suppi. Bd. XIH 277; uber die Gruppe des sog. Kekrops

mit Pandrosos Botticher a. a. 0. 62, iiber eine in Eleusis gefundene Replik

der Gruppe Philios ’Ecprj|JL. apy. 1890 pl. 12 p. 212; iiber die Athene Gardner

Journ. of hell. stud. III 244, iiber dic Rosse des Poseidon Overbeck B. S.

G. W. 1879, 72, Sauer A. M. XVI 73, iiber den angeblichen Herakles

Loeschcke a. a. 0., Sauer a. a. 0. 79. — Ueber die Metopen ist zu vgl.

Robert A. Z. XXXIII 96, XLII 47, Waldstein Journ. of hell. st. III

228, M i chaelis in der Academy 1880 N. 441 p. 281, Rossbach A. Z. XLII

57, Malmberg ’Ecp. apy. 1894 p. 213 und Acta eteomment. univ. lurievensis

(Dorpat 1894) Heft 4 p. 15, Sauer Festschr. f. Overbeck S. 73, Pernice

A. Jb. X 93. Ueber den Fries: Botticher Der Zophoros am Parthenon,

Berlin 1875, A. Flasch Zum Parthenonfries, Wiirzburg 1877, Waldstein

Americ. Journ. of archaeol. I 10, Journ. of hell. stud. XI 143, Harrison

Classic. Rev. III 378 u. 423, Michaelis A. Z. XLIII 53 und Festschr. f.

Overbeck S. 178, Amelung Rbm. Mitth. VIII 76, Pernice in Sybels hist.

Ztschr. LXVI 406, Furtwangler Meisterw. S. 184; iiber den neugefundenen

Kopf der Iris im Ostfries Waldstein Amer. Journ. of archaeol. V 1 pl. 2,

iiber ein anderes Fragment des Frieses Amelung Rdm. Mitth. VIII 76.

S. 56,5. Chryselephantine Bildsaule der Athene Parthenos

von Pheidias. Die sonstigen alten Schriftstellen iiber die Statue s. bei

Jahn-Michaelis z. d. St. und Michaelis Parthenon S. 266 ff.; darunter

kommt betreffs des Aeusseren der Figur vornehmlich Plin. XXXVI 18, fiir

den Schild Plut. Pericl. 31 in Betracht. Beste zusammenfassende Dar-

stellung bis z. J. 1870 bei Michaelis a. a. 0. 270 ff. zu Taf. XV. Seither

sind unsere Kenntnisse iiber die Statue vornehmlich durch das Auffinden der

Statuette vom Varvakion, durch die Publikation der Goldreliefs von der Krim

u. a. m. erweitert worden, man vgl. Schreiber Die Athena Parthenos des

Phidias, Abh. S. G. W. f. 1883, Nachtrage dazu A. Z. XLI 193 u. 277.
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Gegenbemerkungen Lange ebd. XLII 129; ferner ders. A. M. V 370, VI
56, Waldstein Essays on the art of Phidias (Cambridge 1885) p. 269,

Newton Academy 1881 N. 458 und Journ. of hell. stud. II 1, Liitzow Z.

f. bild. K. XVI 8, Heydemann Rh. Mus. XXXVIII 311, Kieseritzky
A. M. VIII 291, Puchstein A. Jb. V 82, Amelung Z. f. bild. K., N.

P. II 194, Loeschcke Pestschr. d. Ver. v. Alt. Pr. im Rheinl. Bonn 1891

S. 1, Collignon hist. d. sc.gr. I 538, Overbeck I^ 350, PurtwSngler
Meisterw. S. 54 ff. Ueber einen Xeapler Kopf ais Nachbildung der Parthenos

s. Graf Aus der Anomia S. 61. Ueber die Miinztypen vgl. Imhoof-
Gardner p. 126 und pl. Y. 18—25, uns. Taf. XI 13—16.

S. 56,6. Helmschmuck der Athene. Die Angabe des Paus., dass

in der Mitte des Helmes oben eine Sphinx, an den Seiten Greifen angebracht

seien, ist ungenau. Wie die Repliken (vornehmlich die Varvakionstatuette,

die Goldmedaillons aus der Krim, attische Tetradrachmen mit dem Athenekopf

(uns. Taf. XI 16), die Gemme des Steinschneiders Aspasios, vgl. Overbeck Pig. 94

u. 96—98) zeigen, hatte die Athene drei Helmbusche, von denen der mittlere

von einer Spinx, die beiden seitlichen von Pliigelrossen getragen wurden,

wahrend Greifen in flachem Relief die aufgeschlagenen Backenklappen

zierten. — Die mythologischen Bemerkungen tiber die Sphinx stehen IX
26,2-4.

S. 56,9. Ueber den Wundermann Aristeas von Prokonnesos vgl. haupt-

sachlich Herod. IV 13 ff. Seine AputaoTusia (sTcrj), in denen er von diesen

fabelhaften Dingen erzahlte, umfassten nach Suidas drei Bticher. Herod. IV
15 lasst ihn 240 Jahre (nach geringeren Handschriften 340) vor seiner Zeit

leben, wahrend Suidas seine Bltithe in die Regierungszeit des Kyros und

Kroisos setzt. Dass Paus. die Arimaspeia gelesen habe, ist nicht anzunehmen,

vielmehr schbpft er seine Kenntniss aus Herodot III 116 und IV 13. Die

erhaltenen Pragmente Ep. frg. ed. Kinkel p. 245. Auf Aristeas nimmt Paus.

wieder Bezug V 7,9.

S. 56,10. ’ApnJiaaxoTQ toTq oTcsp 'laoyjSovojv, die Issedonen wohnen naher am
schwarzen Meer ais die Arimaspen, noch weiter im Lande die Hyperboreier,

s. I 31,2, Herod. IV 13, Steph. B. s. v. ‘Ticsp^opsioi: avm Exu9-d)v Taay]Bdva<; oi-

xetv, *couTU)v B’ dvojxspo) Apiitctaicou;, avw B’ Api^iaoTcdiv xd ‘Tixaia opyj, vgl. E. Reitz

a. a. 0. 30 fg.

S. 56,11. Die Angabe von Phrynichos ou pyjxsov, exspdcp^aX^ov

B4 ist dahin zu berichtigen, dass jtovd(p^aX|i.oi diejenigen mit Recht genannt

werden, die von Natur nur ein Auge haben, s. Lobeck ad Phryn.

p. 136 b.

S. 56,13. xdBs |i.£v ic; xoaouxov stpyjo&o), gewohnliche Schlussphrase, vgl. I

33,6. VI 6,11. X 9,12 (ixl xoaouxov); andere Formeln: xauxa jJisv B:^ ouxoj Xijsxai

VI 26,9 (Xqooai VIII 20,4), xauxa jxb B:^ ouxu> Y^vdjisva laxo) xk; X 23,14 (ouxax;

ixovxa VI 13,10), xdBs jxev ouxo) oujj.pdvxa supiaxov VII 17,4, xauxa jjlsv ouv aujxpai'

vovxa sIBov IX 18,4, xdBs |xsv s<; xoaouxo tJjxTv BsByjXwgS-u) V 27,6, xdBs pisv s? xoaouxov

i^r]xda&(o II 22,3. HI 18,5, s(; xoadvBs saxo) I 41,6. II 30,5, xauxa |xsv B^

svxauS-d soxiv VHI 28,6, xoadBs svxauO^a d^id](p£a VIII 31,9, xauxa {Jisv ouxo) luoisiv

vop.i'Couai VIII 38,8 u. s. w., vgl. Herod. IV 45. VI 55.

Pausanias I. 18
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S. 56,14. ev ^ixd)vi TcoBrjpet.; die Gottln tragt den einfachen, an der

rechten Seite offenen Peplos mit Ueberschlag, mit zwei Schlangen ais Giirtel;

der bis zur Erde fallende Peplos lasst nnr den Vordertheil der Fiisse her-

austreten.

S. 56,15. Nike, auf der rechten Hand der Gottin gehalten
;
vgl. Arrian.

diss. Epict. II 8,20. Ihre Stellung ist in den Kopieen verschieden (auf den

Miinzen durchweg der Athene zugewandt)
;
doch ist nach der Darstellung der

Varvakionstatuette (vgl. das Relief bei Michaelis Taf. XV 6) das Wahr-
scheinlichste, dass die Nike eine Mittelstellung hatte, indem sie etwas seitlich

nach rechts hin schwebte, also den Beschauern im Profil erschien. In den

Handen hielt sie vermuthlich eine Siegerbinde, wie die Nike des olympischen

Zeus (Paus. V 11,1).

ebd. Lanze in der Linken; auf den Miinzen halt Athene mit der

Linken den Schildrand und die Lanze zugleich; dagegen fehlt letztere

meistens bei den Reliefs. Man schliesst aus der Handhaltung der beiden

Statuetten, dass Athene mit der Hand nur den Schild gefasst hielt, die Lanze

aber an der Schulter lehnte, wo sie vielleicht (worauf die Goldmedaillons hin-

fiihren) durch eine Schlange vom Rande der Aigis festgehalten wurde.

ebd. Nach der von uns aufgenommenen Lesart entspricht einem voraus-

gehenden xe im folgenden U, vgl. hierzu VII 10,2. X 20,5. 26,3, xs — Bs xai

VI 6,7. 26,2. X28,6, s. S eem a nn Quaestiones gramm. et erit, ad Paus. spec-

tantes 16 sqq.

S. 56,16. Den Schild, mit reichem plastischem Schmuck, den Paus.

iibergeht
,

beschreibt besonders Plin. XXXVI 18, vgl. Furtwangler

Meisterw. S. 75. Freie Nachbildungen bieten der Schild der Lenormanfschen

Statuette (Michaelis Taf. XV 1 b), der Strangford’sche Schild im Brit. Mus.

(ebd. 34) und einige andere ahnliche Fragmente.

S. 56,17. Die Burgschlange, nach Paus. Symbol des Erichthonios

(cf. Plut. Cleom. 39 : ot TcaXaiol jtaXiaxa xuiv Cq>«>v xov tpdxovxa xot<; rjpu)ai auvcpxetcuaav,

und Paus. VII 36,1. VI 20 u. s.), ringelte sich innerhalb des Schildes in die

Hohe, wie besonders die Statuetten zeigen.

S. 56,18. Fussgestell mit Darstellung der Geburt der Pan-

dora; nach Plin. 1. 1. 19 in Anwesenheit von zwanzig Gdttern (die Worte

des Plin. sind freilich entstellt, die Codd. bieten: dii sunt nascentes XX nu-

mero; Verbesserungsvorschlage von Bdttiger und Welcker: adsunt na-

scenti; Letronne: adstantes, resp. nascenti adstantes; 0. Mtiller: dona fe-

rentes; Lenormant und de Witte: obstupescentes); die Beziehung auf He-

siod :(Theog. 570, Opp. et D. 60) lasst vermuthen, dass die Schmtickung

des eben geschaffenen ersten Weibes durch die Gdtter dargestellt war. Die

Lenormant’sche Statuette bietet ein roh skizzirtes Relief, auf dem anscheinend

links der aufsteigende Helios, rechts die abwarts reitende Selene dargestellt

ist, zwischen beiden einige ruhig stehende Figuren, nach Michaelis S. 277

vielleicht eine abgekiirzte Darstellung von der Basis der Statue, was ander-

weitig geleugnet wird. Eine authentische Kopie des Basisreliefs wollte

Puchstein (A. Jb. V 114) an einer in Pergamon gefundenen, sehr freien

Kopie der Parthenos finden; doch aussert Overbeck I^ 370 A. 36 Zweifel
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an der Treue der Wiedergabe. Vgl. aber Hubert Schmidt diss. philol.

Hal. XII 131 und Furtwangler a. a. 0. 70.

S. 56,20. Statue des Hadrian, vermuthlicb im Innem des Parthenons

aufgestellt; wie Michaelis Parthenon S, 44 A. 159 annimmt, in der Cella

selbst, doch will Wachsmuth I 693 A. 4 in allgemeinerem

Sinne fassen.

S. 56,21. Statue des Iphikrates, wohl identisch mit der bei Demosth.

XXIII 130 erwahnten ehernen, vgl. Aeschin. III 243, Dion. Hal. de Lysia

12. Fiir dieses Standbild nimmt Michaelis a. a. 0. 40 A. 139 Aufstellung

im Pronaos des Parthenons an, indem er unter der laoSo? die Thtir der Cella

versteht; doch findet Wachsmuth I 584 A. 2 eine Aufstellung unmittelbar

bei dem Tempel wahrscheinlicher.

S. 56,22. Eherne Statue desApollon Parnopios von Pheidias, der

Ostseite des Parthenons gegeniiber (s. oben zu Cap. 3,3 und 24,1); nach der Aus-

drucksweise des Paus. zu. schliessen, trug die Figur nicht die Namensinschrift

des Kiinstlers, konnte daher wohl auch von einem Schiiler oder Genossen des

Pheidias herriihren. FurtwanglerS. 671 vermuthet, dass sie identisch sei mit

einer von ihm dem alteren Praxiteles zugewiesenen Statue des Retters Apollon

(ebd. S. 140). Dass dieser Apollon Parnopios urspriinglich (?) in weiterem Sinne

ais dXs^txctxoc und diucxpoTcaioi; gedacht war, schliesst Robert aus dem Standort der

Statue, s. Preller-Robert 276 A. 1. Auch die Aiolier in Kleinasien hatten

einen Apollon Parnopion und einenMonat dieses Namens, und von den Oitaiern

hielt Herakles Kornopion die Heuschreckenplage fern, s. Strab. XIII p. 613.

Vgl. iibrigens Hesych. xaxa^yjvy] . . . . xal utt6 nsiaioxpdxou xaXa^aic[ ijjicpspsQ Ctpov d%o

TYjQ dxpoiudXsioQ TcpoPspXTjjJisvov, oTcotct xd Tcpd<; Paaxavtav,

S. 57,2. i^scDas ptaio; dvspc;, Vgl. Exod. 10,19: da wendete derHerr den

Wind, dass er stark aus Westen ging und die Heuschrecken aufhob und sie

in’s Meer warf.

Cap. XXV.

Andere Bildsaulen auf der Burg. Olympiod oros. Athen nach

der Schlacht bei Chaironeia. Biindniss griechischer Staaten

gegen die Makedonier. Leosthenes. Demetrios von Phalerou

in Athen, eingesetzt von Kassandros, wird von Demetrios, des

Antigonos Sohn, vertrieben. Lachares ebenfalls von Demetrios

gestiirzt.

S. 57,6. Statucn des Perikles und des Xanthippos. Wiihrend

letztere auf dem Wege von der Ostfront des Parthenon zur Stidmauer (vgl.

Z. 14) stand, befand sich erstere, wie Cap. 28,2 zeigt, auf dem Riickweg

des Paus. zu den Propylaien, nahe bei der Athene Lemnia des Pheidias, s.

dort. Doch meint Gurlitt S. 72, exspcoHi kdnne hier auch mit „gegenuber“

18*
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iibersetzt werden, sodass zwei Statuen des Perikles auf der Burg anzu-

nehmen waren.

S. 57,7, sTct MuxaX^fj, wie ix’ ’Apxs|uati{) III 16,6, T:po<^ MuxdXifj III 7,9, £v

Mux. Vin 52,3. Zur Sache s. Her. IX 90 ff., Diod. XI 34 ff.

S. 57,8. Statue des Anakreon, in der Haltung eines in derTrunken-

heit Singenden. Mit dieser Statue brachte man einige Epigramme der Antho-

logie in Verbindung (von Leonid. Tarent. und Eugenes, App. Plan. 306—308),

in denen eine Statue des trunkenen Anakreon bescbrieben wird, mit nach-

schleppendem Gewande und nur einem Schuhe, mit schwankendem Gange, die

Lyra spielend, mit verliebtem Ausdrucke. 0. Jahn Abh. S. G. W. VIII

728 flf. nahm (mit Jacobs) an, dass die Epigramme nur naher ausftihrten,

was Paus. kurz andeutet, wahrend Welcker Kl. Schr. I 258 (vgl. 266)

zwar zugab, dass die Epigramme auf eine ahnliche Statue, wie die der Akro-

polis, sich bezbgen, die starken Ziige der Trunkenheit aber fiir freie Erfin-

dung der Dichter hielt. Wolters A. Z. XLII 150 zog die Existenz des

Werkes iiberhaupt in Zweifel. Die zuerst von Braun(B. d. I. 1836, 10, vgl.

1853, 19) ausgesprochene Meinung, dass die sitzende Dichterstatue der Villa

Borgbese eine Kopie der Anakreonstatue der Akropolis sei, wurde von

Brunn A. d. I. XXXI 155 eingehend vertheidigt, von Jahn a. a. 0. be-

kampft, schon weil jene ais stehend zu denken sei; seitdem jedoch die andere

stehende Dichterstatue der Villa Borgbese mit Sicherheit ais Anakreon er-

kannt ist (vgl. Wolters a. a. 0., Kekule A. Jb. VII 119), muss jene Hy-

pothese fallen gelassen werden. Ob freilich dieser borghesische Anakreon,

der den Stil des 5. Jahrh. zeigt (W inter A. Jb. V 159, Helbig Filhrer

N. 594 S. 459) und dessen Original von KekuH dem Kresilas, von

Furtwangler S. 92 dem Pheidias zugesprochen wird, fur identisch mit der

Akropolisstatue zu halten sei, bleibt ungewiss; Wolters bezweifelt es wegen

des fur die Statue nicht recht passenden Ausdruckes des Paus., Kekul6 und

Furtwangler nehmen dagegen die Identitat an, indem Paus. ais Grund der

lebhaften Wendung des Kopfes eben den Weingenuss voraussetzte. — Hin-

sichtlich der Aufstellung der Statue nahm schon Welcker (a. a. 0. 255)

an, Anakreon sei neben Xanthippes aufgestellt worden, weil sie befreundet

waren, und Brunn (a. a. 0. 183) schloss, Perikles selbst habe mit der Statue

seines Vaters auch die des Dichters verfertigen und aufstellen lassen, was

Jahn S. 729 bestritt, da Ehrenstatuen von Dichtern erst einer spateren Zeit

angehbrten; doch glaubt auch Furtwangler, dass Perikles beide Statuen

gestiftet habe
,

nur nicht ais Ehrenstatuen
,

sondern ais private Weih-

geschenke.

S. 57,11. Statuen der Io und der Kallisto, von Deinomenes.

Ob dieser Deinomenes identisch ist mit dem hei Plin. XXXIV 50 u. 77 ge-

nannten Kiinstler der 95. Olympiade, ist ungewiss. Eine auf der Burg ge-

fundene Kiinstlerinschrift (CIA II 1648, Loewy N. 233 S. 171) nennt ais

Verfertiger einen Deinomenes, den Michaelis z. Paus. und Milchhdfer S.

Q. LXI 25 mit dem hier genannten identifiziren. Loeschcke Dorpat. Progr.

1880 S. 1 1 halt auch den bei Tat. ad Graec. 53 genannten Deinomenes, Ver-
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fertiger einer Statue der Besantis, fiir identisch, indem die Io bei Uebertragung

nach Rom zur Besantis geworden ware. Widersprochen hat Loewy Untersuch.

z. Kiinstlergesch. S. 35.

S. 57,14. Gruppe der Gigantomachie, der Amazonenschlacht,
der Perser- und Galaterkampfe (Weihgeschenk Attalos des I.); nur noch

erwahnt bei Plut. Anton. 80, wonach beim Aufentbalt des Antonius in

Athen der Dionysos aus der Gigantomachie vom Sturm ins Dionysostheater

herabgeschleudert wurde. (Die Erwahnung in der Expos. tot. mundi 347,

Geogr. Gr. min. II 524 § 32 Mulier, istdurchaus zweifelhaft, s. Biicheler

Rh. M. XXVII 476, Scholl Jen. Lit. Ztg. 1875, 686, Michaelis A. M.

II 13). Diese Gruppen werden von Schubart Jb. f. Ph. XCVII 164 (vgl.

ebd. LXXXVII 302, CV 170, CXI 413, auch Philol. XXIV 587), sowie

von Wachsmuth I 148 A. 1 (vgl. SybeJs histor. Ztschr. X 17) fiir Reliefs

gehalten; doch spricht die Angabe der Grossenverhaltnisse, die Sitte des Pau-

sanias, Reliefs nur zu erwahnen, wenn sie Theile von Bau- oder Bildwerken

sind, ferner die erwahnte Notiz des Piut. dafiir, dass es Statuengruppen

waren; vgl. die eingehende Begriindung bei Michaelis A. M. II 5. Brunn
hat in einer Anzahl Marmorfiguren verschiedener Museen Reste oder Nach-

bildungen von einzelnen Stucken dieser Gruppen nachgewiesen A. d. I. XLII
292 mit M. d. I. IX T. 19 ff.; vgl. dazu Benndorf A. M. I 167 T. VII,

Mayer A. Jb. II 77, Michaelis A. Jb. VIII 130, Overbeck I^ 234;

doch sind bisher nur Figuren aus den Reihen der Unterliegenden bekannt

geworden. Die Art der Aufstellung ist problematisch
;
man bringt damit die

am Siidrande der Burg bis zur Ostecke sich hinziehenden breiten Porosquadern

(Taf. VII 19) in Verbindung, s. B eule Acrop. d’Ath. I 94, 11212(2. ed. 334),

Bdtticher Ber. iib. d. Unters. auf d. Akrop. S. 68, Michaelis Parthenon

S. 110, A. M. II 14; uber die Anordnung aber, ob auf gleicher Hdhe oder

auf breiten Stufen etc., gehen die Ansichten auseinander. Ebenso betreffs des

Verhaltnisses der Figuren zu den Originalen. Brunn, Overbeck u. a.

nehmen an, dass die attalischen Figuren zwar Kopieen (verkleinerte) nach

Originalen der pergamenischen Schule, die nachgewiesenen Reste aber eben

diese Kopieen selbst seien; hingegen suchte Milchhdfer Berl. Winckelm.

Progr. 1882 S. 27 (vgl. dens. b. Baumeister S.,207, Trendelenburg ebd.

II 1247, Reina'ch Rev. arch. III Ser. XIII 20,20) zu erweisen, dass die athe-

nischen Figuren aus Bronze bestanden, die erhaltenen aber in Pergamon selbst*

gefertigte Originalkopieen waren.

ebd. Das mythische Gefilde von Phlegra (Brandstatte), wie der Ort der

Gigantomachie genannt wird, verlegte man im 5. Jahrhundert meist nach der

Halbinsel Pallene, s. Her. VII 123; spater ist das Lokal des Kampfes die

vulkanische Gegend am Golf von Neapel, s. die Stellen bei Preller-Robert

75, vgl. Wilamowitz zu Eur. Herakl. v. 1194, Holzinger zu Lykophron’s

Alexandra S. 185. Nach Paus. VIII 29,1 behaupteten die Arkader, die

Gigantomachie habe vielmehr bei Bathos — zwischen Kyparissia undMauria,

s. Curtius Pelop. I 304 — stattgefunden.

S. 57,16. Takaxwv x^v iv Muata (p^-ojsav, dieselbe fand statt im ersten Re-
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gierungsjahr des Attalos I. 240 oder 239, im Quellgebiet des Kaikos, s.

Thramer Pergamos 258 ff.

S. 57,18. Statue des Olympiodoros, eines am Kriege gegen Kas-

sander (304) und gegen Demetrios Poliorketes (287) betheiligten Feldherrn,

vgl. Cap. 26,3, s. auch zu 26,1.

S. 57,19. xctipdt; heisst zunachst allgemein Zeit V 5,4 iv latj) Tcp xaip(j),

dann Zeitpunkt, Termin V 21,13, dann Zeitumstande IV 7,9, so hier, endlich

speziell giinstiger Zeitpunkt, rechte Zeit IV 25,3. IX 14,5 und in dem
haufigen o'6 jioi xaxa xaijodv III 3,5. V 9,3; wederkommt dasWort beiPaus.

im Pluralis vor, noch heisst es ungiinstige Zeit.

S. 57,20. axu^Yj|Jia xd ev Xaipa)vetcf, Vgl. IV 26,4. 32,4. 36,6, ctxu^/stv II

20,8, Gegensatz xaxdpB^o)}j.a, xaxopS-do) m 4,7. 5,7. V 24,2. I 26,1. IV 26,3. X
15,4, vgl. xd iv Xaip. ocpaXp.a IX 6,5, xd TCxatajJLa xd iv Xaip. IX 29,8.

S. 58,1. ^p^£ xaxou, lustin. IX 3,11: hic dies universae Graeciae et glo-

riam dominationis et vetustissimam libertatem finivit.

S. 58,2. xok uTcspiddvxa;, die Neutralen, namentlich die Peloponnesier (die

Arkader s. VIII 6,2. 27,10. VII 15,6, die Messenier IV 28,2, die Eleier V
4,9). Ais Bundesgenossen des Philippos zahlt Philochoros Frg. 135 auf

Thessaler, Aianianen, Aitoler, Doloper und Pthioten, s. Dion. Hal. Br.

an Amm. I 11 p. 742,9. Die Bundesgenossen der Athener bei Plut.

Dem. 17.

S. 58,3. Nach Aelian. V. H. VI 1 hat Philippos die Vertrage, die er

mit einzelnen griechischen Staaten nach der Schlacht bei Chaironeia schloss,

nicht gehalten (ou {i^v icpuXa^s xd; Tcpd; otuxou; ojtoXopac;)
;

des Paus. Wendung

X6if(p auv&sjisvo; Ip^cp ocpd; jxdXioxa exdxojas scheint einen Gegensatz zwischen Ver-

einbarung und Ausfiihrnng derselben, also ebenfalls Treulosigkeit des Phi-

lippos behaupten zu wollen. Es ist aber sicher, dass Philippos die Athener ver-

haltnissmassig schonend behandelt hat; allerdings hatte von jetzt an die See-

hegemonie ein Ende, aber ihr Land und ihre Autonomie wurden nicht verletzt und

es verblieben ihnen immer noch die Kleruchengebiete Salamis, Delos, Samos,

vermuthlich auch Imbros und Lemnos, s. Schafer Demosth. III 1,28.

S. 58,5. yjad^aaav, immerhin ist zu bemerken, dass auf die Kunde von

der Ermordung des Philippos die Athener beschlossen, Pausanias, den Mdrder,

zu bekranzen und die Hegemonie Alexanders nicht anzuerkennen. Das schnelle

Erscheinen des letzteren erstickte dann freilich die Bewegung im Keime,

s. Plut. Dem. 22, Diod. XVII 3, Schafer a. a. 0. 88.

S. 58,10. Der Katalog der Bundesgenossen auch bei Diodor XVIII 11,

1. 2 und fragmentarisch CIA II 184. Paus. stimmt mit Diodor iiberein in

der Nennung von Argos, Epidauros und Troizene (ot x^v Axxyjv xaxoixoOvxe; Diod.),

Sikyon, Elis, Messene, der Lokrer, Phoker, Karystier; wahrend Paus. ungenau

OsaaaXoi sagt, heisst es bei Diod. OsxxaXoi jjlsv irdvxs; tcX^v IleXivvatwv, ferner

Otxatoi Ss TcXyjv ' HpoxXscoxdiv, ’A^aiot Ofiiojxai xXtjv Srj^aiojv, MyjXisT; xX^v Aajuswv.

Im weiteren werden von Diodor angefiihrt AixcuXot, Aojpi^;, Atvidve;, AdXoirs;,

’A^ap.dv£(;, A£uxdSioi, MoXoxxaiv ot Tr£pt ApuTrxaiov, ’IXXupidiv xat Opaxoiv oux dXqoi

den bei Diodor und in der Inschrift genannten 'AXuCaioi entsprechen bei Paus.

AxapvdvE; i; xd Atxu>Xixdv aovx£Xoovxe(;; Perrhaiber und Ambrakioten nennt nur

die Inschrift. Was Paus. iiber die Boioter sagt, findet sich ebenfalls bei Diod.
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S. 58,17. Leosthenes, s. Cap. 1, dv^pa XajixpdtyjTi Wcpopov nenntilin

Diod. XVII 111, s. uber ihn Schafer a. a. 0. 355.

S. 58,18. oxdaoi pp — laxpaxsuovxo "EXXrjve;, VIII 52,5 sagt Paus. wohl

iibertreibend, es seien ihrer etwa 50000 gewesen. Von der Absicht Alexanders,

die Soldner in Persien anzusiedeln, und dass dieselbe von Leosthenes durch-

kreuzt wurde, erfahren wir nur bei Paus. Xach Diod. a. a. 0. wahlten die

Soldner auf Tainaron Leosthenes zu ihrem Feldherrn.

S. 58,22. Leosthenes’ Tod III 6, 1, ausfiihrlicher Diod. XVIII 13,

lustin. XIII 5.

ebd. atpaX^vai, I 8,3, VII 10,4 xd iv Aajitcz Txdxo^a und X 3,4 xd ev Kpawdivi.

S. 59,L (ppoupd xs, x£ zur Verbindung von Satzen, wie z. B. II 2,8.

4,2. 8,6. 21,6. III 8,5.

ebd. Mouvuxiav — sa^ov, bei dieser ersten Besetzung durch Antipater

. 322 wurde die Hbhe von Munichia in ein Kastell verwandelt, s. Leake
Topogr. Ath. 288, Milchhbfer Text z. d. Kart. v. Att. I 32. — uaxspov,

im Jahre 319 besetzte Nikanor, der Kommandant der Besatzung von Munichia,

durch nachtlichen Ueberfall xd xz[jr\ xou nsipaidiQ xai xou 'ki^ivoQ xd xXstS-pa, sagt

Diod. XVIII 64, xdv Ilsipaid xspiexdcppsoas Plut. Phoc. 32. Die Besetzung der

pxpd xBixq, der Schenkelmauern, ware zwecklos gewesen. Dass auf der Akte
eine Festung angelegt gewesen sei, hat man fruher angenommen (s. z. B.

Ulrichs II 176), es lasst sich aber weder literarisch belegen (denn Paus. I

26.3. II 8,6 bedeutet Eeipaid (xat Mouvuxiav) die Stadt, ebenso Plut. Demetr. 34),

noch topographisch nachweisen, s. Milchhbfer a. a. 0. I 55 fg. undWachs-
muth II 46.

S. 59,2. Antipatros stirbt 319, Olympias kehrt nach Makedonien zu-

rtick 317, s. Droysen II 1. 177. 239. Da Paus. hier, wie er sagt, nur er-

zahlt, was auf die Athener Bezug hat, so fragt sich, weshalb er der Olym-

pias Erwahnung that. Die Antwort ergiebt sich aus Diod. XVIII 65, wo-

nach Olympias an Nikanor die Weisung ergehen lasst, den Athenern Munichia

und den Peiraieus zuriickzugeben.

S. 59,3. ou TCoXXij) ds uaxspov, sie wurde 316 nach der Uebergabe von

Pella gesteinigt, IX 7,2 (og (sc. 6 Kdaoavdpoi;) ’0Xujxiuidda fs zcxpi^aXs xaxaXsuaai

fotQ £Tc’ adzrjv Max£ddvo)v xapa>^ua|jL£voi(;), lustin. XIV 6,6 fg., Diod. XIX 51; bei

diesem heissen die Mbrder ot xdiv dvTfjpyjjjLEvcov aujjsvsiQ. Paus. berichtet damit

tibrigens ein Ereigniss
,

das zwei Jahre spater eintrat, ais die Wahl des

Demetrios.

S. 59,4. pctaiXsuao';, dieselbe Ungenauigkeit auf die zu S. 12,6 aufmerk-

sam gemacht wurde; Kbnige giebt es erst seit 306.

S. 59,5. £TC£^£iat jxoi 6 Xdfoc;, haufig sich wiederholende Wendung, nie 6

jxoo, vgl I 28,5. 29,7. 36,6. 39,3. II 19,8. 23,6. 32,10. 36,7. ID 3,2. 8.

,

9. 7,5. 9,11. 10,5. 11,1 (£^i.oO. 8. 14,2. 21,7. IV 2,3. 4. 29,12 (yjjitv). 13. V
4.5. 14,4. 15,4. 21,1 (iioi und %rv). 24,6. 27,9. VI 11,4. 12,5. 15,10. VII

1.6. 3,4. 7,7. 8,6. 10,5. 19,1. VIII 5,11. 25,2. 27,16. 30,4. 32,5 (%tv). 35,7

(v^iuv). 39,2. (vjjuv). 41,9. 52,5. IX 2,4. 19,4. 23,7. 41,2. X 19,5. 31,10. 32,10.

37.4. 38,10.
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ebd. IlavaxTov t£tp<; lag an der Strasse, die an der Festung Phyle vorbei

nach Theben fiihrte, iiber der steinigen Ebene von Skurta. Ohne Grnnd be-

anstandet Droysen II 1,234 die Angabe des Paus., indem er Kassandros

erst beim Abschluss des Friedens mit Athen sich die Besetzung von Panakton

ausbedingen lasst, s. Niese a. a. 0. 247 A. 4.

S. 59,6. Die Einnahme von Salamis, iiber die I 35,2 und bei Polyaen.

IV 11,1 naheres berichtet wird, setzt Droysen II 1, 230 ins Jahr 318 und

zwar vor die Sendung des Nikanor zu Antigonos; hierbei scheint er die

Nachricht Diod. XVIII 69 nicht gebiihrend zu beriicksichtigen, nach welcher

Kassandros in diesem Jahre einen durch Polysperchon vereitelten Versuch

machte, Salamis zu erobern. N i e s e a. a. 0. 244 A. 4 und 247 A. 1 lasst mit mehr

Wahrscheinlichkeit die Einnahme erst nach dem Seesieg iiber Kleitos und

also nach der Riickkehr des Nikanor vor sich gehen. U. Kohler endlich

A. M. IV 257 A. 1 zweifelt wegen jener Diodorstelle ohne Noth an der Richtig-

keit der Angabe des Pausanias, so weit sie die Zeit betrifft, und vermuthet,

der Abfall der Insel Salamis gehbre in den Krieg, den Kassandros seit 306

gegen Athen fiihrte.

ebd. "Tupavvdv xe xxX., bei Diod. XVIII 74 irapaXaPoDv x^v ixuilXsiav xyji; xd-

Xeu);, XX 45 x^^ xdXeox;; xdpovvo; konnten ihn die Anhanger der

alten Demokratie nennen, insofern ais er nach den Befehlen des Kassandros

regierte und fiir die Wiedergewinnung der Freiheit nichts that. Die Be-

urtheilung des Mannes ist eine ungemein \ erschiedene, vgl. z. B. Wilamowitz
Antig. V. Kar. 184 und Holm Griech. Gesch. IV 76 ff. — Von seinem

Vater ist weiter nichts bekannt; die Konjektur xd xpd; xaxpd; triflPt sicher

nicht das Richtige.

S. 59,8. Ar)|trjxpio<; 6 Avxqdvou erschien im Jahre 307 mit zwanzig Schiffen

im Peiraieus, s. Plut. Demetr. 8 sq., Polyaen. IV 7,6, Diod. XX 45.

S. 59,9. Wilamowitz a. a. 0. 239 verwirft die Angabe, dass

Kassandros aus Hass gegen Athen Lachares angestachelt habe, sich zum Ty-

rannen aufzuwerfen, da Kassandros schon 297, d. h. ehe Lachares sich der

Tyrannis bemachtigte, gestorben sei und der Hass gegen Athen auf diese

Zeit nicht zutreffe, s. die Gegenbemerkungen von Niese 359 A. 2. Der

Beginn der Tyrannis des Lachares Uisst sich nicht mit Sicherheit bestimmenf

doch scheint er in’s Jahr 296 zu fallen, s. Droysen II 2,251 A. 3, Wila*

mowitz 238 fg., Niese 359. — Die Vorwiirfe gegen Lachares sind theil-

weise jedenfalls ungerecht, s. Wilamowitz 199 fg., Holm a. a. 0. 65 u. 98.

S. 59,13. Biocpopd jikv £(; xov xwv ’A0^., die Misshelligkeiten

zwischen Demetrios und den Athenern werden ihren Grund in Vorgangen ge-

habt haben, wie sie Plut. Demetr. 27 erzahlt werden.

ebd. xabzXkz B’ djio); xxL, klingt, wie werin Demetrios aus einem Reste

von Wohlwollen fiir Athen den Lachares vertrieben hatte, wahrend er selbst*

verstandlich nur eben in Griechenland festen Fuss fasseu wollte. Dass er

sich den Anschein gab, ais galte es eigentlich nur dem Tyrannen, bemerkt

Polyaen. IV 7,5. Der Sturz des Lachares erfolgte 294, s. Wilamo-

witz 237 fg.

/
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S. 59,14. aXioxojisvoD Tou xstpu?, die Stadt wurde nicht mit Sturm ge-

nommen; ais vielmehr mit dem Abzug der aigyptischen Flotte die letzte

Hoffming schwand, Aaxaprjg 6 xojsawoi; TCposjJievot; xrjv tcoXiv. Ot §s ’A9^y]vaioi

“ sufl-yi; dvecpjvuoav xd? sYp? icuXac xxX. Plut. Demetr. 33 sq. Bei diesem Sach-

verhalt ware deutlicher jidXXovxof; aXioxea^au

S. 59,16. Nach Droysen II 2, 253 A. 2 sagt Paus., dass Lachares

auch das goldene Gewand der Parthenos mitgenommen habe; das ist nun

freilich nicht richtig, allein davon steht auch nichts da, dass Lachares das

Gold ftir die Vertheidigung verwendete (Niese 360), vielmehr ist der Aus-

dnick so gewahlt, — man beachte dxs, — dass eben jene falsche Auffassung

beim Leser entstehen kann; und dass Paus. das Yorgehen des Lachares ais

Raub taxirt, sagt er selbst Gap. 29 a. E. Im tibrigen hat Lachares von

seinem Raub nur mitgenommen, was er bei sich tragen konnte, s. Polyaen.^

III 7,1. Zu dem, was er zuriickliess, gehorte jedenfalls das Goldgewand,

denn Paus. sah es noch, und dass die Athener etwa in der Zwischenzeit jemals

in der Lage gewesen waren, ein solches neu zu beschaffen, ist nicht anzu-

nehmen; auch wird nirgends erwahnt, dass etwa ein Monarch der Gottin ein

neues Gewand geschenkt habe, s. Michaelis Parthenon 44, der A. 153 tiber-

haupt nicht recht daran glaubt, dass Lachares der Gottin die Goldhiille ab-

gezogen habe, sondern vermuthet, ein Komiker habe den RSuber des ganzen

xdo|ioc xoinTixd; als einen Menschen dargestellt, der x^v 'A&yjvdtv (Plut. de

Is. et Os. 71 p. 379) oder ^up^v ixotrjosv (Athen. p. 405 F), was dann wbrt-

lich genommen worden sei. Die Flucht des Lachares wird bei Polyaen. a. a.

0. beschrieben. Dass er von Koronaiern auf der Flucht von Athen — wie

man doch wohl verstehen soli — erschlagen worden sei, stimmt nicht mit

dem, was Polyaen weiter von ihm berichtet. Darnach hielt er sich zunachst

in Theben auf, von wo er bei der Belagerung der Stadt durch Demetrios

entwischte, um von Land zu Land fliichtig bei Lysimachos in Sestos und in

Kassandreia wiederaufzutauchen, Polyaen. III 7,2. 3. VI 7,2. Wilamowitz
yerwirft die Angabe des Paus. mit Recht a. a. 0. 240.

S. 59,19. oux «tcsBwxs acpiai xdv Esipaia, nach Plut. Demetr. 34 beschlossen

die Athener auf den Antrag des Dromokleides, dem Demetrios den Peiraieus

und Munichia zu iibergeben, die er tibrigens faktisch wohl schon besass, s.

Droysen II 2,255 A. 1, Wilamowitz 201; so war wenigstens die

Form gewahrt. Die Quelle des Pausanias tiberging diese beschamende

Thatsache.

S. 60,1. ooxspov xoXejKp xpaxyjaa^ — xd Mooastov x. xeijiaac,. demnach ware

das Museion erst in spaterer Zeit nach einem siegreichen Kriege von Demetrios

besetzt worden, wahrend bei Plut. Demetr. 34 die Besetzung sofort nach dem

Einmarsch erfolgt. Droysen II 2,274 A. 1 will Paus. Recht geben, er

meint, die Besetzung werde erfolgt sein, nachdem im Jahr 293 der Versuch

gemacht worden sei, die Besatzung, die Demetrios im Peiraieus hatte, zu

iiberrumpeln, vgl. I 29,10, Polyaen. V 17, ein Versuch, der librigens erst

286 stattfand, s. Wilamowitz 231 A. 63. Nun kann aber der Ausdruck

xoXsiup xpaxyjoa; auf keinen andern Krieg als auf einen mit Athen bezogen

werden und dies ftthrt eben auf die Einnahme Athens vom Jahr 294. Also
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ist uoxspov falsch; wie Paus. zu dieser Notiz gekotnmen, ist nicht auszu-

machen. — Zu MouaeTov xsixiaa; vgl. ausser Plut. Demetr. 34 auch C I A II

316—318.

S. 60,2. ivxoc xou zspipoXou xxX., s. Wachsmuth I 341,4; die hochste

Spitze des Museions war von der Umfassungsmauer mit eingeschlossen.

S. 60,3. Wie es scheint, will Paus. den Namen des Musenhiigels von

Musaios ableiten, wie auch Welcker Griech. Gdtterl. II 549.

S. 60,4. Museionhtigel mit dem Grabe des Musaios und dem

Denkmal eines Syrers. Von letzterem haben sich bedeutende Reste er-

halten, s. Stuart und Revett Alterth. v. Athen II 440, mit Atlas XI
11 fg. XII 1—9. Das zwischen 114 u. 116 n. Chr. errichtete Grabmal (s.

A. M. I 36) war nach den Inschriften (vgl. Milchhofer S. Q. C 25, CI
A III 557, CIL III 552) dem Antiochos Philopappos gewidmet, dem Enkel

Antiochos IV. Epiphanes von Kommagene; es war ein umfangreiches Monu-

ment, das die Statuen des Seleukos Nikator, des Antiochos IV. Epiphanes

und des Philopappos selbst enthielt, sowie einen Marmorfries, auf dem der

Verstorbene in Beziehung auf seine rdmischen Wtirden dargestellt war. Vgl.

Milchhofer 159. — Nach Diog. L. Prooem. 3 war das Grab des Musaios

im Phaleron,

Gap. XXVI.

Olympiodoros befreit Athen. Tapferkeit des Leokritos und ihm

erwiesene Ehre. Andere Verdienste des Olympiodoros, Ehrung
desselben. Artemis Leukophryene. Sitzbild der Athene von

Endoios. Das Erechtheion mit seinen Sehens wtirdigkeiten. Vom
Himmel gefallenes Bild der Athene auf der Burg. Kallimachos

Katatexitechnos.

S. 60,6. uaxspov, in den ersten Monaten des Archon Diotimos 287/6,

einige Zeit nachdem Demetrios (a. 287) Makedonien verloren hatte, s. Niese

378 A. 4. Die Einzelheiten des Aufstandes giebt nur Paus., und zwar halt

er sich an eine gut athenisch gesinnte, stark rhetorisirende Darstellung. Da

der eine der Sdldnerftihrer, Strombichos, zu den Athenern iiberging, s. C I A
II 317. 318, und im ganzen nur dreizehn Mann bei der Eroberung des Mu-

seion fielen, s. Gap. 29,13, so ergiebt sich, dass die Erhebung mit Unrecht

ais eine besondere Leistung geschildert wird.

S. 60,8. Olympiodor ist nach Wilamowitz 206 A. 31 wohl der bei

Diog. L. VI 23 ais Schriftsteller zitirte ’OXujiia6Bu)po(; 6 'A&rjvaiwv Trpooxaxyjaai;

(„die Variante A^TjvdBwpoc; sieht nach Corruptel aus, und es giebt keinen

solchen Athenodor“), dagegen schwerlich identisch mit dem Schiiler des Theo-

phrast, bei dem ein Exemplar des theophrastischen Testaments deponirt war,

Diog. V 57. Freund des Theophrastos nennen ihn Andere, s. DroysenII 2,300

A. 4. Holm Gr. Gesch. IV 69.

S. 60,15. Xi^al — xat «aXai, es 'wurde ihm mit den tibrigen Gefallenen die
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Ehrengrabstatte im ausseren Kerameikos bereitet, Cap. 29,13. Sein Schild

wurde mit den tibrigen in der Halle des Zeus Elentherios anfgehangten von

Sulla geraubt, X 21,6.

S. 60,18. Die Erwerbung des Peiraieus und von Munichia, iiber die

Naheres nicht bekannt ist, geschab nicht vor 284/3, s. Wilamowitz 257.

Wachsmuth I 620, A. 2 halt es fiir mbglich, dass nach dem Tode des De-

metrios a. 283 der Phrurarch sich bestimmen liess, abzuziehen; der Ausdruck

des Paus. (dvaacDoditsvo?) sei unbestimmt genug, um eine solche Deutung zuzu-

lassem Auch wie Eleusis, das bei der Erhebung des Jahres 287 gleich dem

Peiraieus in den Handen des Demetrios geblieben war, zuriickgewonnen

wurde, ist unbekannt; Niese 386 A. 3 vermuthet, es sei dies auf friedlichem

Wege gesehehen. Die Bedrohung von Eleusis durcb makedonische Truppen

setzt Wilamowitz S. 256 in’s Jabr 283/2, indem er die eleusiniscbe Inschrift

CIA U 303 auf diese Ereignisse bezieht. Xach Droysens Auffassung

hatte dieser Kampf bei Eleusis in unmittelbarem Anschluss an den Abfall

Athen’s stattgefunden, s. S. 300.

S. 60,19. ivixa statt svixyjas, wie III 4,1 „ein Beleg fiir die Unfahigkeit

des Pausanias ordentlich griechisch zu schreiben,“ Wilamowitz 257; fast

ausnahmslos svtxa axdBiov; mehr zu m 4,1.

S. 60,21. Das Btindniss mit Aitolien und die attische Hulfeleistung nach

Elateia setzt Droysen 241 A. 2 um’s Jahr 300; ihm schliesst sich Niese

an 357, Wilamowitz dagegen sagt 206 A. 31, Pausanias habe den Krieg

der Elateer mit Kassandros ebenso wenig chronologiscb zu fixiren vermocht

wie wir.

S. 60,24. Gemalde des Olympiodor in Eleusis. Preller Demet,

u. Perseph. S. 376 vermuthet, dass dies Gemalde das bei Plin. XXXV 134:

Athenion Maronites .... pinxit in templo Eleusine phylarchum erwahnte sei;

zustimmend Brunu U 295 und Jahn-Michael)s z. d. St.

S. 60,25. Unrichtig schreibt hier Paus., seiner historischen Quelle fol-

gend, Olympiodoros habe eine Statue in Delphi; X 18,7 wird diese Angabe

stillschweigend korrigirt.

ZuCap. 25 und 26 bemerkt Wilamowitz 206 A. 31, es sei zusondern

1. Cap. 25, ein Sttick Diadochengeschichte, entnommen einem unbekannten,

auch sonst viel von Paus. benutzten Schriftsteller
;

2. Cap. 26,3 am Ende,

Weihung eines Lbwen in Delphi von den Elateern, dies Sttick aus der del-

phischen Periegese hierher versetzt; 3. „das Mittelstuck bezieht sich auf

Weihgeschenke und Gemalde, die zu Pausanias Zeit unzweifelhaft nicht mehr

existirten, gehort somit der periegetischen Quelle des Pausanias, dem Polemon,

der das historische Material sich also miihsam zusammengesucht hat.“ S.

hierzu die Gegenbemerkungen von
J^
Gurlitt 339 fg.

,
der sich mit

Recht gegen jenes „unzweifelhaft“ wendet und dafiir eintritt, dass die

Angaben uber Leokritos und die Ehrung des Olympiodor in Delphi einer

historischen und nicht einer periegetischen Quelle entstammen. Zu bemerken

ist ferner, dass Cap. 25 kein Stiick Diadochengeschichte ist, sondern ein Stiick

athenischer Geschichte von 338—286 mit, wie nattirlich, wesentlicher Beto-
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nung der Verhaltnisse zu den Machthabern; dazu gehort auch Cap. 26,1 und

der Bericht, dem Paus. hier iiberall folgt, war rhetorisch gefarbt und in gut

attiscb demokratischem Sinn geschrieben.

S. 60,26. Eherne Statue der Artemis Leukophryene, geweiht

von den Sdhnen des Themistokles. Ueber die in Magnesia am Maiander ver-

ebrte Artemis Leukophryene (auch Leukophryne oder Leukophrys), die der

ephesischen Artemis verwandt ist, vgl. D rexi er bei Roscher II 2000, wo
aiich die Miinztypen besprochen sind; ferner Imhoof-Gardner p. 139.

Ueber den Kultus ist zu vgl. die von Kern A. A. 1894, 122 mitge-

theilte und besprochene Inschrift von Magnesia.

S. 61,4. Tcctvxa ojjLotux; iics^idvta xa 'EXXyjvixct, s. die Bemerkung zu 1,1; da

tbatsachlich nicht ganz Hellas behandelt ist, so hat man wohl angenommen

(s. z. B. Kdnig de Paus. fide et auctor.. Theses. 6), es seien mehrere Bticber

verloren gegangen; dass dem nicht so ist, zeigen die zahlreichen Zitate bei

Steph. Byz., die Herodian, einem jiingeren Zeitgenossen des Paus., entnommen

sind, s. uber diese Frage Gurlitt 68.

S. 61,6. Sitzbild der Athene von Endoios, geweiht von Kallias.

Endoios, den die Sage zu einem Schtiler des Daidalos machte, ist vielmehr

ein Kunstler aus historischer Zeit, etwa Mitte des 6. Jahrh., s. Loeschcke
A. M. IV 305, Klein arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. V 88, Overbeck 1“*

91; eine Inschrift, die seinen Namen trSigt, hat sich noch erhalten, s. Loewy
S. 11. Eine sitzende Athene des Endoios erwahnt auch Athenag. leg. pro

Christ. 17 (14) p. 61. Die Vermuthung, dass die an der Nordseite des

Erechtheions gefundene Figur einer sitzenden Athene (Muller-Schdll

Mittheil. S. 24 N. 5, 0 verbeck I 190 Fig. 40) eben die Statue des En-

doios sei, ist durchaus unerweislich
;
vgl. Jahn de antiqu. Minerv. simulacr.

p. 2, Wachsmuth I 149 A. 1, Lebas-Reinach Voyage archeol. p, 51,

Robert Archaeol. Marchen S. 14.

Wo die zwischen dem attalischen Weihgeschenk (Cap. 25,2) und dem Erech-

theion (Cap. 26,5) erwShnten Bildwerke aufgestellt waren, geht aus der Beschrei-

bung des Paus. nicht hervor. In der Regel wird angenommen, dass die

Athene des Endoios schon in unmittelbarer Nahe des Erechtheions aufgestellt

war, doch vgl. Wachsmuth I 149.

S. 61,8. Das Erechtheion, das Paus. jetzt betritt, ist wegen seiner

ungemein komplizirten, geradezu einzig dastehenden Bauart und der fraglichen

Bestimmung der einzelnen RSume bis auf die neueste Zeit Gegenstand zahl-

reicher Untersuchungen geworden. Erste Publikation bei Stuart und

Revett Alterth. v. Athen, deutsche Ausg. I 470 mit Lief. 6 Taf. 4 bis

Lief. 7 Taf. 10. Weitere Literatur: 0. Mulier Minervae Poliadis sacra et

aedes, Gdtting. 1820 (auch Kunstarchaeol. Schr. I 86), Inwood The Erech-

theion, Lond. 1827, A. F. v. Quast Das Er. zu Athen, Berlin 1840,

Thiersch Abh. der bayr. Akad. V Abth. 3, VI Abth. 1, Raoul-Rochette

Journ. des Savants 1850, 654 u. 751, 1851, 27 u. 79, Ilpaxxixd x^<; stcI xoO

’Epex^£iou imxpox^c, Athen 1853, deutsch v. Bursian Abh. d. bayr. Akad.

VIII Abth. 2, Tetaz Rev. archeol. VHI 1,1 u. 81, Wiener allg. Bauztg.

1851 S. 342, Bdtticher A. Z. XVI 117, ders. Ber. iib. d. Untersuch. auf
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d. Akropolis, Berlin 1863 S. 189 ff., ders. Erbkams Ztschr. f. Bauwesen

1859, 203 u. 327, Beule L’acropole II ' 216, Fergusson in den Transact.

of the Instit. of brit. architect. 1875/76, deutsch herausg. v. Schliemann,

Leipz. 1880, ders. im Journ. of. hell. stud. II 83, Forchhammer A. Z.

XXXIV 106, Julius Das Erechtb., Miinchen 1878, ders. bei Baumeister I

484, A. S. Murray Journ. of hell. stud. I 224, Michaelis A. M. II 15,

Borrmann ebd. VI 372, Rhangabe ebd. VII 258 u. 321, Petersen ebd.

X 1. Wichtig sind auch die Plane und Durchschnitte bei Jahn-Michaelis

tab. VI—VIII. Die wichtigen Bauinschriften (Jahn-Michaelis p. 44 X. 16

bis 25) behandelt Boeckh CIG I 160, eine neugefundene Michaelis A.

M. XIV 349. Ueber die Bildwerke vgl. Schone Griech. Reliefs Taf. 1 ff.,

Welcker A. Denkm. V 113, L. v. Sybel A. M. V 288, Rhangabe ebd.

VII 332, Overbeck 1“* 471; die darauf . beziigliche Kiinstlerinschrift

bei Loewy Inschr. gr. Bildh. N. 526 S. 356 mit Robert im Hermes

XXV 431.

Der Hauptsache nach besteht das wahrscheinlich erst nach dem Frieden

des Nikias begonnene (Michaelis A. M. XIV 363) und erst nach 408 vollendete

Gebaude'(s. Taf. IX) aus einem von West nachOst gerichtetenLangbau, dembstlich

eine Vorhalle A mit sechs ionischen Saulen vorgelegt war, wahrend im Norden

eine Vorhalle F von vier ionischen Saulen in der Front und je einer zu den

beiden Seiten zu einer am westlichen Ende der Nordmauer belegenen Thiir

flihrte, und im Stiden einer gegeniiber liegenden Thiir eine kleine Halle E vor-

gebaut war, die sog. Korenhalle, deren Gebalk sechs Karyatiden tragen und

zu der von Osten her eine Eingangsthtir ftihrt. Das Langhaus war im Innem

durch zwei Quermauern in drei Raume getheilt; wie es scheint, war der

ostliche Raum B mit dem Mittelraum C durch keine Thtir verbunden, da-

gegen letzterer gegen den westlichen Raum D hin durch Thuren gedffnet.

Fraglicher ist die Theilung der Gemacher durch verschiedene Stockwerke,

die von mehreren Seiten angenommen wird. Da das Terrain nach Nordwesten

stark abfallt, hat der Bau verschiedene Bodentiefen, der ostliche Vorbau A
liegt bedeutend hoher, ais die westlich belegenen; da diese Hbhendifferenz

aber an der Siidseite ausserlich ausgeglichen ist, musste man beim Eingang

in die Korenhalle mehrere Stufen hinuntersteigen, um zu der Sudthiire des

Westraumes zu gelangen, von der man auf einigen weiteren Stufen zum

Boden des Westraumes hinabsteigt. An der Nordmauer fiihrte von aussen

eine breite Treppe von der Ost- zur Nordhalle herunter. In den vor der

Westmauer, die Fensterdffnungen hatte, belegenen, nach Siiden durch eine bis

zur Korenhalle gehende Mauer (vielleicht auch gegen Norden und Westen

durch andere Mauerztige) abgeschlossenen Raum fuhrte vom Westraum her

eine kleine Thiir, ausserdem ein Zugang zwischenAnte und Thiirpfeiler der

ein wenig nach Westen zu iiber die Mauerlange hinausgreifenden nbrdlichen

Vorhalle.

Ueber die Bestimmung der einzelnen Raume s. unten.

Was Paus. unter dem otxYj|i.a ’Ep£x9'siov xaXoojxsvov verstanden habe, dar-

iiber gehen die Meinungen auseinander. Das Wort 'Epsx^siov kommt in der

Litteratur sonst nur noch einmal vor, Ps. Plut. V. dec. orat. p. 843 E., wo es
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offenbar nur den dem Erechtheus geweihten Raum bezeichnet. An unsrer

Stelle hat man es in der Regel auf das ganze Gebaude bezogen; doch hat

Michaelis, gewiss mit Recht, dagegen geltend gemacht, dass auch im folgenden

mit oLxrjjxa nur das Erechtheusheiligthum gemeint sein kann, und dass daher

auch zu Anfang Paus. nur dieses, nicht den ganzen Bau, im Sinne habe;

ebenso Furtwangler. (Schubart handelt im Philol. XV 385 iiber otxrjp

im Sprachgebrauch des Paus. und weist nach, dass das Wort tiberall ein

Gebaude bezeichnet, das einem bffentlichen, kirchlichen oder kiinstlerischen

Zwecke dient, dass also an unserer Stelle nicht das „Wohnhaus“ des Erech-

theus damit gemeint sein kbnne.) Der ganze Bau hat, wie Schriftstellen und

Inschriften lehren (vgl. Milchhofer S. Q. XXI 9), den Namen 6 ap^atoc; vswc;,

den der vorher bestehbnde Bau gefuhrt hat, auch ais Neubau weitergefuhrt,

(vgl. Rhangabe A. M. VII, 259), was zwar Dbrpfeld, der darunter den

alten Tempel siidlich vom Erechtheion verstanden wissen will, bestritten hat

(besonders A. M. XII 42 f.), Furtwangler jedoch (S. 182 f., 193) mit guten

Griinden vertheidigt. Ziemlich allgemein wird ferner heut angenommen, dass

von den Raumen des Tempels der bstliche B das Heiligthum der Athene

Polias, hingegen die davon getrennten, untereinander jedoch verbundenen

Raume C D die Cella des Erechtheus waren; widersprochen hat vornehmlich

Fergusson, der gerade das Entgegengesetzte annimmt, wie auch Beule, und

von den Aelteren neben Ulrichs Abh. d. bayr. Akad. Bd. III Abth. 3,

Tafel zu S. 677 ff. besonders auch Boeckha. a. 0.

S. 61,9 f. Altar des Zeus Hypatos vor dem Eingang zum Erech-

theion belegen. Wie Fergusson, gemass seiner Hypothese, diesen Altar vor

der Mitte der Ostfront ansetzt, so versetzt ibn auch Beule an diesen Platz,

da er ein besonderes Heiligthum des Erechtheus nicht zugiebt, sondern annimmt,

der ganze Tempel habe diesen Namen gefuhrt, entweder weil dem Erechtheus

hier zuerst Altar und Tempel errichtet worden, oder weil der Sage nach hier

seine Wohnung und sein Grab war. Beule versetzt auch die im folgenden

erwahnten Altare etc. in die Cella der Athene Polias. Da aber Paus. mit der

laoBo; einen der Zugange zur westlichen Abtheilung gemeint haben muss, so

kann der Altar nicht vor der Ostfront gelegen haben. Es fragt sich, welchen

der beiden Zugange zur Cella des Erechtheus er meinte. Da Paus. von Stid-

osten herkommt, ist nicht wahrscheinlich, dass er den Tempel von der Nord-

thtir betreten habe, wo er erst um Ost- und Nordseite herumgehen musste,

und darum nimmt Michaelis, dem sich Julius S. 27 anschliesst, an, dass Paus.

den Bau durch den Eingang der Korenhalle betrat, und dass der Altar des

Zeus in dessen Nahe, bstlich oder stiddstlich davon, belegen war. Nichts-

destoweniger halt P et er s en, unter Zustimmung von Furtwangler, die

Nordthiir fiir den Eingang des Paus. und verlegt den Altar des Zeus Hypatos

in die Yorhalle selbst, indem er ihn (wie bereits Thiersch gethan hatte,

auch Bursian I 317) mit dem in den Bauinschriften (CIA I 322 a II

95,324 a, b I Z. 61) erwahnten Altar xou S-urjxoO identifizirt. Lolling da-

gegen glaubt S. 351, dass der Altar auf dem Bezirk zwischen der Ost-

seite der ndrdlichen Prostasis und der grossen, von der Osthalle die Nord-

mauer entlang fuhrenden Treppe gelegen habe, wo die Ausgrabungen einen
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wiirfelformigen, sclimucklosen Altar ergeben haben; ablehnend FurtwS,ngler
197 A. 5. Dieser Altar, auf dem nach altestem Brauch nur Kuchen geopfert

wurden, war nach Paus. VIII 2,3 eine Stiftung des Kekrops, dessen Heilig-

thum, x6 Ksxpditiov, die Bauinschrift CIA I 322 erwahnt, in der die Koren-

halle xpooxaaiz ^ TupdQ x(j> KsxpoTctcp genannt wird; in der Regel wird dies

Kekropion ais ein ausserhalb des Erechtheions, siidlich der Korenballe belegener

Bezirk betrachtet, wabrend Furtwangler S. 196 es mit der Westhalle D
identifizirt (ahnlich bereits Rhangabe A. M. VII 322) und daher auch die

Nahe des Altars des Zens Hypatos bei dem Kekropion erklart.

ebd. -ice|jLji.aTa dem Zeus Hypatos, xeXavoi VIII 2,3.

ebd. oOdsv exi fallt auf, wird aber zu erklaren sein aus der Neigung,

die Negation temporal zu farben, s. zu Cap. 23,5.

S. 61,10. Altare des Poseidon-Erechtheus, des Heros Butes
und des Hephaistos. Die Verbindung des Kultus des Poseidon mit dem

des Erechtheus fiihrte zu einer Identifizirung beider ais Poseidon-Erechtheus;

so Ps. Plut. Vit. dec. orat. p. 843 B, Athenag. leg. pro Christ. 1, Hesych. v.

’Epsx9-£UQ und auf Inschr., s. CIA I 387, III 276, ib. 805. Preller-

Robert I 203 A. 2 erklart diese Verschmelzung durch ipsxfl-w, stossen, so-

dass also ’Epsx9-ey(; gleichsam aeiaix^iov ware, doch ist diese Deutung mit Recht

auf Widerspruch gestossen. Welcker Gr. Gbtterl. H 287 leitete die Ver-

bindung beider Namen von dem Bestreben her, das Zusammenwirken der

beiden Gottheiten, Athene und Poseidon, dadurch recht deutlich zum Ausdruck

zu bringen, dass der speziell athenische Erechtheus dem Poseidon beigelegt

wurde; A. Mommsen Heortol. S. 38 erklart dagegen den Zusammenhang

durch das Ross, das Poseidon geschaffen, Erechtheus aber zuerst anschirrte.

Die Erinnerung an die urspriingliche Identitat des Poseidon und Erechtheus

bleibt im Kultus bestehen, nachdem letzterer selbststandige Gottheit geworden

ist; vgl. Topffer att. Geneal. 115 f. — Der Heros Butes ist eine speziell

attische Figur des Athenenkultus. Die gewbhnliche Sage macht ihn zu einem

Sohn des Pandion und Bruder des Erechtheus (Apollod. HI 14,8); er ist

Priester der Athene und des Poseidon (nach Eustath. ad II. I 1 p. 13,50 so-

gar dessen Sohn), Ahnherr des Geschlechts der Butaden, s. u. — Der dritte

Altar ist dem Hephaistos geweiht, dessen Kultus in Athen neben dem der

Athene herging, mit der er ja auch durch den Mythus von der Geburt des

Erichthonios in Verbindung gebracht war. — Ais Platz der drei Altare wird

in der Regel (uber die abweichende Meinung von Beule und Fergusson s.

oben, in die bstliche Vorhalle setzt sie auch Rhangabe a. a. 0. 331) die

westliche Abtheilung, ais das Heiligthum des Erechtheus, angenommen; die

weitere Frage, ob sie im Mittelraum C oder in der Vorhalle D standen,

hangt damit zusammen, ob erstere zweistbckig angenommen wird oder nicht,

woruber s. zu Z. 12: BitcXoQv oixyjiJia. Michaelis, der mit Bbtticher zwei

Stockwerke fiir den Raum C annimmt, verlegt die drei Altare in den

oberen Saal (A. M. II 23), ebenso Lolling S. 350, wogegen Borrmann
A. M. VI 376 (vorher schon Julius a. a. 0. 15) sicher mit Recht Einsprache

erhebt; auch hat Michaelis infolge dessen seine Hypothese fallen lassen (s.
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A. M. X 1 A. 1). Petersen A. M. X 2 verlegt die Altare, wie Julius,

in die Westhalle, Purtwangler dagegen (S. 198) ebenso wie die Malereien

der Butaden in den Mittelraura C, bei dem er derartige Doppelanlage an-

nimmt (nach Analogie des „alten“ Tempels), dass in der ndrdlichen Halfte

der Cella der Altar des Poseidon-Erechtheus (beim Salzquell) stand, in der

stid lichen der des Hephaistos und des Butes.

S. 61,11. Gemalde des Butadengeschlechtes. Aus Ps. Plut. Vit. X
orat. p. 843 E geht hervor, dass dies eine Stammtafel war. Ismenias aus

Chalkis hatte sie gemalt, dargestellt waren die Priester des Poseidon aus der

Fainilie des Lykurg, dessen Sohn Habron das Bild geweiht hatte. Ebd. wird er-

wahnt, dass am selben Ort, d. h. also im Erechtheion, auch die hdlzernen Bildskulen

des Lykurg, sowie seiner Sdhne Habron, Lykurg und Lykophron aufgestellt

waren, verfertigt von Timarch und Kephisodot, den Sdhnen des Praxiteles.

Ueber das Geschlecht der Butaden oder Eteobutaden, in dem seit Urzeiten

das Priesterthum der Athene Polias und des Poseidon Erechtheus erblich war,

s. 0. Mtlller a. a. 0. p. 96. Michaelis setzt die Gemiilde (dass ausser dem

von Habron geweihten noch andere da waren, beweist der Plur. Tpacpai) in

den von ihm angenommenen oberen Saal des Raumes C, FurtwSngler dort-

hin, wo er den Altar des Butes ansetzt. Beule, der die drei Altare, sowie

den von Paus. nicht erwihnten der Dione (nur aus Inschriften bekannt, s.

Milchhbfer S. Q. XXVI 85) in die bstliche Vorhalle A versetzt, Ulsst die

Gemalde der Butaden ais Tafelbilder an der ausseren Mauer der Vorhalle

aufgehangt sein, was ganz unzuiassig ist. Am besten wird man sie an die

Wand zwischen C und D versetzen, sodass sie von den Fenstern in der

Westmauer Licht erhielten.

S. 61,13. Der Salzquell. Dass Paus. mit der Erwahnung des Salz-

quells zugleich eine andere Abtheilung des Baues betritt, geht aus der

Parenthese outXoDv -^dp bxi -o ouYjjia deutlich hervor. Da er bisher nur von

dem Heiligthum des Erechtheus gesprochen, auf das der Athene Polias

aber erst mit Z. 18 tibergeht, so hat man auch hier oixrj|ia von jenem, nicht

vom ganzen Bau zu verstehen; die Trennung der Ost- und Westmauer kann

also damit nicht gerneint sein. Bei den Rekonstruktionsversuchen (die von Beule

und Fergusson kann man, da sie von der falschen Voraussetzung ausgehen,

das dstliche Heiligthum sei das des Erechtheus, ftiglich bei Seite lassen)

geht Bbtticher davon aus, dass die in den unteren Lagen der ndrdlichen

und siidlichen Mauer befindlicheu schmalen Fensterschlitze, je drei auf jeder

Seite (s. die Ansichten A. M. II 21 Fig. 11), dem urspranglichen Bau an-

gehdrten und zur Erleuchtung eines unteren Stockwerkes bestimmt waren.

Darnach hat Michaelis die Zweistdckigkeit ftir den Raum B sowohl wie C

angenommen und in die Krypta den Salzquell mit dem Dreizackzeichen ver-

legt, sodass Paus. zuerst aus der Westhalle D auf einer Treppe zum Ober-

geschoss von C empor und dann, wiederum durch die Westhalle, in die

Krypta hinabgestiegen wKre, um zuletzt den ganzen Westbau wieder durch

die Korenhalle zu verlassen (s. A. M. II Taf. I). Andrerseits ist darauf

aufmerksara gemacht worden (Schubart Philol. XV 394), dass Paus. mit SitcXoD;

bei Baulichkeiten immer nebeneinanderliegende Rtlumlichkeiten versteht; und
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die den Hauptbeweis abgebenden Fensterschlitze, die vor Bdtticber allgemein

ais niittelalterlich (Schiessscbarten) betrachtet worden waren, sind auch nach

Bdttichers Untersachungen fiir der christlichen Zeit angehdrig erklart

worden, nicht nur von Rhangabe A. M. YII 264, sondern auch von

Borrmann (ebd. VI 383), ais vermuthlich zur Beleuchtung der unter den

Emporen der byzantinischen Kirche befindlichen Seitengiinge eingearbeitet.

Kann demnach die Zweistbckigkeit des Raumes 0 nicht mehr gehalten

werden, so ist o'.xXouv am besten mit Thiersch, Julius, Borrmann,
Petersen u. a. auf die beiden neben einanderliegenden Raume C und D zu

beziehen. Von dieser Annahme geht nur Furtwangler ab, der, wie er-

wahnt, die Cella C in einen ndrdlichen und siidlichen Raum zerlegt (worauf

das ZiTzkoov des Paus. sich beziehen soli) und den Salzquell dem ndrdlichen

zuweist. Dass der Salzquell auf der ndrdlichen Seite lag, ist allerdings sehr

wahrscheinlich, denn unter dem Fussboden der Nordhalle befindet sich links

von der Eingangsthiir eine alte Krypta, zu der eine kleine Thtir in der Nord-

mauer fiihrt (s. die Beschreibung bei Julius S. 24 f.); in dieser Krypta, in

der Julius die Behausung der Erichthonios - Schlange vermuthete (mit

Bursian I 318), haben wir nach den Untersuchungen Borrmanns a. a. 0.

380 das Dreizackmal im Felsen (Z. 16) anzusetzen, das jedenfalls nicht weit

von dem Salzwasserbrunnen lag; ein bedeckter Gang verband beide (Furt-

wangler S. 196).

Wie die Wand, welche die Westcelia C von der Westhalle T> schied,

gegliedert war, wie viel Thuren sie hatte, ob oben ofifene Pfeilerstellung

war etc., lasst sich nicht mehr ausmachen; vgl. Bdtticher Ztschr. f. Bau-

wesen S. 213, Michaelis S. 23, Julius S. 22 f.; ebensowenig ist uber die

Anlage der Westcelia selbst, bei der von verschiedenen Seiten hypaethrale

Anlage angenommen worden ist, irgend eine sichere Vermuthung aufzustellen;

die Rekonstruktionsversuche gehen hierin sehr auseinander.

Der Salzquell, den Poseidon ais Zeichen seiner Macht auf der Akropolis

geschaffen, hiess nach Apollod. III 14,1 ’Ep£7 &yjt<;. Vgl. Strab. XIV 396,

Paus. VIII 10,4, wo aber nicht die Karer von Aphrodisias genannt werden,

wie hier Z. 14, sondern die von Mylasa. Michaelis fasst in seiner Aus-

gabe nach Jahn die Worte xouxo jxsv bis xvsuaavxi ais Parenthese, bezieht also

das Rauschen der Wellen auf den karischen Quell.

S. 61,18. Mit dem neuen Absatz verlasst Paus. das Erechtheusheiligthum

und wendet sich der dstlichen Cella der Athene Polias zu. Welchen Weg er

dabei genommen, ist nicht ersichtlich. Wenn wir wiederum von denen, die das

Poliasheiligthum in der westlichen Abtheilung suchen, absehen, so nimmt

Michaelis S. 27 an, Paus. habe den Westraum wieder durch die Korenhalle

verlassen und sei von der Osthalle her nach der Poliascella B gekommen, da

zwischen den Cellen B und C keine Verbindung bestanden habe; auch

Curtius Stadtgesch. S. 300 bezeichnet die Cella der Athena ais nur von

Osten zuganglich, ebenso Petersen S. 6 f. und Furtwangler S. 190.

Hingegen meint Julius S. 21, dass von der hdher gelegenen Ostcella eine

Treppe in die tiefer belegeneWestcelia fiihrte, wie bereits Tetaz annahm

und nach ihm Beule, die diese Treppe ebenfalls an die Stidwand verlegen;

Pausanias I. 19
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nur schneidet sie bei ihnen in die Ostcella ein, bei Julius in die Westcella,

\vo er eine Saulenstellung ais Deckenstiitze anordnet. Fiir die Annahme einer

direkten Verbindung spricht unsres Erachtens doch, obgleich Michaelis

S. 36 f. es bestreitet, die bekannte Geschichte aus Philochoros bei Dionys.

Hal. de Dinarch. 13 von der Hundin, die st; tov Ilo/.tctoo; vswv stosX&oDoa

ym ou3a st'; xo Iltzvopoasiov srl xov ^(uixov dva^ctact xoti spxsioy Aio; xov utto xrj sXctttz

xaxdxsixo. Denn die Geschichte ist viel natiirlicher, wenn der Hund aus der

Ostcella direkt uber die Treppe nach dem Westraum und aus dieseni durch

die Thiir in der Westmauer ins Pandroseion hinablief, ais wenn er, wie

Michaelis annimmt, aus dem Poliastempel wieder hinauslief und um den

Tempel herum Uber die grosse ndrdliche Treppe und so durch die Xordhalle

ins Pandroseion gelangte.

S. 61,19. ouosv XI y;33ov, xi; zuerst von attischen Dichtern Adjektiven und

Pronominen zur Ijimitirung beigegeben, s. Usener Altgriechischer Versbau

52, vgl. die Sammlung herodoteischer Phrasen bei Stein zu y 33 und W.
Schmid Atticismus I 137. 293. II 157 f. III 68. Bei Paus. steht oOosv xi T

35.5. 6. 11 25,10. lll 19,6. 23,11. 25,6. IV 10,2. 35,9. V 13,8. 21,6. VI

13,9. 24,6. VI) 16,4. 22,9.23,8. Vlll 22,4. IX 11,2.24,2. 27,1. 30,3. 39,13,

xoXti XI V 11,9. IX 31,5. 34,6. X 31,10, xoXt; xi II 27,5. VI 20,19. Vlll

45.5. IX 4,1, rXiov xi II 21,10, IV 10,3. 15,4. X 38,7, xoXXip xi I 21,2, xoXXiji

XI V 27,4, oy xoXX^ xm IV 5,5. VII 5,13, 7,7. 18,10, oXqip xi V 14,8. VI

15.6. X 32,2, jjLctxpip orj xivi IV 24,2, xa; xi; VII 10,11, sxaaxd; xi; IV 9,10,

dxoidv XI I 27,3. 28,10. II 35,8, 6'ds p.; X 14,4, xoioDxd; xi; IV 10,6. 36,3,

X01030 S xi; IV 4,6. VII 24,11. — {ts-(dXo); otj xi VIII 16,4, jiaXXdv xi III 16,7.

26.3. V 1,4. VII 7,7. 8,9, oGxo, o/j xi II 8,2. 21,9. 37,4. IV 35,12. V 7,7

(xoXuv
07J

XI oyxti)). VIII 12,1. 16,4. X 28,1, xdvy xi X 9,2, xspioad); dr) xi III

6.3. 12,9. 19,4. Vlll 9,7. 14,8. 48,6. IX 12,6 (ohne drj xi VI 26,5. X 17,3.

28.6. xspiaodxspdv XI steht l 24,3), oyxi II 4,3. IV 35,9. V 27,3, ou fdp xi II

11.1. 19,5. 23,6. III 1,9. IV 8,12. 18,7. 33,7. — Bemerkenswerth ist die

Vorliebe fiir die Verbindung d>j xi;, s. die Fiille im Vorausgehendcn und vgl.

xaxd dyj xi Xd^iov u. U. I 44,1. 9. II 31,5. IX 32,10. (wahrscheinlich auch IX

29,3 xaxd (drj) xi {xdvxsyita). II 33,1. V 25,2. VII 15,5. VIII 12,8. 14,6. 15,3.

43,5. IX 5,9. 25,2. 29,8. 32,10. III 5,8. 10,3. Auflfhllig xaxd drj xi dpyaiov

ohne Substantivum III 13,5, es ist wohl eHo; einzuschieben wie l 44,1. V
25.2, £t dij XI I 4,6. VIII 43,1. 49,3, e? drj xi d>,Xo II 17,7. 28,7. 37,5. V
21,14, VI 5,1. VII 24,10. VIII 18,4. 27,1 52,1. X 19,2.

S. 61,21. Altes Bild der Athena, das in der Cella der Athene

Polias aufbewahrt wurde, ein angeblich aus Olivenholz gefertigtes (Athenag.

leg. pro Christ. 17) Schnitzbild, ^davov, vgl. Plutarch de Daed. Piat. frg. 10

p. 762 B (Wyttenb.), Euseb. praep. evang. X 9,22. In den Inschriften heisst

das Bild meist Uso; schlechtweg, s. Jahn-Michaelis z. d. St. Sein hohes

Alter driickte die Tradition dadurch aus, dass es nach Paus. vom Himmel

gefallen, nach anderen von den Urbewohnern (Plutarch 1. 1.), von Erichthonios

(Apollod. lll 14,6) oder von Ivekrops (Euseb. 1. 1.) gestiftet war; nur

Athenag. leg. 14 nennt den Endoios ais Verfertiger. Die Figur zeigte die

Gdttin im Typus der Promachos, mit Helni, Schild, Aegis und Lanze, s.
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Wieseler coniect. in Aeschyl. Eumen p. LXIIund 103, Jahn de antiquiss.

Min. simul, p. 9 ff. Bekanntlich war es dies Athenenbild, dem am Panathe-

naienfeste der von den Athenerinnen gestickte Peplos dargebracht wurde.

Sein Platz in der Cella war vermuthlich in der Mitte der Wand, dem Ein-

gang gegenuber; Rhangabe A. M. VII 321 wollte die an der innern siid-

westlichen Ecke derWesthalle befindliche Nische fiir den Standplatz des alten

Atbenenbildes ausgeben, was ganz undenkbar ist.

Was die Cella der Atheue Polias selbst anbetrifft, so ward oben erwahnt,

dass Bdtticher und Michaelis auch sie, wie die westlicbe, auf Grund der

besprochenen Fensterschlitze fiir zweigeschossig hielten, was Borrmann a. a.

0. VI 383 auch fiir die Ostcella zuriickwies, ebenso Julius, Petersen

u. a. Die Anordnung des Innern bleibt im Uebrigen auch hier ganz unge-

wiss; in der Regel wird in den Rekonstruktionsversuchen eine Saulenstellung

ais Deckeustiitze angenommen; Bdtticher legte noch zu beiden Seiten der

Thiir je ein Fenster an, was sicher uberfliissig ist, da ja die goldne Lampe

eben nur den Zweck haben konnte, die Cella, die durch die Thiire zu wenig

Licht erhielt, zu erhellen.

ebd. xoTs o£ ovo|jLaCo|ji£VT[] xoXsi, Ygl. Thuk. II 15: xa os rpo touxou (vor dem

Synoikismos) -q dxpdxoXi^ r\ vDv ouaa ttoXiq r^v.

S. 62,2. Goldne Lampe, von Kalliraachos gefertigt. Da die

selbe angeblich einmal mit Oel gefiillt ein Jahr lang brannte, so muss der

Oelbehalter von sehr betrachtlicher Grosse gewesen sein. Der dazu benutzte

Docht von Xtvov Xap-daiov muss, der Beschreibung nach, von Asbest gewesen

sein, der sonst auch djxtavxo; hiess und nach Diosc. I 155 auf Kypern vorkam;

es ist daher nicht ndthig, Xtvou in Kapuaxtou zu iindern (wie Politus

vorschlug, weil Asbest vornehmlich aus den Steinbriichen von Karystos auf

Euboia kam, nach Strab. X p. 446), vielraehr kam der hier gemeinte von

Karpasia auf Kypern. Andere Erwahnungen dieser „ewigen Lampe“ (dapsaxo;

XoyyoQ) hei Strab. IX p. 396, Schol. Hom. Od. XIX 34, Plut. Sull. 13.

S. 62,6. Eherne Palme, ais Rauchfang dienend; Beule denkt sich

diese ais Kandelaber, Julius ais stilisirten Stamm hinter der Lampe stehend,

iiber der sich die Blatter wie ein Rauchfang ausbreiteten, wahrend der Rauch

durch einen kleinen verborgenen Schornstein entwich. Benndorf Kultbild

d. Ath. Xike S. 40 niinmt an, dass der Rauch durch den hohlen Stamm ab-

gefiihrt wurde. Ders. erinnert daran, dass die Athener fur den Sieg am Eu-

rymedon ein Palladion auf einer ehernen Palme nach Delphi weihten (Paus.

X 15,4, Plut. Nic. 13), und meint, dass die Lampe des Kallimachos um dieselbe

Zeit entstanden, wenn auch zunachst erst fiir den provisorischen Bau, der dem

spateren Erechtheion vorherging, bestimmt gewesen sei. Furtwangler
S. 201, der letzteres abweist, halt doch auch die Palme fiir bedeutungsvoll,

ais Symbol des bezwungenen Orients, und glaubt, dass mit dem Palmbaum

im Erechtheion man absichtlich an die kimonische Vorstellung vom nationalen

Siege iiber den Orient angekniipft habe.

S. 62,7. Kallimachos wird hei Plin. XXXIV 92 ahnlich charakterisirt

wie hier: ex omnibus maxume cognomine insignis est Callimachus semper ca-

lumniator sui nec finem habentis diligentiae, ob id catatexitechnus appellatus,

19 =^
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memorabili exemplo adhibendi et curae modum; huius sunt saltantes Lacaenae,

emendatum opus, sed in quo gratiam omnem diligentia abstulerit. Der Bei-

name lautet im Cod. Barnb. calatexitechnus, in den iibrigen catotexitechnus,

bei Vitr. IV l,10catatechnos(resp.catathecnos); anunsererStelle fiihren die bessern

Hss. vvie bei Plin. auf xaxaTr^^t-syvov, das seine Erklarung findet durch die bei

Dion. Hal. de v. Demosth. 51 iiberlieferte Redensart xaxanjxsiv st; TctOxa xd;

xsyva;, vgl. Hobert archaeol. Mitrch. S. 59. Kallimachos (vgl. uber ihn

Brunn I 251) soli auch Erfinder des korinthischen Kapitells gewesen sein;

Furtwiingler a. a. 0. weist nicht mit Unrecht darauf hin, dass sicherlich

nicht nur zufailig das Erechtheion das erste Denkmal in Athen ist, an dem

der im korinthischen Kapitell verwendete Akanthus seinen Einzug in die

Ornamentik hiilt (s. ders. Sararalg. Saburofif Bd. I Eiiil. S. 8). Hingegen kann

die Angabe des Paus., dass Kallimachos zuerst den Marmorbohrer erfunden

habe, nicht richtig sein, da derselbe bereits in friiheren Werken nachweisbar

ist. Sehr bedenklich ist auch die von Furtwiingler 8. 205 geiiusserte Ver-

muthung, dass das Original des sog. kapitolinischen Puteals nicht nur eine

Arbeit von Kallimachos (dessen Richtung Furtwiingler fiir archaisirend

hiilt), sondern sogar die beim Bau des Tempels neu hergestellte Miindung des

Brunnens im Erechtheion (oben 8. 61,13) gewesen sei. Denn Puteale, wie

das kapitolinische, das korinthische, das madrider, waren an Tempelbrunnen

angebracht, deren \Vasser zu ritualen Zwecken geschbpft wurde; davon ist

aber bei dem (ppiap des Erechtheions nicht die Rede. Man vgl. die Bemer-

kungen Kekules CJ. g. A. 1895, 627 zu Furtwiinglers Hypothesen uber

Kallimachos.

Gap. XXVII.

Weihgeschenke im Tempel der Athena Polias. Ihr Oelbaum. Die

Arrhephoren. Statue der Priesterin Lysimache. Kampfgruppe
des Erechtheus und Eumolpos. Statuen des Tolmides und seines

Sohnes. Athenastatuen. Eberjagd. Kampf des Herakles mit

Kyknos. Einiges von Herakles und Theseus. Minos und

^linotaur os.

8. 62,11. Hblzerner Hermes, ein altes Xoanon, angeblich von Ke-

krops geweiht; die ihn bedeckenden Zweige sind jedenfalls auch ais geweihte

aufzufassen; die von O. Mulier kunstarch. Werke T 116 fiir das Bedecken

mit Zweigen vorausgesetzte Ursache
,

niimlich phallische Darstellung,

ist sicherlich zuriickzuweisen. Man vgl. ferner II 11,6 die Bildsliule der

Hygieia in Titane, die mit Haaren der Frauen, die sich ihr zu Ehren scheren,

und mit Biindern fast ganz zugedeckt war, ferner III 26,1 das Bild der Ino

im Tempel am Wege zwischen Thalamai und Otylos, das man vor Kriinzen

nicht sehen konnte, und VIIl 39,6 die Bildsaule des Dionysos Akratophoros

i
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in Phigalia, dessen unterer Theil vor Lorbeer- und Epheublattern nicht

sichtbar war.

ebd. Weihgeschenke im Polias-Tempel : 1) ein alter Klappsessel,

orfpo; d/laota;, angeblich ein Werk des Daidalos, vernmthlich kunstvoll ge-

schnitzt in alterthumlichem Stile; Sillig erklart ihn ohne Grund fiir eine

Erzarbeit (catal. artif. p. 173). Nach Demosth. XXIV 129 befand sich ein

oicppo; apfupdxoy; ebendort, der aber nicht mit jenem zu identifiziren ist, da er

aus der Perserbeute herriihrte und nach Harpocr. v. dpppoTrou; ot<ppo(; derselbe

Sessel war, von dem aus Xerxes der Seeschlacht bei Salamis zusah. Freilich

bemerkt Harpocr. dazu : dvsxsi-o st; xdv IlapQ-svojvo: xrjc, ’A9-r]va;; doch liegt da

entweder eine Yerwechslung vor, oder man hat mit Michaelis Parthenon

S. 291 zu lesen: st; xdv dpyotiov vsd)v x^; ’AllYjvo{;. — 2) Aus der Perserbeute

(Thuc. II 13 erwahnt axula Mrjdizct ais zum dfifentlichen Schatz der Athener

gehbrig) der Harnisch des Masistios, den er ais Reiterfuhrer in der

Schlacht bei Plataiai getragen; nach Herod. IX 22, war es ein goldner

Schuppenpanzer (Xstcioioxo;). — 3) Der Dolch (dxivaxYj;) des Mardonios;

auch bei Demosth. 1. 1. erwahnt, wonach er 300 Dareiken werth war. Dies

Anathem erwahnt auch Dio Chrys. or. H p. 85 R. Der ctxivctxY]; ist bei

Persero, Skythen und andern Orientalen Xationalwaffe; es war ein grosses

Dolchmesser mit grader Klinge, das an der rechten Hiifte getragen wurde,

wahrend das Schwert, resp. der krumme Siibel, an der linken hing, s. die Abb.

bei Texier descr. de la Perse pl. 144 bis. Ein solches Dolchmesser von

schoner griechischer Arbeit ist bei Nikopol gefunden worden, s. Compte rendu

de la comm. archeol. de Petersb. p. 1883 pl. 5 p. 173. — Andere, von Paus.

iibergangene Weihgeschenke im Erechtheion stellt Jahn- Michaelis p. 26,7

zusammen; auch die dort sich aufhaltende Burgschlange erwahnt Paus. nicht,

s. ebd. p. 27.

S. 62,17. UKO avdpd; Sxotpxictxou, Vgl. Herod. IX 64 ctTcoO^vrjaxsi MapBovio;

ut:o Asijivyjaxou avopo; sv S/TctpxTr] Xop'ji.ou.

S. 62,19. Der Oelbaum, das von Athene geschatfene Wahrzeichen,

galt ftir den Stammvater der gesammten Olivenkultur Attikas, besonders von

den jioptai, den heiligen Oelbaumen der Akademie, Suid. s. h. v., Schol. Soph.

0. 0. 701. Der Baum wurde auch ais ctaxrj iXctiV. bezeichnet. Poli. IX 17,

Eustath. ad Od. I 4 p. 1383,6; auch hiess er xap/utpo;, da er ait und ver-

kriippelt war, Hesych. v. ctaxy] eXaia und v. xa-p/ucpo;. Poli. VI 163. Vgl. auch

Plin. XVI 240, Cic. de leg. I 1,2, Hygin. fab. 164, und liber das Wunder

des nach dem Brande neu herauskommenden Schdsslings Herod. VIII 55,

Dion. Hal. XIV 2. — Wo sich der Oelbaum befand, sagt Paus. nicht; doch

geht aus der oben zitirten Stelle des Philochoros, sowie aus Apollod. III 14

1,2 hervor, dass er sich im Pandroseion befand, s. u.

S. 62,20. xaxax«u0':^vGti |xsv .... xotxaxauO-eiaav Bs . . . ., dieses p'^p-ct ix pyjjj.tzxo:;

avctxuxXstv, das schon bei Herodot eine Rolle spielt (vgl. I 8. 19. 30. 73. 130.

n 39. 40. III 4. 39. 41. 64, 82. VI 84. 108. IX 20, s. Pfundtner Paus.

Perieg. imitator Herod. 22 fg.) ist haufig bei Pausanias, vgl. IV 4,6. 26,8.

VI 6,9. 20,12. 22,9. VII 12,4. VIII 7,1. IX 8,2. 26,8. 39,6. 7. 13; hie und
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da wird die Wiederaufnahrae diirch Synonyma bewerkstelligt, s. z. B. VIT

1,6. 26,2. VIII 20,3. IX 15,1.

S. 63,1. ooov ts Btio pXctar^aai luvi/a;, dagegen bei Herod. VI II

55 osuxspirj o£ %spTfj «<ro ijJ-xipyjaio; — — ojpiov pXrzoxov ix xoD axsXs/so; rho'/ X£

Ttyjyualov avaosBpajivjxdxa, ebenso Dion. Hal. a. a. 0.

S. 63,3. Terapel der Pandrosos, auch Ilavopoaaiov genannt, auf In-

schriften besonders, s. Milchhofer S. Q. LII 68. Die Lage dieses Heilig-

thums nebst dem darin befindlichen Oelbaum ist sehr streitig. Friiher wurde

ziemlich allgemein angenomraen, dass es ein Theil des Erechtheions sei; so

betrachtete 0. Mulier a. a. 0. 118 die Westhalle D ais das Pandroseion

und verlegte den Oelbaum in die Karyatidenhalle. Bei Beule ist die Halle

C das Pandroseion, fiir das er demgemiiss, damit der Oelbaum Licht und

Luft habe, hypaethrale Anlage annimmt. Rhangabe A. M. VII 270 fasst,

wie Mulier, die AVesthalleC ais Pandroseion, verlegt aber in diese auch den

Oelbaum, der durch die grossen Fenster der Westwand Licht und Luft er-

halten habe; Uhnlich Forchhammer A. Z. XXXIV 106. Indessen ist diese

Meinung, das Pandroseion habe einen Theil des erhaltenen Baues gebildet,

heut ais abgethan zu betrachten und mit Fergusson, Michaelis, Julius»

Borrmann u. a. anzunehmen, da.ss das Pandroseion in dem westlich an das

Erechtheion anstossenden Bezirke gelegen habe, dass also bei Paus. hier mit

x([> va(j) x^; ’AHr|Vd; nicht die Cella der Athene Polias, sondern das ganze

Gebiiude gemeint sei (vgl. besonders Michaelis A. M. II 31 ff.). Da-

fiir spricht auch die Erwagung der inschriftlichen Zeugnisse, besonders CIA
1 322 und I 44 f., wo der Ausdruck : X(uv xiov(ov xcov ixl xoy xoiyou xoui; xpo^ xoO

IlavBpo3£iou nur auf die Westwand gehen kann, da der Zusammenhang der In-

schrift lehrt, dass eine Aussenwand gemeint ist; vgl. auch AsXxiov 1888

p. 87 fg. I B, Z. 27 u. 41: 6 zpo; xoo llavopoasiou wsxo;, und Furtwangler
Meisterwerke S. 196. Dagegen will allerdings Dbrpfeld A. M. XII 58 in

dem vaor x^; ’A&/jvd; den sog. alten Athenentempel erkennen, den hier Paus.

also zum zweiten Male (s. S. 55,1) erwahne; doch wiirde dadurch die Nach-

barschaft von Erechtheion und Pandroseion nicht aufgehoben. In den Bezirk

der Pandrosos fiihrte oifenbar der Zugang aus der Xordhalle, westlich von

der ins Erechtheion fiihrenden Thiir, da dieser Zugang zwischen Wand und

Pfeiler sonst keinen Zweck hatte; es scheint sogar, dass man iiberhaupt nur

um dieses Pfdrtchens willen die Xordhalle so weit iiber das Hauptgebaude

nach Westen hinaus vorgeschoben hat. Otfenbar schloss die theilweise noch

erhaltene, an die Korenhalle von Osten nach Westen angebaute Mauer den

Bezirk nach Siiden hin ab; Borrmann, der den Oelbaum in unmittelbarer

Nahe der westlichen Thiir ansetzt, nimmt auch die Existenz einer das Pan-

droseion gegen Xorden abschliessenden Mauer an (A. M. VI 376). Wo der

Tempel selbst belegen war, lasst sich nicht mehr ermitteln
;
Michaelis stellte

die Vermuthung auf, er habe in der Ecke zwischen der Westwand und der

siidlichen Peribolosmauer an den Haupttempel gestossen (a. a. 0. 34), doch

weist Julius S. 12 dies zuriick, weil die Westwand keine Marken eines an-

stossenden Baukbrpers trage; indess versetzt auch er ihn (S. 33) an dieselbe
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Stelle, nur freistehend. Dass dicht bei dem heiligen Oelbaum sich der Altar

des Zeus Herkeios befand, erfabren wir aus der besprochenen Stelle des

Philochoros.

S. 63,5. oux £<; dxavzac, Yviopijxa, Vgl. I 4,6 oux Iq «TcavtccQ xsyojpyjxsv 'q

17,1 oux ic ax. szioYjjicz, V 18,4 o'^Xa ic ax., VII 21,7. IX 25,6.

S. 63,6. Arrhephoren, nach Paus. zwei, nach Harpocr. v. dpp-qcpopsh

vier Madcben aus edeln Gescblechtern im Alter von 7—11 Jahren, die jahr-

]ich eine bestimmte Zeit im Dienste der Gottin blieben und wabrend dieser

Zeit ihre Wohnung beim Tempel hatten; es wird daher auch ein Ballspiel-

platz fur sie erwahnt, der mit Statuen geschmuckt war, s. B. A. p. 202,3,

Arist. Lys. 641 mit Scbol., Suid. v. dpp-qcpopia acpmplazpa, Ps. Plut. Vit. X orat,

p. 839 B. Die Differenz der Zahlangaben erklart sich wohl daraus, dass

nach Harpocr. zwei von den vier beim Anfertigen des panathenaiischen

Peplos helfen mussten und vermuthlich die beiden andern zu dem von Paus.

beschriebenen Geheimdienste bestimmt waren; doch hatten sie jedenfalls auch

noch anderweitige Geschafte im Dienste der Gottin. Die Bezeichnung appvjcpopoi

kommt auch in derForm eppq(fopoi vor, Hesych. s. v., Moeris p. 195, auf In-

schriften Jahn-Michaelis app. epigr. 111 £f.; P reller-Robert I 211 sieht

im Namen mit Moeris die Thautragerinnen, zumal die Zeremonie ausdrllck-

lich auf Herse bezogen wird (vgl. ebd. S. 200 A. 2, wo die vorliegende Stelle

mit Ov. met. II 739: medium (thalamum) possederat Herse kombinirt und

geschlossen wird, dass der Kultort der Herse am nbrdl. Burgabhang oberhalb

des Agraulions lag); Ross Arch. Aufs. I 86 erklart sie nur ais Korb-

tragerinnen, Schdll Mittheil. a. Griechenl. ais Pfandtragerinnen. Vgl.

Mulier Kunstarch. Schr. I 160, Schoemann griech. Alterth. II 420, und

liber die nicht sicher bestimmte Kalenderzeit des Festes der dpp-qmpla, fiir das

nur der Monat Skirophorion fest steht (Et magn. p. 149) vgl. Hermann
gottesdienstl. Alterth. § 61,13 und Mommsen Heortol. S. 443. — Den

geheimen Weg, auf dem die Arrhephoren vom Pandroseion nach der Aphrodite

£v xYj-KoiQ (s. Gap. 19,2) gingen, bezeichnet C u r t i u s S. 50 ais noch nicht wieder

aufgefunden, wahrend Lolling S. 351 annimmt, dass damit die aus 23 Stufen

bestehende, jetzt wieder freigelegte Treppe gemeint sei, die zum Agraulion

hinabfuhrte. Mommsen S. 447 ist der Ansicht, dass die Arrhephoren den

gewbhnlichen Weg, d. h. die Propylaien und die grosse Treppe, benutzten.

S. 63,9. ouxa — — ixiaxa|xlvcac, auffallende Freiheit der Konstruktionj

Wesseling (mit Siebelis) glaubte erklaren zu sollen: ouxs rj oioooaa Biowcjiv

sioutcc oxoTdv XI, ouxs otocoai zcdc, cpspouamc; ixiaxai^ivau;, eine Erklarting, der der

Nominativ dva&siaai und die Stellung von otocoaiv widersprechen
;
aber auch die

meisten iibrigen Herausgeber scheinen so zu konstruiren, wie daraus zu

schliessen ist, dass sie nach exiaxai^ivai; einen Punkt setzen; nur Bekker und

Schubart deuten durch Komma und Gedankenstrich nach iTdaza^iwxc, an,

dass sie siouTcz und hziaxa^ivai^ an lipeta und acpiaiv sich anlehnen lassen und in

£0X1 hh — GtuxojjLdxy] eine Parenthese erblicken,

S. 63,15. Statue der Priesterin Lysimache, in der Nahe des

Athenentempels (womit hier wohl wieder der der Polias, nach Dbrpfeld A.

M. Xn 60 freilich der alte Athenentempel, gemeint ist) aufgestellt. Die von
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Toup aufgestellte (von Bekker und Dindorfin ihrem Text gebilligte) Aa-
nahme, dass es sich hier um eine Dienerin der Lysimache, Namens Eueris,

handele und demgemass . . . Aucjiuayjfj zu lesen sei, hat mit Recht fast

durchweg Abweisung erfahren, ausgenommen hei S chubart Jb. f. Ph. CXXI116
und U(rlichs) im Philol. Anzeiger VIII 418, der . . . Aucjmayi^ zu lesen

vorschlug. Vielmehr ist eine Priesterin der Athene Polias gemeint, Lysimache mit

Namen, die auch in einer Anekdote bei Plut. de vit. pud. 14 p. 534 B vorkommt;
und es ist nicht zu bezweifeln, dass die hier erwahnte Statue identisch ist

mit der hei Plin. XXXIV 76 genannten: Demetrius Lysimachen (fecit), quae

sacerdos Minervae fuit LXIV annis. (Ueher den Bildhauer Demetrios von

Alopeke ist zu vgl. Diog. Laert. V 83, Quintii, inst. or. XII 10,9, Luc.

Philops. 18sqq.; dazu Brunn I 255, Overbeck I 503, mit denKtinstler-

inschriften hei Loewy No. 62—64). Die Identifizirung beider Statuen ist

angenommen worden von Siebelis z. d. St., Stephani Mem. de Tacad. de

St. Petersb., Ser. VI T. VIII 486, Jahn B. S. G. W. 1858, 112, Benn-
dorf A. M. I 48, Brunn Ber. d. bayr. Akad. 1880, 483, abgelehnt

nur von Schubart a. a. 0. Der Text ist freilich bei Paus. unzweifelhaft

verdorben. Die Hss. bieten s-jvjpy];, sypyjpic;, sy/jpo?;, euvjpi;, die Ausg. meist mit Pc
su-^pi;, welche Femininform, wie Benndorf a. a. 0. 50 bemerkt, ohne Ana-

logie ist; Benndorf selbst vermuthet eu-(yjp(o;, wahrend Michaelis A. M. II

33 A. 24 £(jyjpri<; (im Sinne von „wohlgefiigt“) beibehalten will, und Jahn B.

S. G. W. 1858 S. 111 A. 5 su^pi;, ais aus einem Epigramm herriihrend^

vertheidigt. Brunn a. a. 0. schlug vor, eine treuherzige Alte,“ was

trotz seiner Berufung auf II 26,9 der Schreibweise des Paus. durchaus

unangemessen ist. Benndorf und Michaelis nehmen ferner nach cpajjLsvyj

eine Liicke an. Gemeint ist damit jedenfalls die (metrisch ahgefasste) Dedi-

kation der Statue (vgl. Paus. VI 13,6, ib. 17,6); es ist wahrscheinlich, dass

die Inschrift mehr mittheilte, ais die allgemeine Bemerkung, vielleicht (wie

Benndorf vermuthet), (pafiivrj [oia -zzosdpwv y,cd S^yjxovxa iidiv ’A9-rjv«;] 5iaxo-

vo; sTvai. Es ist auch wahrscheinlich, dass die fragmentarisch erhaltene

Kiinstlerinschrift C I A II 1376 (Loewy N. 64), die auf der Akropolis ge-

funden worden ist und bei der die Reste ovxa o’ sxtj [zjal -hoapcc von selbst

auf die Ergiinzung i^^xovxa o’ irq xc:i -hoapa fuhren, zu der in Rede stehenden

Figur gehdrte, s. Benndorf A. M. VII 47.

S. 63,16. Eherne Kampfgruppe des Erechtheus und Eumolpos
Nach Paus. miisste der Gegner des Erechtheus Immarados, der Sohn des Eu-

molpos (sonst auch Timaros genannt), sein, doch ist der von Erechtheus beira

Kampf zwischen Athenern und Eleusiniern getddtete auch bei Apollod. III

14,4, Steph. Byz. Aa‘lioc|>, Hygin. fab. 157, Eumolpos; die andere Tradition

erwahnt Paus. auch I 5,2 u. 38,3 (s. zu S. 10,13), ferner Schol. II. XVIII

483 und Schol. Eur. Phoen. 854. Den Kampf zwischen Erechtheus und Eu-

molpos wollte Lolling G. g. N. 1874 N. 2 im Ostfries des Theseions

dargestellt erkennen, unter Zustimmung von Engelmann bei Roscher 1 1300.

— Michaelis A. M. II 85 hat die Vermuthung aufgestellt, dass sich aui

diese Gruppe die Bemerkung des Paus. IX 30,1: epyov xuiv MtipwvoQ jxccliaxa

d^wv |jL£xa Y£ xov ’A^yjvY]oiv ’Ep£x9-£« beziehe, dass also nicht, wie andere meinen,
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die unter den Eponymenstatuen (I 5,2) befindliche Figur des Erechtheus,

sondern die hier erwahnte Gruppe ein Werk des Myron war, fiir den ein

solches Hauptscheina besonders passend sei; zustimmend Wilamowitz Kyd-

athen S. 126 und Sauer Anf. d. statuar. Gruppe S. 60. Bedenken aussern

Kalkmann S. 192 A. 2 und Furtwangler S. 394 A. 1. Gurlitt S. 290

(vgl. S. 309) will auf die Ortsbezeichnung A&yjv^aiv iiberhaupt keinen

Werth legen.

S. 64,1. Statuen des Feldherrn Tolmides und seines Sehers;

der Name des letzteren ist verloren gegangen (iiber die dazu geausserten Ver-

muthungen s. die Anmerkung im krit. Apparat). Nach dem Wortlaut des

Paus. muss man annehmen, dass diese Figuren auf derselben Basis standen,

wie die Erechtheusgruppe; nach Lolling S. 351 wohl nicht in einer Reihe,

sondern so, dass sie nach verschiedenen Richtungen gekehrt waren. Derselbe

bemerkt, dass dem Westende der grossen Stiitzmauer des Erechtheionareals

gegeniiber eine dafur passende Basis inForm eines rechten Winkels gefunden

worden ist; der ktirzere Schenkel ist nach dem Erechtheion, der langere nach

Norden gerichtet.

ebd. Zum Zug des Tolmides vgl. Thuk. I 108, dazu Diod. XI 84 und

Schol. Aeschin. II 75, wonach derselbe stattfand unter dem Archon Kallias,

01. 81,1. Xach Diodor nahm Tolmides damals auch Naupaktos, dieses gaben

die Athener den Messeniern nach dem Fall von Ithome (01. 81,2); die Ein-

nahme von Naupaktos war kurz (vswcjxt) vor der Kapitulation von Ithome er-

folgt, Thuk. I 103, Diod. a. a. 0. Der gewbhnlichen Annahme, wonach also

der Zug des Tolmides 456/455 stattgehabt hat, tritt A. Bauer Literarische

und historische Forschungen zu Aristoteles iroX. 121 ff. entgegen; nach

ihm ware vielmehr 454 das Jahr des Zuges. Was die einzelnen Angaben

des Paus. betrifft, so wird die Zerstbrung der Schiffswerfte von Gythion

durch Thuk., Diod. und den Schol. zu Aesch. bestatigt, das siegreiche Treffen

gegen die Sikyonier durch Thuk. (Sixuojviou; sv axopdasi xrjQ ixpdxrjaav) und

die Einnahme von Boiai und Kythera durch den Scholiasten.

S. 64,8. x^<; i[9jc; xtjv iroUyjv, hie und da geschieht es, dass (o) xoXuq und

Superlative sich in Numerus und Genus einem im Singularis stehenden Gene-

tivus partitivus assimiliren, ein ungenauer Sprachgebrauch, der namentlich

hei Plato auftritt, s. Kriiger 47, 28,9 und Glassen zu Thuk. I 2,3.

ebd. Xaipwvsiav, s. Thuk. I 113, Diod. XII 6.

S. 64,9. £? TY]v 'Ahocpxtav, nach Thuk. a. a. 0. und III 62 fand die

Schlacht statt ev Kopwvsta, nach Xenoph. Mem. III 5,4 iv As^aosta.

ebd. x6 xdv 7^oYj axpdx£U|ia, die Stellung von nach %dv wie II 13,7. IV
6,6. 7,1; vgl. xd TcoXkd xt^q ’Aata; IV 17,5. 1 17,4. V 1,9.

S. 64,11. Archaische Athenastatuen von Bronze. Dass es eherne

waren, geht aus der Bemerkung, dass im Feuer nichts davon abgeschmolzen

sei, hervor. Die andere, seltsame Bemerkung, die Figuren hatten so gelitten,

dass sie zu schwach waren, um einen Schlag zu vertragen, soli wohl

nur besagen, dass die (natiirlich hobl gegossenen) Statuen Beulen auf-

wiesen.
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S. 64,12. iiriXaps —
>5 dieselbe Verbindung 1 20,2. 111 4,1. Vlll

42,5. — II 5.5. IX 3,8.

S. 64,14. oc£(p3; OU02V oloGf, si’, vgl. 128,1. 37,4. II 18,2; dagegeii oOx iyoj

37/5(1»; simsTv, siX2 I 22,4. 1[ 35,2.

ebd. Eberjagd, vielleicht die kaly don ische; es geht aus dem Wort-

laut des Paus. nieht hervor, ob das eine Gruppe oder ein Relief war, ebenso

beim folgenden Kunstwerk.

S. 64,15. Kampf desHerakles initKyknos, auch am amyklaiischen

Throne dargestellt, s. 111 18,10; uber noch erhaltene Darstellungen (vor-

nehrnlich Vasenbilder) s. Engelraann A. Z. XXVII 186 und bei Roscher

11 1692, Heydemanu A. d. 1. Lll 80. — Der Kampf des Herakles mit

Kyknos, dem grausamen Wegelagerer, der an der Strasse von Tempe nach Ther*

mopylai den Wanderern auflauerte, fand nach Schol. Hom. 11. XXlll 346 genauer

statt im Hain des pagasaiischen Apollon, iv’hnjvip Wyctfa;, nach Nicol. Damasc.

fr. 55 (P. II. G. 111 389) und Apollod. II 7,7, dagegen 11 5,11 am Fluss

Echedoros in IMakedonicn. Der Thraker Lykos wird selten erwiihnt, Martis

filius heisst er bei Hygin. f. 159, bei Eur. Alc. 502 wird ein Sohn des Ares

Lykaon genannt, der mit diesern Thraker Lykos (‘benso identisch ist, wie Lycus

rex insulae Propontidis, der die Argonauten freundlich aufnahm, Hygin. f. 18.

Da in unserer Stelle von Spielen die Rede ist, bei denen Kyknos den

Lykos getfidtet habe, so stellt Engclmann bei Roscher 1691 die Ver-

muthung auf, es seien das die Leichenspiele zu Eliren des Pelias, vgl. Hygin.

f. 273, wo dann gelesen werden solite: Cygnus Martis filius armis occidit

Lycum, statt des Pilum der Ueberlieferung.

8. 65,1. Zum zweiten X070; vgl. Plut. Thes. 3 u. 6.

S. 65,4. Hronzene Statue des Theseus, der die fvcopniiotxa unter

dem Fels hervorholt, der Fels war aus wirklichem Stein gebildet. Die »Szene

ist auf Kunstwerken bfters dargestellt; so auf einem Relief der Villa Albani,

Zoega Bassir. 48, ein iihnliches s. Duhn A. Z. XXXV 171 N. 104, der

die Reliefs fiir Nachbildungen der athenischen Gruppe hiilt (das Wandgemalde

Mus. Borb. II 12 stellt jedoch nicht l’heseus und Aithra, sondern lo und

Argos vor, s. Helbig campan. \Vandgemfilde 8. 38 N. 131); auch auf atti-

schen Miinzen kommt die Szene vor (Beule Monn. d’Ath. 398,2, Imhoof-

Gardner DD 2 (uns. Taf. XI 17), iihnlich auf megarischen, ebd. M 11),

wahrscheinlich ais Kopie der athenischen Gruppe (vgl. Imhoof-Gardner

p. 146). Ueber die Denkmiiler, die sich auf diese Siige beziehen, handelt ein-

gohend Wieseler G. g. N. 1886, 65 11.

8. 65,5. Gruppe des Theseus mit dem marathonischen Stier.

Auch diese Szene ist auf Kunstwerken sehr haufig dargestellt; vgl. die Zu-

sammenstellung bei Heydemanu Analecta Thesea (Berol. 1865) p. 21 ff.,

liber die Darstellungen auf Miinzen Imhoof-Gardner a. a. 0. mit Taf.

DD 7 fg., uns. Taf. XI 18 fg.

8. 65,7. Paus. meint xov ev Kvio3ii) xaypov V 10,9.

S. 65,8. Ein parnasicher Ldwe ist nicht bekannt, wohl aber ein par-

nasischer Eber, s. Odyss. XIX 439. K. F. Hermann vermuthet darum
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im Philol. III 517, es sei Il£pjj.r)aioQ (od. y«p«opaToc), Wieseler G. g.

N. 1885, 334, es sei Tsujtyjaioc; zu lesen; richtiger nimmt man einen

Irrthum des Paus. an, der aus dem parnasischen Eber einen parnasischen

Lbwen oder ans dem kithaironischen Lbwen einen parnasischen machte; doch

wiire es auch moglich, dass die Worte xal 6 Ilapvdaioc; urspriinglich nach h/

Kpojiuwvi gestanden haben, wo sie ganz am Platze waren.

S. 65,13. — iv bemerke die gesuchte Wortstellung.

S. 66,1. Ueber das Labyrinth in Knosos s. Hbck Kreta I 56 ff.; in

Wirklichkeit war dasselbe eine Grotte, aus der dichterische Fiktion einen

Ban maclite, den Daidalos dem Minos zur Autbewahrung des Minotauros

aufgefiihrt habe; vgl. Hdfer bei Roscher II 1778 fif. ohrjom hangt wohl von

dyaiv ab, nicht von Xsyojtsvw, vgl. I 22,5. III 18,11, wo beide Male bei der

Erwahnung des Minotauros xaXotiiJ.£vo; beigefiigt ist. Ist dem so, so hat Paus. ,

nicht die bekannte Version im Auge, nach der die athenischen Jiinglinge und

Jungfrauen dem Minotauros ais Opfer bestimmt waren, sondern diejenige der

Kreter, wonach, wie Philochoros berichtete, (ppoupd 5 Aapupiv&oc; ooZh syojv

xcfxov dW’ ^ To oictcpyysiv “ouc; cpuXaxxo|j.£vouc, Plut. Thes. 16. Der InfinitiV des

Zweckes nach dysiv hat nichts Auffallendes; zwar pflegt nach dyav das Par-

ticip fut. zu stehen, vgl. I 3,5. 8,3. III 18,11. 12. IV 22,1. V 6,8. 19,5,

aber finalconsecutive Infinitive finden sich sehr oft, s. z. B. nach: «tpsTa&ca I

15.3. 25,3. VI 24,3. VIII 1,4, dvajiivsiv VII 16,1, «xoXsittsiv und xc^xaXetxsiv I

6,8. II 6,2. III 1,2. 8. 8,5. IV 10,5, «TcoaxiUsiv VI 18,3. VII 14,1. 15,8. X
36,6, dcpixiaO^ai X 23,1, oioovai VI 3,6. 7. 5,2. IX 14,1, £X£af>at. IX 13,4, emrpi-

Tcsiv VII 17,5, etJxpsTCiCsiv I 12,2, -Kapa^dXXsiv IX 7,2, Tzapiysiv X 19,10, ir£|JL7C£!,v I

7.3. VII 9,3, TCpoisvai X 18,3 u. s. w.; IV 35,7 stehen Infinitiv und

Part. fut. im Wechsel (xaxtaaiv i-itt xd irXoTa olvov xs dxoBoaSm xai ix xiov ^ap^dpojy

dvxiIy]']jo|i£voi).

Gap. XXVIII.

Kylon. Athena des Pheidias. Reliefs auf dem Schilde der Pro-

machos. Eherner Wagen und Lemnische Athena des Pheidias.

Mauern der Akropolis. Klepsydra. Hohlen des Apollon und des

Pan. Areiopag. Heiligthum der Semnai. Statuen des Pluton,

des Hermes und der Ge. Grab des Odysseus. Excurs uber die

athenischen Ger ichtshbfe.

S. 66,4. Eherne Statue des Kylon. Furtwangler A. M. V 27

A. 1 nahm an, es handele sich hier nicht um ein von den Athenern dem

Kylon gesetztes Denkmal, sondern um ein Weihgeschenk der Familie Kylons,

nach einem Siege desselben; ihm stimmt Kuhnert Jb. f. Ph. Suppi. XIV 278

zu, mit der Modifikation, dass die 'Widmung erst nach dem Tode des Kylon

erfolgte, event. liege vielleicht auch eine Verwechslung des beriichtigten

Kylon mit einem gleichnamigen Privatmanne spaterer Zeit vor. Dagegen

meinte A. Schafer A. Z. XXIV 183, den Grund fur Errichtung der Statue
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des Kylon in der Tendenz zur Siihnung der Blutschuld (wie Thuk. I 134

bei den Standbildern des Pausanias) zu finden, allerdings erst ira perikleischen

Zeitalter, dera auch die gepriesene Schbnheit der Figur entsprechen wurde.

Doch widerspricht Loeschcke A. M. IV 295 A. 1 dieser Verinuthung und
ineint, die Beraerkung iiber die Schbnheit sei durch das Epigrainra der Sieger-

statue hervorgerufen worden.

ebd. yaXxouv av={>£oc£v, so I 26,3. V 24,4; dagegen V 17,3 'Epji.f^v

11 17,6.

S. 66,5. xypavvtoa 6'ijloj; pouXstiaavxot, zur Saclie Herod. V 71, Thuk. 1 126.

Beira konzessiven Partizip steht ojioj; haufiger ais xatTcsp, vgl. I 2,6. 13,4. 22,8.

43,7. IV 7,5. 10,3. VI 3,1. VIII 49,6. X 19,7; xaktp II 17,7. III 8,10.

9,2. 7.

S. 66,6. dvsXojicvo; oiaciXoy vixrjv ’OXujizixrjv, Eus. zu Olympiade XXXV
(640) : }H'prjTpo' Ac£X(i)v axaoiov, xcd otauXov KoXojv ’A&rjvato; 6 izi&sjtevo; xypctwioi.

S. 66,7. t>'j-(ctxipa S. Gap. 40,1.

ebd. /(Mpl; oz Xj o3a xaxiXe^ct, Vgl. Gap. 14,5. 27,1.

S. 66,9. Eherne Athene des Pheidias. Ais Verfertiger der grossen

Athene auf der Burg (raeist zum Unterschiede von der Parthenos ais Athene

Proinachos bezeichnet, doch ungenau, da der Typus der Promachos die Gbttin

in der Angriffstellung zeigt) nennt nur Paus. den Pheidias; ausser hier auch

IX 4,1 (vielleicht auch A^II 27,2); bei Demosth. XIX 271 wird sie nur ais

y/xXxy}
>5 jjLcYctXrj ’A&r,v<z erwlihnt; ebenso ais '/aXxf^ neben der Parthenos und

der Lemnierin (s. S. 66,16) bei Aristid. L p. 408,15. Sonst werden ais die

xpta a-giXpctxa der Athene auf der Burg das alte Schnitzbild der Polias, die

Parthenos und die eherne bezeichnet, s. Schol. Aristid. XLVI p. 218,10

(III 657 Dind.), Schol. Demosth. XXII 13 p. 597,8 (wo die eherne ais

Ilpopayo; unterschieden wird); beira Schol. Aristid. XI 11 p. 187,20 (III 320

Dind.) wird ais Melster der ehernen Athene Praxiteles genannt, und darnach

niramt FurtwJingler S. 52 an, sie sei ein AVerk des iilteren Praxiteles ge-

wesen, eines SchUlers oder Mitarbeiters des Pheidias, und nur die Vulgar-

tradition habe das Werk dera letzteren zugeschrieben. Bei Plinius scheint sie

linter den Werken des Pheidias nicht genannt zu sein. Die XXXIV 54 ge-

nannte Minerva ex aere des Pheidias ist die Lemnierin; die von Petersen

(observ. in Plin. hist. nat., Kopenhag. 1824 p. 6) aufgestellte, von Urlichs
ira Rh. M. XIV 599 (unter Zustimmung von Welcker griech. Gbtterl.

II 281 A. 10 a) vertheidigte Annahme, es sei mit der bei Plin. ebd. erwiihnten

cliduchiis die eherne Kolossalstatue gemeint (und dadurch auch die folgenden

AVorte: et alterum colossicon nudum erst verstandlich) hat Jahn B. S. G.

W. 1858 S. 110 mit Recht zuriickgewiesen. Michaelis A. M. II 91

A. 1 glaubt, dass die Worte fecit et cliducura ein spiiterer Nachtrag sind,

der au falscher Stelle vora Rande in den Text gerathen sei und dort die Er-

wShnung der Promachos verdrangt habe, die etwa in den Worten et

colossiaeam bestand
;

doch hat diese Vermuthung nirgends Zustimmung

gefunden.

Paus. bezeichnet hier und IX 4,1 die Schlacht bei Marathon ais Anlass

der Errichtung der Statue, ebenso Aristid. XLVI p. 218,8 und der Schol.
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Demosth. XXII 13, der aber wegen seiner thorichten Bemerkungen iiber die

Athene Parthenos ais unglaubwtLrdig erscheint; es war daher iiblich, die

Statue noch der kimouischen Periode zuzuweisen und ais ein Jugendwerk des

Pheidias zu betrachten, vgl. Bursian bei Ersch-Gruber I Sect. LXXXII 436,

Curtius eri. Text. S. 36, auch Overbeck noch Plastik 348. Der

Widerspruch von Kirchhoff Monatsber. d. Berl. Akad. 1869 S. 414

griindet sich auf ein Inschriftfragmeut aus perikleischer Zeit (C 1 A I 333,

vgl. Rhangabe Ant. hellen. II N. 748 b), das er ais Epigramm von der

Basis der Promachos auffasst. Obgleich Overbeck a. a. 0. 368 A. 14 dem

zustimmt (im Widerspruch mit seiner Datirung der Statue), scheinen doch

die von Wachsmuth I 541 A. 3, Michaelis a. a. 0. 92, Schiitz hist.

alph. Att. p. 46 erhobenen Bedenken (besonders mit Riicksicht auf die Masse

des Inschriftfragments) schwerwiegend genug, um diese Vermuthung zuriick-.

zuweisen. Doch bezweifelt auch Wachsmuth, dem Michaelis beistimmt,

ob die Marathonschlacht mit Recht ais Anlass der Errichtung angegeben

werde, da dies spater sehr oft bei Kunstwerken gefabelt wurde (vgl. Brunn
I 162). Allerdings war die Statue nach Demosth. XIX 272 ein apiaxsTov xou

xpoQ xoog pappccpoui; xoXsjj.ou (cf. Schol. Arist. XLVI p. 218, wo sie schlechtweg

xo apiaxciov heisst); die Mittel dazu gaben nach Demosth. die Hellenen, und

zwar entweder, wie Wachsmuth die Stelle (oovxwv x&'/EXkrivwv xd ypyjjjLaxa xauxa,

was Furtwiingler S. 53 ais „rhetorische Uebertreibung und Ungenauigkeit“

verwirft) deutet, das Gold, das Arthmios vor dem zweiten Perserkriege zur

Bestechung der Lakedaimonier aus Persien nach dem Peloponnes gebracht

hatte (die Bronzetafel, auf der seine Verfluchung deswegen aufgeschrieben

war, wurde nach Demosth. zur rechten Seite der Athenenstatue aufgestellt),

oder, wie Michaelis will, den aus der persischen Beute den Athenern zu-

gesprochenen Antheil. Immerhin weist Wachsmuth die Statue noch der

kimonischen Zeit zu; Michaelis S. 94 entscheidet sich nicht, glaubt aber

auch (mit Riicksicht auf Paus. IX 4,1), dass die Promachos die erste Athenen-

statue des Pheidias in seiner Vaterstadt war. Hingegen verlegte Lange
A. Z. XXIX 205 die Promachos erst in die perikleische Staatsverwaltung

und nach der Parthenos (anders Loeschcke Histor. Unters. A. Schafer

gewidm. S. 45); und Furtwiingler sucht darzulegen, dass die Figur erst

c. 445—440 entstanden, also etwas jiinger ais die Parthenos sei (Meisterw. S. 53).

Die Gestalt der Promachos lernen wir am besten aus den Mtinzen kennen,

die eine Ansicht der Akropolis mit der Figur geben, s. Imhoof-Gardner

pl. Z 3—7 (auch bei Michaelis Parthenon Taf. 15,28—31, Beule Monn.

d’Ath. p. 394, uns. Taf. XI 5—8); wir entnehmen daraus, dass die Gbttin

ruhig stehend dargestellt war, mit der auf den Boden gesetzten Lanze in der

Rechten
;
iiber die Haltung des Schildes geben die Miinzen keinen Aufschluss.

Lange a. a. 0. 197 erklart den Athenentypus attischer Bronzemunzen

aus rdmischer Zeit, wo die Gbttin den Schild am linken Arme tragt

und den Kopf im Profil nach links (vom Beschauer) wendet (s. Imhoof-

Gardner pl. Z 1 u. 2, unsere Taf. XI 20), fiir Kopieen nach der

Promachos des Pheidias (unter Zustimmung von Imhoof-Gardner p. 128

und Collignon I 524) und will auch Kopieen dieses Typus in

Statuen (besonders in dem Torso aus der Villa Medici, jetzt in



302 I 28,2.

Paris in der Ecole des beaux arts) und Reliefs nachweisen (besprochen voii

V. Sybel A. M. V 102 If. Taf. 5). Widersprochen haben vornehmlich

Schreiber A. Z. XLl 195, Puchstein A. Jb. V 90, Overbeck a. a.

O.; zweifelnd aussert sich Studniczka Vermutb. z. gr. Kunstgesch. S. 10

A. 17, in durchaus zustiminendein Sinne dagegen Fnrtwangler S. 51, der

infolge dessen auch aus dem Stile der Pigur seine Griinde fiir eine spatere

Datirung entnimmt. Ist die Vermuthung richtig, so war in der That der

Kopf der Gdttin nach links (also dem die Akroi)oUs betretenden Beschauer

entgegen, da die Figar jedenfalls an der linken Seite des Weges von den

Propylaien zurn Erechtheion stand) gerichtet und derSchild am linken Arm ge-

hoben. Die von Gurlitt in den Analecta Graec. S. 101 ff. aufgestellte Ansicbt,

dass die Promachos nach einer Vermuthung des Byzantiners Arethas (ais

Marginale zu xAristid. 1. 1.) spiiter in Byzanz gestanden habe und mit der von

Niketas Akominatos p. 740,5 (Bekk.) erwiihnten, mit der Linken das Ge-

wand hebenden Athene identisch, also eine Figur im Typus der archaischeu

Frauenfiguren von der Akropolis gewesen sei, wird von Furtwiingler
S. 739 mit Recht beklimpft, obgleich er eine Identitiit der Promachos mit

der von Niketas gesehenen, aber infolge Fehlens des Schildes missverstandeuen

Statue ais mdglich zugiebt.

Ais Standort der Athenenstatue wird in der Regel eine viereckige Bet-

tung nebst Porosresten angenoihmen, die sich etwa 30 m bstlich von den

Propylaien findet und einen Unterbau von etwa 5Vo in Uurchmesser ergiebt

(s. Taf. VII 40). Infolge der von Michaelis berichtigten Vorstellungen von

der Grtisse der Figur (s. zu S. G6,13) hat Loeschcke a. a. 0. die Zuge-

hdrigkeit dieser Basis zur Athene des Pheidias bestritten; Lolling S. 352

stimmt ihm bei und versetzt die Promachos auf den siidlich angrenzenden,

c. 7,10—8,20 m grossen Felsausschnitt.

ebd. ctzopaivsiv i;, vom Schiff ans Land steigen, vgl. I 14,5. 28,4. 9.

33,1. 2. 35,1. 36,2. II 29,10. 38,4. IV 2,7. 4,6, d::opaa.; i; I 27,5.

S. 66,10. Kentaurenschlacht und andere Reliefs auf dem Schilde

der Promachos, angefertigt von Mys, nach Zeichnungen des Parrhasios.

Mys ist neben Mentor einer der beriihmtesten Toreuten des Alterthums, vgl.

Brunn II 409. Dass er auch sonst nach Zeichnungen des Parrhasios ar-

beitete, geht aus dem bei Ath. XI p. 782 B mitgetheilten Epigramm hervor.

Da Parrhasios aber erst langere Zeit nach Pheidias bltihte (er ist Zeitgenosse

des Zeuxis, vgl. Brunn II 97), so machte diese A rbeit des Mys an der Promachos

des Pheidias von jeher chronologische Schwierigkeiten, und um so grdssere, je

friiher man die Statue des Pheidias ansetzte. Brunn nahm I 182 an, die

Ciselirungen des Schildes seien, ais ein von der Konzeption des Ganzen un-

abhtingiger Schmuck, erst spiiter hinzugefiigt worden; doch iinderte er dies

II 98 dahin, dass vielleicht noch Pheidias selbst die Zeichnuug fiir den Schild

dem Parrhasios, sei es auch noch in ganz jugendlichem Alter, aufgetragen

habe. Lange A. Z. XXXIX 199 und Overbeck I 348 schliessen sich

dagegen der ersteren Auflfassung an, und ebenso nimmt Michaelis A. M. XIV
363 etwa das Jahr 413 ais Zeit der Herstellung der Schildreliefs an.

Wernicke A. A. 1890 S. 59 verwirft die Angabe betr. Parrhasios ganzlich
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und sieht in dem Toreuten Mys einen gleichnamigen alteren Kiinstler, etwa

den Grossvater des beriihmten Meisters. Furtwangler, der die Promachos

erst nach der Parthenos ansetzt, halt es filr mdglich, dass Parrhasios schon

gegen 440 gearbeitet habe, die Schildreliefs also mit der Errichtung der

Statue gleichzeitig seien. — Fiir die Frage nach der Haltung des Schildes

ist die Nachricht iiber Mys bedeutungslos. Man hat zwar darauf hinge-

wiesen, dass, je niedriger sich die zu verzierende Schildflache befand und je

giinstiger sie sich den Blicken der Beschauer darbot, desto leichter sie einem

bedeutenden Ktinstler ais ein erwiinschter Raum zur Anbringung seiner

Arbeiten erscheinen musste (Overbeck a. a. 0.); allein man kann ebenso

gut mit Lange a. a. 0. annehmen, dass Pheidias selbst die Verzierungeii

wegen der hohen Stellung des Schildes (am Arme) nicht projektirt hatte, und

dass man sie erst angesichts der bald popular gewordenen Schildreliefs der

Parthenos anzubringen sich bewogen fiihlte.

S. 66,12. xa-a7pacp£iv kommt nur hier vor.

S. 66,13. Die Bemerkung, dass Lanzenspitze und Helmbusch den von

Sunion Heranfahrenden sichtbar wilrden, ist vielfach so verstanden worden,

dass man sie bereits bei Kap Sunion erblickt hatte, und man hat darnach die

Hbhe der Figur mit der Basis auf etwa 70' berechnet (z. B. Overbeck

223). Da indess die Akropolis von Sunion aus garnicht gesehen werden kann,

auch die Meinung, die Statue habe den Parthenon iiberragt, irrig ist, so kann

Paus. nur gemeint haben, dass man die Lanzenspitze bei der Seefahrt von

Sunion her bereits unterwegs erblicke, und es muss daher die Ansicht von

der Kolossalitat der Figur berichtigt werden, wie das eingehend Michaelis

A. M. II 87 £f. gethan hat, der (unter Heranziehung von Paus. IX 4,1) die

Hbhe der Statue inkl. Basis auf etwa 9 m berechnet. Die ubermassige Grosse,

die die Figur auf den Miinzen mit der Ansicht der Akropolis hat, entspringt

dem Bestreben der Stempelschneider, recht deutlich zu sein.

S. 66,14. Eherner Wagen, Weihgeschenk aus dem Zehnten der

Beute von den Boiotiern und Chalkidiern. Ueber die Veranlassung der

Weihung dieses xs&pnnroc; yaXxco; (dem vielleicht nach der Vermuthung von

Reisch griech. Weihgesch. S. 17 A. 3 eine Nike ais Lenkerin beigegeben

war) berichtet ausfiihrlich Herod. V 77, wonach die Ereignisse, denen das

Denkmal seine Entstehung verdankt, in die Geschichte der an die Revolution

des Kleisthenes sich ankniipfenden Kriegsjahre (zwischen 510—505) gehbren.

(Dass Ageladas das Viergespann verfertigt habe, ist eine schwach begriindete

Hypothese von Reisch S. 12 A. 4; eher kann man demselben zustimmen,

wenn er ebd. S. 148 das Viergespann in direkten Bezug zur Siegesbeute

setzt, da sich Boiotier und Chalkidier noch in historischer Zeit der Streit-

wagen bedient zu haben scheinen.) Herod. theilt auch die beiden Distichen

mit, die ais Widmung an dem Denkmal angebracht waren, ebenso Diod. X
24,3; das Epigramm findet sich auch A nth. Pal. VI 343 und wird von Aristid.

XLI p. 380,8 dem Simonides zugeschrieben. Ygl. Jahn- Michaelis z. d.

St. Inschriltfunde haben ergeben, dass eine Erneuerung der Basis stattge-

funden hat; von der alten Basis ist ein Inschriftfragment, das dem Ende des

6. Jahrh, zugewiesen wird, nordbstlich vou den Propylaien (wo Lolling
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8. 343 die Chalkothek ansetzt) gefunden worden, CIA IV^ 2,334 a (vgl.

Kirchhoff Monatsber. der Berl. Akad. 1809, 409); eia Stiick der jUngereu, I
aus periklelscher Zeit starnmenden Basis ist C 1 A 1 334. Auf Grund 1
letzteren Fragmentes vermuthete inan, dass das Viergespana erst naehtraglich, I
vielleicht zum Ersatz fUr ein Ulteres (bei der Invasion der Beii»er verloren I
gegangenesV) Anathem aufgestellt worden sei, s. Milchbdfer 208, und I

Kirchhoff hat weiterhin (8B. B. A. 1887 S. 114) aus der Ver- 1

taiLschung der Stelle der beiden Distichen geschlossen, dass das Weih-

geschenk seinen Standort gewechselt habe; ihin stimiiit Lolling 8. 243 A. 2

zu. Da nach Herod. 1. 1. die Kesseln der gefangenen Boiotier und Chalkidier

noch zur Zeit des llerodot ex Tar/iiuv yro toO Mr^^oy, dvaov

Zz Toy xoy xpo; xexf.fl}tjuv<*y aufgehlingt wareu, so nimuit inan au,

dass das iilOre Weihgescheuk sich ebenfalls dort, den brandgeschwiirzten

Mauern gegenliber befunden habe. Freilich Ist streitig, was Herod. mit dem

jii]opov verstauden habe; Hoss arch. Aufs. 1 80 luelt es flir dic westliche

Mittelhalle der vorperikleischeu Propylaien; Kirchhoff (Monatsber. d. Berl.

Akad. 1869 8. 412), Biitticher (Philol. XVII 077 A., XXI 07), Koepp
(.A..Ib. V 274 A. 19) fUr den Westraum des Parthenon

;
docli hat am ineisteu

fUr sich die Ansicht von Knyser Kh. Mus. N. F. V 364, Bursian .Ib. f. Ph.

LXXIII 430, Michaelis l*arUienon 8. 119, A. M. II 102, Lolling a. a.

O., das.s darunter der westliche Itauin des Erechtheions zu versU*hen sei.

Lolling verinuthet, dass jene Mauern zum Bezirk des alten, sUdlich vom

Ereehtheion gel»‘genen Tempels gehort haben konnten; das UlU*re Viergespann

haln* vielleicht an der 8telle gestanden, die man sonst ais 8tandort der l*ro-

machos betnichtet (s. ob«*n zu 8. 06,9). Noch schwieriger Lst die Bt«timmuug

des 8tandorts des jUngen n renovirten Weihgeschenks, dessen Neuaufstellung

Kirchhoff ad Cl A III 33-1 a und Lolling 1889, 193 in das Jahr J

440, nach der Unterwerfuug Eubi)ias durch Perikles, ansetzen. Nach Herod.

stand es zp4*»xov iaiovr. t; x«i IlpozyXena xd iv dxp<«td>at. Dainit

solite nacli der Ansicht von Leake 8. 202, Baehr zu Herod. 1. 1., O.

Mulier kunstarchaeol. Werke II 10 A. 3 das Betreten der Burg durch die

Propylaien gemeint s**in; doch ust diese Uebers«*tzung unmUglieh, vgl.

Michaelis A. M. II 9H. Fasst man iaidvxx wUrtlich, so muss man mit

Curtius .A. Z. XX.XIIl 03 (ebeuso 8tadtgesch. 8. 100) annehmen, dass das

Vierg»*si)ann noch ausserhalb der Propylaien links von der Eingangshalle (wo

also das Monument des Agrippa sU^ht) sich befunden habe. Allein das ist

filr die Z«‘it des Paus. unmOglich, da dieser das Dtmkmal sonst viel frUher

erwiilint hlitte, nicht erst hier zwischen der AUiene promachos und den sicher

noch nicht ausserhalb der Propylaien stchenden 8tatuen des Perikles und der

Lemnierin; nimmt man aber an, das Denkmal habe in der perikielschen Zeit

dort gestanden, so mUsste man ausser jener erwiihnten ersten noch eine zweih'^

Neuaufstellung annehmen, durch die es wieder von ausserhalb der Propylaien

nach innen gebracht worden wJire, >vas Jiusserst unwahrscheinlich ist, Weiz-

sJicker versetzte (A. Z. XXXII 110, XXXIH 46) das Viergespann zu-

sammen mit dem Perikles und der Lemnierin in die nordliche H-^ilfle der Ostiialle

der Propylaien, was Michaelis a. a. O. .sowohl wegen der fdr den Wagen
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nothwendig aDzunehmenden Maasse, ais wegeii des sa-.dvTi bei Herod. verwarf.

Weizsacker hat denu auch, obgleich auch Studniczka Verra. z. gr.

Kunstgesch. S. 16 das Anathem innerhalb der Propylaien (liuks vor oder

innerhalb der Westhalle) ansetzte, spater (Jb. f. Ph. CXXXIII 5) diese Ansicht

fallen lassen and Michaelis beigestimmt, der es vor der Osthalle annahm,

zwischen dem Hanptweg von den Propylaien zam Parthenon and dem Neben-

weg, der vom Erechtheion zum ndrdlichen Seitenschifife der Propylaien fulirte,

wobei denn das Denkmal zur Linken dieses Weges zu liegen kame and bei

Herod. -a npozuXaia zd iv ctxpo-dXi die innere Seite der Propylaien bedeuten

wiirde. Dagegen schlug Wachsmuth I 150 A. 2 vor, bei Herod. zu

schreiben i^idvxi xd Ilpo-uXaia, and das Viergespann demnach gleich linker Hand,

wenn man aus den Propylaien lieraustrat (von aussen herkommend) anzusetzen,

hat aber mit dieser Ansicht, die er in den Jb. f. Ph. CXIX 18 eingehend aufs

neue vertheidigte, bei niemand Zustimmung gefunden. Auch Bursians Hy-

pothese, L. C Bl. f. 1875 S. 1080, dass das Viergespann in der Westhalle

der Propylaien gestanden habe, ist nicht annehmbar. Lolling S. 343 kehrt

zu der alten Auffassung, biovxi priisentisch zu fassen, zuriick, sodass das Vier-

gespann etwa in die Nordostecke des Mittelbaues der Propylaien, der Perikles

und die Lemnierin westlich davon ebenfalls in die Nordhiilfte des I\Iittelbaues

versetzt wiirden; dagegen nimmt er ira AsXxtov 1889, 193 ff. an, das Denkmal

sei bei seiner Erneuerung unter Perikles in der That vor die Propylaien,

links vom Eintretenden, versetzt worden, und zwar ebendort hin, wo heut

(und auch zur Zeit des Paus.) das Monument des Agrippa stand, auf dessen

Basis Bohn die Spuren eines Viergespannes nachgewiesen hat (Propylaien

Taf. 25), nach Lolling eben die Erneuerung des alten Weihgeschenkes.

Die Erwiihnung des Viergespannes gerade an der vorliegenden Stelle des

l^aus. sei darauf zuriickzufiihren, dass er das friiher iibergangene Denkmal

noch nachtriiglich erwiihnen wollte, gelegentlich des andern hochberiihraten

Anathems der Akropolis, und divss er es dabei unterliess, die durch die Romer

vorgenommene Umgestaltung des Denkmals und der Basis noch zu bemerken.

Diese letzte Kombination ist in hohem Grade unwahrscheinlich.

ebd. «pjjia ist das zweite Weihgeschenk von Zehnten der Kriegsbeute,

solite also wie ’A^v«; in der Form der Apposition zu osxar^ folgen, die

weite Trennung bewirkt aber Anakoluthie.

S. 66,15. Bildniss des Perikles, schon I 25,1 kurz erwahnt. Schon

lange wurde vermuthet (vgl. Brunn I 262 und A. d. I. XXXI 183), dass

dieses Denkmal identisch sei mit dem Perikles des Kresilas, von dem Plin.

XXXIV 74 ruhmt: mirumque in hac arte est, quod nobiles viros nobiliores

fecit; diese Vermuthung hat erwiinschte Bestatigung gefunden durch ein auf

der Akropolis gefundenes Inschriftfragraent, AsXxtov 1889 p. 36: [ILpjixXb;

[Kpsojilac; HoU. Aus der Kleinheit der Buchstaben und der muthmasslichen

Breite der Basis schliesst Furtwangler S. 270, dass sie fiir keine Statue,

sondern nur fur eine Herme bestimmt war, und dass die erhaltenen Perikleshermen

im Brit. Museum und im Vatikan auf die Akropolisherme des Kresilas zuriick-

gehen. Doch erregt Bedenken gegen diese Annahme, dass Paus. Gap. 25,1 das

Bild des Perikles dvopia; nennt, was in der Bedeutung Herme nicht nach-

Pausanias I. 20
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weisbar ist. Nach der Inscbrift zu schliesseu, war der Perikles ein privates

Weihgescheuk, vi ?lleicht, wie Lolling im AsXxtov vermuthet, des Kresilas selbst.

Ueber den Standort der Figor s. u.

S. (50,16. Leinnische Athene des Pheidias. Diese, von den Lein-

niern (d. h. wohl von den attischeu Kleruehen auf Lemnos, s. Preli er bei

Krsch*G ruber Sect. lll Bd. XXII 185) geweihte Athenenstatue wird von

Lukian, bei dem sie kurzweg Ar,pto helsst, sebr gepriesen, besonders wegen

des Umrisses des Gesichts, der Zartlieit der Wangen, der Form der Nase

(Imagg. 4 u. 6). Man nimmt dalier allgemein an (vgl. Brunn I 182,

Overbeck l* 3-19, Collignon I 548), dass die von Plin. XXXIV 54 er-

\v<^hnte eherne Minerva tam eximiae pulchritudinis ut formae cognomen ac-

ceperit eben mit der lemniscben identlsch Ist, und ebenso die bei Himerius

or. XXI 4 beschriebene Athene, die unbehelmt dargestellt war. Auch die

Kpigramme Anth. Pal., App. Plan. 169 u. 170, in denen eine in Athen be-

findliche Athene von besonderer Schiinheit gefiriesen wird, pflegt man auf die

Lemnierin zurQckzufUhren. Weizsilcker Jb. f. Ph. CXXXIII 13 nahm an,

»lie uttischen Kleruehen auf Lemnos hiltten das Bild der Athene bei Gelegen-

heit der Erbauung der Propylaien errichtet, ais Tribut der Dankbarkeit gegen

die milde Hoheit des perikleischen Athens; jedoch hat Loeschcke in den hlstor.

Pnters. A. SchUfer gewidm. S. 43 es wahrscheinlich gemacht, dass das Weih-

geschenk schon bei dem Auszuge der Kleruehen (zwlschen 450 u. 447) dar-

gebracht worden ist; vgl. dazu Furtwttngler S. 12. Nachbildungen der

I>*mnia (die er wegen ihrer Aufstellung vor dem Burgeingang mit der cli-

duchus des Pheidias, Plin. XXX IV 78, unter Beziehung auf ArisL Thesm.

1142 identifiziren wollte) glaubte Studniczka Verm. z. gr. Kunstgesch.

S. 5 ff. in dem Typus einiger Ueliefs (s. ebd. S. 12) wiederzufinden, doch

vgl. dagegen Puchstein A. .Ib. V 96 A. 30. Weizsilcker a. a. O.

wollte aus dem F'pigrainm M Kaibel N. 79-1 auf eine von Pheidias ge-

scliaffene Athene Cliaris schliesstm, die mit der lemniscben identisch sei.

Pervanoglu A. Z. X.XXIl 109 identifizirte sie mit Athene Kalliste. Doch

verdient am meisten die Hypothose von Furtwttngler S. 1 ff. Aunahme,

dass der in zwei l)n*sdner Statuen erhaltene Athenentypus, zu dem ein frdher

ais .Blnglingskopf betrachteter schdner Kopf in Bologna gehttrt (vgl. ebd.

Taf. 1—3), uns die beste Vorstellang von der Ivomnierin gcbe. Einspruch

dagegen hat vomehmlich erhoben Jamot Monum. Grees No. 21 sq. (1893/4)

und gegen Fu rt wttnglers Abwehr Classic. Hev. IX (1895) p. 269 (auch

deutsch Berl. phil. Wochenschr. 1895 No. 39) s. die weiteren Bemerkungen

von .Tamot Rev. archwl. Ser. 111 T. 27 (1895) p. 6 sqq. Ueber Darstellungen

des Kopfes der lemniscben Athene auf Gommen s. Furtwttngler Rev. arch.

Ser. IU T. 28 (1896) p. 1.

Was die Aufstellung der letztgenannten Denkmttler anlangt, so nahm

Weizsilcker A. Z. XXII 110 (vgl. XXXIIl 45) an, dass das Viergespann,

der Perikles und die Lemnierin im nttrdlichen Theil der Osthalle der Propy-

laien gestanden htttten, und dass bei dieser Aufstellung eine Responsion mit

den Bildwerken der sUdlichen Httlfte beabsichtigt war, indem dem Vier-

gespann die Lbwin des Amphikrates, der Lemnierin die Aphrodite des Ka-

lamis, dem Perikles der Diitrephes entsprach. Ueber die betr. des Standorts
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des Yiergespanns erhobenen Einwendungen s. oben; bezuglich der andern

Bildwerke nimmt Michaelis A. M. II 104 zwar an, dass die Lowin mid

die Aphrodite innerhalb der siidlichen Halle standen, liisst es dagegen beziiglich

des Diitrephes unbestimmt: habe dieser innerhalb der Halle, etwa an der Siid-

wand, gestanden, so konnte der Perikles ihin gegeniiber an die Nordwand,

die Lemnierin ais Pendant zur Aphrodite an die Zwischenwand der beiden

nordlichen Eingangsthiiren versetzt werden; stand er dagegen schon ausser-

halb, etwa vor der siidlicheren der beiden Mittelsiiulen, so mtisse Perikles

ungefahr vor der nbrdlichsten Mittelsaule gestanden haben, ais Gegensttick

zur Athene Hygieia. Weizsacker hat dann in den Jb. f. Ph. CXXXIII 5

seine Ansetzung des Viergespanns zuriickgenommen, dagegen fiir den Perikles

und die Lemnierin den Standort im nordlichen Seitenfliigel beibehalten, indem

er annahm, dass die Athene der Aphrodite, die Statue des Perikles der des

Diitrephes respondirte, ebenso Milchhofer 208. Dagegen meint Furt-

wiingler S. 12, dass alie die genannten Denkmaler, ausser der Athene Hy-

gieia
,

also siidlich die Lowin
,

die Aphrodite, der Diitrephes und die

Hygieia, ndrdlich das Viergespann, der Pei-ikles und die Lemnierin, ausserhalb der

Propylaien gestanden hiitten, und zwar die beiden letzteren auf der Fort-

setzung des Weges des Paus. von der Promachos zum Thore, ndrdlich von

dem aus dem Thore fiihrenden Hauptwege. Dem steht aber wenigstens fiir

die Lowin das bestimmte Zeugniss entgegen, dass sie iv -uXai; dxpoxdXsuj;

(Plut. de garrul. 8 p. 505 F), ev toI llpoiryXaiip (Polyaen. VIII 45) stand, und

die Aphrodite zapd auvrjv, nach I 22,2.

S. 60,18. Kimonische Mauer. Xach Plut. Cimon 13 errichtete Kimon
aus dem Erlds der Siegesbeute vom Eurymedon die Sudseite der Burgmauer,

ebenso Corn. Xep. Cim. 2. Diese Mauer ist eine Futtermauer, durch welche

die Erdauflfullungen im nordlichen Theile der besonders nach Stidosten stark

abfallenden Burgfliiche Halt bekamen. Nach den Untersuchungen Zillers

in der Ztschr. f. Bauwesen 1865, dazu Michaelis A. M. I 300 ff., haben

vornehmlich die Ausgrabungen der Jahre 1886—88 uber die Beschafifenheit

des Felsbodens, die. Art und das Zeitalter der Aufschiittung, die Konstruktion

der Mauern Licht verbreitet. Die Hypothese von Michaelis, dass es sich

bei der kimonischen Mauer nur um eine Erhohung einer schon vorhandenen

handele, hat sich dabei nicht bestatigt, vielmehr wurde durch die neue Mauer
der siidliche Burgrand iiber die alte.Pelasgermauer, die bei den Aufschiittungen

vdllig verschwand, um 10 m vorgeschoben, s. die Skizze bei Curtius Stadt-

gesch. S. 129 Fig. 23 (uns. Taf. X). Wahrscheinlich ruhrte auch die Mauer
der Ostseite von Kimon her, der Rest der Ummauerung fiillt vermuthlich in

die perikleische Zeit. Vgl. auch Botticher Akropolis S. 88, Unger Sitz.

Ber. d. bayr. Akad. 1874, 346.

S. 66,19. Pelasgi sche Mauer. Die Schriftstellen der Alten iiber

das IlsXaxpxov Tciyo; sind zusammengestellt bei Jahn- Michaelis z. d. St. und

Milchhofer S. Q. LXXVI 10 ff. Gehandelt haben iiber Bedeutung und

Lage dieser alten Befestigung abgesehen von 0. Mulier (bei Ersch-Gruber

Sect. I, VI 230, zu Leake 1. Aiifl. S. 466, de munim. Athen. p. 3 = Kunstarch.

Werke IV 90) und Leake (2. Aufl. S. 223) vornehmlich G 6 ttl in g Rh. Mus.

20*
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N. F. IV' 321 Abh. 1 68), ibu PeUug. il d. Pnjx zu AtlMii,

Jroa 1835; die voa ihm vertheidigte Aasicht, d&ss d&:ii Pelaiigikon init der

90g. Pnyx identijch sei, dorf heut aU durchaus unanDehmbar bei Seite'ge-

lasM^o w^rdeii. Ihm theilweUe bei Weleker Abh. d. Berl. Akad.

1852, 3DU und Im Kh. Mus. X 3U u. 591; gegen beide Hoss d. Pnyx u. d.

Pelasg. xo Atheo, Brauo:^hw. 1853, Feroer bt xu vgl. Vischer Frioner.

u. Kiodrttcke lus GriechenL S. 112, Bfttticher Untertuch. auf d. Akropol.

8. 215 and im PhiloL 111 Suppi. Bd. S. 337, Wachtmuth Rh. Mus. XXlll

tk), XXIV 46, der». Stadl Athen 1 289 u. B. S. G. \V. 1887, 4U3, Unger
SiU. Ber. d. bayr. Akad. 1874, 275, VVtlamowitx Kydatheo S. 106 und

173, Dariditon The Parth. friexe and oCher esays (l,.oodon 1882) S. 147,

Curtiui erLTextS. 29, S B. B. A. 1884, S. 499 (ges. Abh. I 435, vgL ebd.

S. 417), MilchhOfer 199, Lolliog S. 337, Harriton p. 535.

Die Angabe de« Paus., da» die Akropolismauer mit Auinahme d«* kt-

moobchen Tbeiles ein Werk der Pelasger tei, ist zweifellM unrichtig; hier

liegt olTeobar ein MissTerstftndni» des Paus. vor, vermuthlich in der Alt,

da» Paus. die alte pelasgische Mauer, die schoo arit dem 5. Jahrh. grftnrttp-

thrib %'rntch«undrn war (t. unten), mit dem noch im 2. Jahrh. n. tlir.

s|t*beodeo Best i» V\'esten der Burg verwechseltr. Denn drei Bediutungci

hal man bei (auch lUXjapjui^ Arist. Av. 832, Dion. Hal. I 28,

PboC. 1. h. V.) xo unterscbeiden: die alte Mauerltnie, die die Akropolb ein-

schlo» (Herod. VI 187, I>ion. Hal. 1. I.), den daron eingeschlosMen Festunga-

raum, in dem »ich die Prbtstratidca vertheidigtm (Herod. V tVl, .\rbtoL

respL .\th, 19, cf. SchoL ArbL Lyi. 1153, Marm. Par. ep. 45), und die Be-

festigung am \V'e»t/ttaii der Akropolb, voo der tich brdeuteode lieste noch

lange erhalten hatteo (Tbok. II 17, CIA IV 2,27 b Z. 54 f., Luc. PucaL

42 u. 47, bb arcoa. 9, PbUuatr. toph. 11 1,5). Zweifelhalt ist vornehi

lich, wo die alte Bele^tigung^linie sich binzog and wie die neoo Thore, voa

deoeo die Bcde bt (Kleidemos bei B. A. 1 419,27, SukL t. ect)e u. rrthO»,

Scbol. Soph. O. C. 489 1 , xu deokeo *ind. Ueber ersterea kann frrilkh, nach

deo lecatm .\usgmhuA^**n ^ der .\kropolb, kaum noch ein Zweifel sein,

and die Ansicht voo Curtius and Davidioo, da» die Mauer am Fu» des'

BorgfeUeos sich berumzog, durfte angrsichts der bei jeoeo Ausgrabungeo za

Tage gefrrteoeo kyklopbchen Maaerrvstr schwerlich haltbar setn, man niQaste

dcon mit Curtius Stadtgrsch. S. 47, Tgt S. 61, and BOtticher .\kropolb

8. 57 ff. etnea dopprlten Maoerring anoehmeo: die Mauer auf dem HurgM^
selbst and dea Mauerzug am Fusk de»elben, was sicher sehr b*^enklich bt

Da die vbllige .\pplanirung des Burgfelseoa, oamentlirh die Aufschattungea im

SOdm and SQdostea, erst aus der Zeit nach den P*Ts*Tkriegen h* rrOhiteii

so mu»ten die Altesten Befestigungen Tom«‘hmlich hier, wo keioe Steilwande

wie im Norden den Zugang enchwrrten, die Burg sichern, und in der Tbat

stnd auch dort sehr betrftchUicbe Reste der alteo Mauem aufgefuodeo worden.

.\m Ostrand lagen dieselben noch ctwa 10 m iooerhalb der Lioie der nach*

persbcheo Mauer auf dem natQrlichea Febboden; voo da zogen sie .sich im

Bogen um deo Sddabhaag, durrhweg noch betrichtlich inoerhalb der sog.

kimoobcheo Mauer belegeo. Die Reste, die davoo nach der persLscheo Ia-
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Vtosion noch stehen geblieben waren, wurden bei der neuen limmauerun" der

Burg und der dabei erfolgenden Terrainaufschuttung einfach init zugeschiittet

(s. unsere Taf. VII 12). Ob diese pelasgische Mauer sich rings um die

ganze Burg herumzog, oder ob luan .sich, wie Lolling meint, nur darauf

beschrankte, einige von Natur schwachere Stellen zu sichern, die an uud fiir

sich unersteiglichen Stellen aber ohne Mauer zu lassen, muss dahingestellt

bleiben. Auf jeden Fall aber lagen, wenn die ]\Iauer nicht um den Fuss der

Akropolis herumging, die neun Thore nicht (wie Curtius will) in der Mauer,

sondern man hat unter dem ’Ewscn:uXov die den Westabhang mit dem Eingang

schiitzende Befestigung zu verstehen (vgl. besonders die Angabe iiber die

Lage des Kylonion i/-o; twv vMa z-jXojv beim Schol. Soi)h. 0. C. 489), die

aus neun sich hintereinander zuriickziehenden Redouten bestand (s. die von

Wachsmuth S. 292 aufgefiihrten Analogieen); dieses Bollwerk muss eine

ziemliche Ausdehnung gehabt haben, da es auch Heiligthumer in sich schloss,

und seine Reste behielten auch spJiter noch den Namen Pelargikon, ais die

iibrigen Theile der Befestigung verschwunden waren.

ebd. n£Xa37oL); orxyJoorvTo; ttots uzo xr;v axpozoXiv, die Sage von der pelas-

gischen Ansiedelung bei Herod. VI 137, vgl. Thuk. IV 109, Strab. V 221,

s. andere Stellen bei .lahn-Michaelis z. d. St. Nach Hekataios bei Herod.

]. l. hatten die Pelasger zum Lohn fiir ihre Arbeit einen Strich Landes am
Fusse des Hymettos erhalten. Da Paus. an dieser Stelle aus eiuer anderen

Quelle ais Herodot schdpft, so ist die Annahme, es sei uzo -ov 'riirj-cxdv zu

schreiben (fiir uzd oxpdzoX-.v), abzuweisen und anzunehmen, es liege ein Irr-

thum des Paus. vor; .so Wilamowitz Herm. XVIII 252 A. 1.

ebd. 'AjpdXav xat 'Tzspfliov, vgl. Plin. VII 194 laterarias ac domos con-

stituerunt primi Euryalus (Agrolas Reinesiiis var. lect. p. 169 und C. 0.

Mulier Orchom. S. 440) et Hyperbius fratres Athenis; antea specus erant

pro domibus.

S. 67,2. i:'xeXou; xd a'px^^ Michaelis glaubt hier auf VIII

11,12 (Suidas IixsXta) verweisen zu diirfen, wonach Sikelia ein unbedeutender

Hiigel nicht weit von der Stadt war; sicher ist, dass Paus. nicht an diesen

Hiigel, sondern an die Insel dachte.

S. 67,3. 030V uzd xd: zpuzuX«'.cz, Vgl. II 17,2. IV 23,7. I 35,6; da bei ad-

versativer Verbindung, speziell nach dXXa, die Priiposition nicht ausgelassen

zu werden pflegt, ist wohl Ausfall von i; vor daov anzunehmen, vgl. I 13,7.

II 29,9.

S. 67,4. Quelle Klepsydra. Paus. steigt zunachst nicht den ge-

wohnlichen Propylaienweg hinunter, sondern besucht die Klepsydra, deren

Namen er zwar nicht nennt, den wir aber aus anderen Schriftstellen (Arist.

Lys. 911 mit Schol., Schol. Arist. Av. 1694) kennen. Zu dieser fiihrt im

iiberhangenden Burgfelsen eine lange, schmale Felstreppe (69 Stufen, oben meist

modern), unten ist eine Kammer im Felsen ausgehauen, und im Boden derselben

ein Schdpfloch, aus dem man das Wasser heraufzog (s. Taf. VII 53). Die Quelle,

die fruher ’E|xz£doj geheissen haben soli (vermuthlich ais nie versiegende), er-

hielt den Namen KXs«]^udpo!, die „verborgen fliessende“, weil sie keinen sicht-
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baren Abfluss hat. Vgl. Burnouf La ville et Tacropole d’Athenes (Paris

1877) p. 165, Curtius iiii Hermes XXI 199 (Ges. Abh. I 402) u. Stadt-

gesch. S. 86 u. 49, nebst der Skizze im Ati. v. Athen S. 22.

ebd. Goctxo; schien Letronne sonderbar, so dass er beifiigte,

vgl. IV 35,12. I 38,9. III 23,2, allein die beanstandete Verbindung findet

sich dfter, s. IV 31.1. VIII 41,10. X 36,10.

ebd. Hohlen des Apollon und des Pan; letztere muss, wie aus der

Erzahlung Z. 5 ff. hervorgeht, auch erwiihnt gewesen und die Erwahnung

durch Textverderbniss ausgefallen sein. Dass beide Grotten nah bei einander

waren, geht hervor aus Eur. Ion 938, wo die Grotte des Apollon beschrieben

vvird: ivOa Ilavo; ciouxcj xctl f(iu|xol reXot;. In der Litteratur wird sie sonst nicht

ervvahnt; doch beziehen sich Inschriften (s. Milchhdfer S. Q. XIII 41) auf

den Apollodienst in der Grotte, und man kann daraus entnehmen, dass der

hier verehrte Gott den Beinaraen 'Vrctxpato; oder Gz axpa-.; fiihrte, vgl. Kbhler

A. M. lll 144. — Der Grotte des Pan wird bfters gedacht; ais Gzo rq dxpo-

r.6X> Ilavo; tpov erwiihnt sie Herod. VI 105, wo ihre Griindung ebenso auf die

Schlacht bei Marathon zurQckgefiihrt wird, dgl. Luc. bis acc. 9: Gzo ctxpo-

z6\v. o-T;).ct'.ov. Ferner Arist. Lys. 720, Schol. Clem. Alex, protr. III 3,4,

vgl. Milchhdfer S. Q. XXXVII 77. Auf den Dien.st des Pan und der

ebenfalls am Nordfuss der Akropolis verehrten Nymphen beziehen sich die

zahlreichen in jener Gegend gefundenen Votivreliefs, auf denen Pan mit den

Nymphen, dabei auch Hermes, Isis u. a. dargestellt sind, vgl. Michaelis A.

d. I. XXXV, 312, Furtwiingler A. M. III 199, AcXxiov «(i/. 1888, 183 auf

dem KeliefA.M. V Taf. 7 ist Pan in seiner Grotte abgebildet. Heute erkennt

man am Nordabhang der Akropolis drei Hdhlungen (Taf. VII 60, 54, 55), eine

oberhalb der Klepsydra, zwei etwas eutfernt davon, unter sich nur durch

einen schmalen Zwischenraum getrennt, nach Nordwesten gerichtet, s. Atlas

von Athen Taf. IX 5 (Janach auch bei Bdtticher Akropolis S. 54 Fig. 5,

Harrison p. 541 Fig. 3), vgl. ebd. Text S. 22. Welche davon dem Apollo,

welche dem Pan zuzuweisen sei, ist streitig. Frllher nahm man an, dass

beide Gdtter in derselben Hdhle verehrt worden seien, weil man die Liicke

bei Paus. nicht crkannte; so 0. Mulier bei Ersch-Gruber Sect. I, VI 229,

Leake S. 120, Beul6 TAcropole p. 71, Bursian 1 294; vertheidigt von

Pervanoglu Jb. f. Ph. CI 52 ff. Gdttling dagegen Rh. Mus. VII 1 (Ges

Abh. I 100), ferner Bdtticher Philol. XXII 69 u. Ber. iib. d. Ausgrab.

S. 222, Wachsmuth S. 248, Curtius a. a. 0., Milchhdfer 208 1. er-

kennen die Grotte des Apollon in der westlich belegenen, sehr flachen Nisclie

oberhalb der Klepsydra, in deren Niihe Gdttling die (heut nicht nachweis-

bare) Felsinschrift [’A]-oX[>.u)vi] erkennen wollte, und die des Pan in der

grdsseren der beiden andern Hdhlen, die mit zahlreichen runden und vier-

eckigen Nischen fiir Votivbilder ausgestattet ist; Bdtticher wies daselbst

die Reste einer Treppe nach, die einst aus der Niederung des Marktes dort

hinauffllhrte. Eine abweichende Ansicht stellte Lolling auf G. g. N. 1873

S. 498 ff.; er hielt zwar auch die letztbezeichnete Grotte fiir die des Pan,

wollte aber die des Apollon in einem 8 m dstlich entferntcn Felsspalt erkennen,

der jetzt durch vorgewalzte Felsenstiicke grdsstentheils verschlossen ist; allein
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diese H}^pothese (die Lolling selbst in seine Topogr. S. 541 nicht aufge-

nommen hat) bekampft Wachsmuth a. a. 0. mit Recht, vornebmlich durch

den Hinweis auf den Gang der Wanderung des Paus. — Auf den Miinzen

mit Ansicht der Akropolis (Michaelis Parthenon Taf. XV 28— 31, Im-

hoof-Gardner pl. Z 3— 7, ims. Taf. XI 5—8) ist in der Regel nur eine

Hdhle, die des Pan, der darin sitzend abgebildet ist, angegeben.

ebd. vgl. Enr. Ion 10 if.j 283 if., 1482 ff., zu den

daselbst mehrhich genannten Maxpai, den Breitfelsen der Akropolis, vgl. Curtius

Stadtgesch. 43 u. 134.

S. 67,5. Paus. erzahlt nach Herod. VI 105 fg., ist aber also der Mei>

nung, dass das spartanische Heer jeweilen vor dem Ausmarsch den Ein-

tritt des Vollmondes habe abwarten miissen, — ebenso der Schol. zu Ar.

Ach. 84 u. Plut. de Her. mal. p. 861 E. Die Worte Herod. VI 106 ex.

(saSe |X2v poyjb-siv ’A97jvaioiai, dSuvaxa os acpi xo -xapotuxtxa xoissiv xauxot, ou ^oulo-

[i.svoiai Xusiv xov vdtxov f^v '(dp tax«{i.svou |xr]vd; stvaxY], sivdr(j ds oux s^sXstias^^B^ai scpoiaoiv

oO rl/jpso; idvxo:; xoD xuxXou) wollen aber nicht das besagen, sondern nur,

dass die Spartaner im Monat Karneios wahrend des neuntagigen Festes vom
7.— 15. (wie die iibrigen Dorier) sich des Wafifenhandwerks enthielten, s. VII

206, Thuk. V 54 u. 75 und Stein zu Herod. VI 106.

S. 67,10. w; evq xal dxi — y;'^si, bemerke den Wechsel von Konjunktion

und Modus; zu letzterem vgl. X 12,2, irposdrjXcoasv oo; — xpacpyjaoixo xal wc; ’'Hiov

aXtd3£xc£u VI 2,9. 9,6. X 6,6. 31,4.

S. 67,11. Tzxi\lr^xa^, wie das geschah, sagt Herod. VI 105 : tdpuactvxo

uTcd Xifj dxpoxdXi Ilavd;; tpdv xat auxdv dird xauxyjc x^^ dp(sXir](; 0'uat;^ai sxsxsTfjai xal Xa|i-

Tuddi tXdaxovxai; Vgl. Luc. bis accus. 10.

S. 67,12. Areiopag. Die Lage dieses Gerichtshofes ist zweifellos; schon

langst hat man den westlich von der Akropolis belegenen, durch eine Einsenkung

davon getrennten dreiseitigen Felshiigel daftir erkannt; vgl. Herod. VIII 52

xdv xaxavxtov x-^; dxpo-xdXsuj; dy^Hov, xdv ’A97jvaioi xaXsouai ’Apyjiov icd^ov, andere Be-

lege ftir seine Lage sind Luc. bis accus. 9, piscat. 42, Schol. Clem. Alex,

protr. III 3,4. Am nbrdlichen Fuss liegt die Kapelle des hl. Dionysios

Areopagita. Die Gerichtsstatte, die nach B. A. I 253 v. sTcdvw dixaaxyjpwv auf

der Hohe des Hiigels lag, erkennt man in einem auf dem bstlichen Gipfel

belegenen, aus dem Felsen gehauenen Plateau, hinter dem ein Felsblock altar-

artig aufragt; eine Treppe von 16 Stufen fiihrt vom Siiden her hinauf. S.

Curtius Atlas Bl. IX 2, Harrison p. 555 Fig. 12 und vgl. Leake S. 255,

Wachsmuth I 251, Milchhbfer S. 200, Lolling S. 330 A. 3.

ebd. ’Apy]c; — sxptO-yj, s. Cap. 21,4. Diese Erklarung des Namens findet

sich bei Hellanikos Frg. 69 Miill., hei Eurip. EI. 1255 ff. und in der parischen

Chronik Ep. 3. Xach Aischylos riihrt der Xame davon her, dass die Ares-

dienerinnen, die Amazonen, vom Areiopag aus die Akropolis belagerten (Eum.

686 ff., vgl. Kleidemos bei Plut. Thes. 27), was U. Kbhler dahin prazisirte,

dass der Areiopag ais nattirliche Angriffsbasis gegen den Burghiigel „der

Kriegshugel“ gevresen sei, s. Hermes VI 105. Die gewbhnliche Annahme der

Xeuern geht dahin, der Areiopag sei genannt von dem an seinem nordbstlichen
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Fqss gelegenenen Arestenipel, wogegen sich Philippi Der Areiopag und die

Epheten S. 8 mit Recht erklart. Wachsmuth I 428 A. 2 glaubt von der

Bedeutung der Athene d(jzia ausgehen zu sollen, der einzigen Gdttin, die auf

dem Hiigel eine Stiftung hatte (s. unsere Stelle) und erklart demnach, wohl

richtiger, den Hugel ais Fluch- oder Siihnehugel, s. auch Wachs-
muth hei Pauly-Wissowa II 627. Gilbert endlich Griech. Alterth. 12

425 A. 4, zurn gleichen Resultate gelangend, geht nicht von der Bedeutung

der Athene dpzia aus, sondern von dem am Fuss des Areiopag gelegenen

Heiligthum der deren Namen ’Ap«t durch Aischyl. Eum. 417 be-

zeugt ist.

S. 07,13. x«t poi osorjXojxEv 6 X070;, in dieser Phrase (Perf.) pflegt sonst

ein nicht zu fehlen, vgl. Gap. 11,0. 29,14. 35,1. 41,0. II 23,0. IV 31,9.

IX 27,3.

8. 07,14. xpidi^vai — ’0p£arr^v, 8. VllI 34,4.

S. 07,15. Altar der Athene Areia; letztere kommt auf der Inschrift

CIA ll 333 Z. 5 vor, vielleicht auch II 163 Z. 9 fg.

S. 07,17. 8tcin der Hybris und Stein der Anaideia. Nach

Zenob. IV 30 bezeichnete sie Theophr. ais Altkre, Phot. s. v. Uso; 'Avaios-.a

nennt ein Upov derselben, doch sagt Xen. conv. 8,35 : oy ttv ’Avai'5e«cfv, aOA

X7]v Aiouj vo|u'Cou3'.. Oie. de legg. 11 1 1 ,28 spricht von einem Contumeliae fanum et

Impudicitiae. — Auf dem Xjfto; dem Stein des Frevelmuths, stand der

Angeklagte, auf dem X. ’Avaio£ta;, dem Stein des Unversbhntseins, der Klager;

die richtige Erkllirung des Namens der Steine gab Forchhammer im Index

lect. Kilon. 1843/4 p. 7 ff. Es waren zwei aus dem natUrlichen Felsen ge-

hauene Bathra, vgl. Wachsmuth bei Pauly-WLssowa a. a. 0.

ebd. Abundierendes auxuiv im zweiten Gliede bei 0 piv — 6 oi be-

gegnet bfter, s. z. B. 1 41,1. 11 2,8. 30,1. 35,10. V 21,15, vgl. oben

S. 25,20. Dieselbe Stellung wie hier II 4,0 : rrjv juv IhXa*(tav Aqu^rciov

auxebv iicovo}idCou3iv.

S. 07,18. Heiligthum der Semnai. Die Lage des Erinyenheiligthums

in der Nlihe des Arciopags wird bestlitigt durch den Schluss der Eumeniden

des Aischylos, sowie durch Eur. Electr. 1270, Tph. Taur. 901, Orest. 1050,

ferner Paus. Vll 25,2, Dinarch. c. Demosth. 47, Schol. Luc. III p. 68

(Jacob.), Val. Max. V 3,3 u. a. m., s. Milchhbfer S. Q. XXIX 10 ff. Der

Platz llisst sich bestimmen durch den heut noch vorhandenen tiefen Erdspalt

(Xct3|io), von dem die Schriftsteller sprechen, im dstlichsten Theile des Areiopag-

felsens; ein Erdbeben hat die Stiitte zum Theil verlindert, zwischen den Fels-

bldcken sind noch Reste ehemaliger Terrassirung kenntlich, s. Milchhdfer

199. Vermuthlich bildete die Hbhle das Adyton des Tempels, der bei

Aischylos ais unterirdisches Heiligthum erscheint, vgl. Leake S. 250,

Bursian I 284, Wachsmuth I 252, Lolling S. 330 A. 3, Kbhler im

Hermes VI 101. Nach Diog. Laert. I 112 wlire das Heiligthum eine Grtin-

dung des Epimenides von Kreta, doch bemerkt Bursian a. a. 0., dass man

dabei nur an eine Reinigung und theilweise Erneuerung desselben wegen des

Kylonischen «70; (Thuk. I 120, Plut. Sol. 12) denken diirfe.
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ebd. &£wv — fi(; xaXou^iv ’AB-YjvaToi Se^jlvcz;, Vgl. I 31,4. II 11,4. VII 25,2,

Hesych. s. 0Z]y^ax 0-car -ac, EO^ieviSag ouxu}^ IXepv xai ’Epiv6a; Itzi £ucp-/jiuaji.(j), wobei

zu bemerken, dass, wie im Kultus iiberhaupt der furchtbare Charakter der

Erinyen ais Rachegeister zuriicktrat, so vor allem in Athen, wo sie vor-

nehmlich verehrt wurden, die „Ehrwvirdigen“ zwar ais „strenge und eifrige,

aber alie Guten und das ganze Land segnende und wohlwollend behiitende

Erdgdttinnen“ galten, Preller-Robert 838.

ebd. Hier sagt also Paus. ohne Bedenken, dass Hesiod der Verfasser

der Theogonie sei, an andern Stellen spricht er Zweifel an der Echtheit aus,

s. VIII 18,1. IX 27,2. 35,5; vgl. iibrigens Hes. Theog. 185 u. 472.

S. 68,1. AiV/ciXo; Bpaxovtac; iiroiyjasv ojiou xaXc, iv xscpaX^ stvai, S.

Choeph. 1049 xeicXsxxavrjiisvai 'uxvoTq opaxouaiv. Das Schlangenhaar der Erinyen

ist ein Bild des aus der Wetterwolke hervorziingelnden Blitzes, und die An- ^

gabe des Paus. dahin zu berichtigen, dass Aischylos zuerst die Erinyen mit

Schlangen in den Haaren auf die Buhne brachte; er that es, weil der Volks-

glaube sie sich so vorstellte, vgl. Rapp bei Roscher I 1313.

S. 68,2. Statuen der Eumeniden, nach Paus. ohne furchtbaren

Ausdruck. Nach Clem. AI. protr. 47 p. 13 (Sylb.), Schol. Aeschin. I 188

(p. 747 Reiske), Schol. Soph. 0. C. 39 waren es drei Statuen, zwei von

Skopas, aus parischem Marmor, die dritte eine aitere Figur, ein Werk des

Kalamis. Die Art ihrer Auffassung durch die Kunst hangt zusammen mit

der Bedeutung, die sie ais segenspendende Unterweltsgottheiten haben; so er-

scheinen sie auf Reliefs aus dem Eumenidenhain bei Argos ais drei lang be-

kleidete Frauen, in der Rechten eine Schlange, in der Linken eine Blume

haltend, A. M. IV Taf. 9 fg. Vgl. Rosenberg die Erinyen, Berlin

1874, Rapp a. a. 0., und iiber die Erinyen des Skopas Urlichs

Skopas S. 48.

S. 68,3. Statuen des Pluton, des Hermes und der Ge. Auf den

Kultus des Pluton bezieht sich, nach der Vermuthung von Kdhler im Hermes

VI 106, die Inschrift CIA II 948 fil., wonach der tspocpdvxy]; dem Pluton

Lectisternien zu bereiten hatte. (Ein zu 949 gehbriges Fragment im AsXxtov

1889 S. 57 N. 2). A^gl. auch Topffer att. Genealogie S. 50. — Da in

Eleusis die Gbttertrias o 8-cd;, -q und Eubuleus sich findet, welch letzterer

ais chthonischer Gott mit Pluton identifizirt wurde (Hesych. s. v.

EupouXsuc* 0 nXouxwv), da ferner Demeter und Kore ihrerseits nicht nur mit

Pluton in Eleusis in Verbindung stehen, sondern auch mit den Semnai am

Areiopag identisch sein sollen, was nicht bewiesen ist, so hat man angenommen,

Hermes, Ge und Pluton seien identisch mit 6 und q Hadc; und Eubuleus, s.

Loeschcke Enneakrunosepisode 16 und Busolt Griech. Gesch. I 421, dazu

die Gegenbemerkungen von Rohde Psyche 196.

S. 68,6. Grab des Oidipus, nach Val. Max. V 3 ext. 3 inter ipsum

Arium pagum .... et ...

.

Minervae arcem belegen. — Nachdem der Areiopag

durch die themistokleische Mauer in die Stadt einbezogen war, wurde das

Grab des Oidipus mit dem Eingang zur Unterwelt und den Semnai zum Ko-

lonos Hippios hinaus verlegt; s. Wilamowitz Kydathen 103.
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S. 68,7. Dass des Oidipas Gebeine von Theben nach Athen geschafift

worden seien, berichtet sonst niemand; es ist darum naheliegend zu vermuthen,

Paus. schliesse dies nur aus der Homerstelle, auf die er sich bezieht, II.

XXIII 677 ff. Fiir Paus. ist Homer der beweiskraftigste Zeuge (II 21,10

xpoaxsip-ai -(dp izXiov xi oi Xoirol --q '0|irjpou Tioiyjas'.)» ihn darum auch nicht

bloss Tcc('pEp-(ov gelesen (II 4,2), wahrend er den Angaben der Tragiker wohl

wegen der Freiheit, mit der sie die Mythen behandelten (I 3,3), eher Miss-

trauen entgegenbrachte
;

jedenfalls sind sie wenig benutzt, am haufigsten

Aischylos: I 28,6. II 20,5. 24,4. VIII 6,6. 37,6. IX 22,7. X 4,7; Sophokles

wird nur an unserer Stelle zitirt, Euripides nirgends, dagegen Phrynichos X
31,4, Choirilos I 14,3, von Ion wird V 14,9 ein Hymnos auf den Kaipo;, VTI

4,8— 10 die auf^pacpy) angefiibrt. — Die Komiker lieferten naturlich wenig

Stoff; die einzige Stelle, welche aus Aristophanes zitirt wird, V 5,3, ist ein

Glossem.

S. 68,10 ff. Exkurs iiber die athenischen Gerichtshbfe. Dieser

Exkurs ist offenbar durch die Besprechung des Areiopag veranlasst und da-

rum hier, unter Aufliebung der topographischen Reihenfolge, eingeschoben.

Von diosem Gesichtspunkte aus betrachtete schou Leake S. 258 den Exkurs,

und so auch die meisten Xeueren; allerdings hat Curtius (eri. Text S. 40,

Stadtgesch. S. 289), entsprechend seiner Hypothese iiber den Einfluss der

Fremdenfiihrer auf die Darshdlung des Paus., angenommen, dass Paus. auch

hier nicht bloss einen antiquari.schen ExRurs gegeben, sondern die Gerichts-

stiitten auch wirklich mit den dazu berufenen Periegeten besucht habe. In-

dessen haben Schubart Jb. f. Ph. XCVII 825 f., Wachsmuth Rh. Mus.

XXIV 36 und Stadt Athen I 131, Hagemann de prytaneo p. 28 A. 46 mit

Recht widers[)rochen
;
denn es ist einerseits nicht gerade wahrscheinlich, dass

es einen besonderen Giro der Fremdenfiihrer nur fiir die Gerichtshbfe gab,

die ja wenig Sehenswerthes bieten mochten, und andererseits zeigt sich nirgends

eine Andeutung, dass Paus. die Stiitten gesehen habe, er erwiihnt nur anti-

quarisch - mythologische Details, nichts von Monumenten oder dergleichen.

Kalkmann S. 65 f. sucht nachzuweisen, dass die (puelle des Paus. ein auf

Caecilius (Quelle fiir Pollux im 8. Buch) zurtickgehendes Lexikon oder Kom-

pendium geWesen sei; die Thatsache der Benutzung einer litterarischen Quelle

wird auch von Guri it t S. 274 zugegeben.

S. 68,11. xo — xctlou;i3vov, Koordination statt Unterordnung im Gen.

partit.; Cia vi er wollte xojv — xctloujjivujv schreiben, wobei er iibersah, dass

dann mit Ikpapusxou xcd Tpqwvo-j fortzufahren war; es ist aber Sprachgebrauch

des Paus., das aus Nomina propria bestehende Ganze den mit 6 jiiv — 6 oi

folgenden Theilen im gleichen Kasus vorauszuschicken, vgl. z. B. V 1,2

Aptioxc; 03 xGfl Acopist;, ol jiiv ix IDpvaaoD, AtopisT; 03 3X xf^^ OiXYj; i; IlsloTrovvyjaov

3 t3 iv d<pi‘(|JLivo'., II 11,7 Ttj) 03 'Als^dvopi x<zl Euaji3ptci)V'. — xw jisv cij; ;^po)t — 3va-|[i'Cou3'.v,

p]'ja|jL£piam Si — ^yoooiv, III 18,11 Aidvuaov os xai ' IlpaxXia xov pv — bxiv 'Epjj.i;;

cpipojv, ’A&7jvd Bi «7003« '’llp«xli«.

ebd. Parabyston; die Lage dieses Gerichtshofes, den AVachsmuth

II 365 an den Alarkt, Kbhler im Hermes VI 96 A. 1 an den Nordabhang

des Musenhugels verlegt, ist unbekannt; wenn Paus. den Namen damit er-
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klart, dass er in einom abgelegenen Stadttlieile sich befunden habe, wird der-

selbe, wohl richtiger, im Et. M. p. 651,50 und B. A. I 292,25 davon abge-

leitet: o sxp-.va. Erwahnt wird er auchPoll. VIII 121, Schol. Ar. Vesp.

120, Antiph. b. Harpocr. s. v., sowie in der Inschr. CIA II 822 Z. 12.

Vielleicht geht darauf Ar. Vesp. 1109: ot ok CixciCouai) irpoi; xoTc; xar/ioic;

a}X£V0l TCDXVOV.

ebd. Trigonon, dessen Name auch bei B. A. 1307,12, Harpocr.s. v. von

seiner Gestalt abgeleitet wird; erwahnt wird er auch bei Poli, und Schol. Ar.

Vesp. 1. 1. Seine Lage ist unbekannt.

S. 68,13. Die Gerichtshbfe Batrachion und Phoinikion (Griin und

Scharlach) sind sonst nirgends erwahnt. Dass die athenischen Gerichtshbfe

nach Farben unterschieden wurden, wissen wir auch aus Arist. resp. Ath.

p. 33 (cf. Schol. Arist. Plut. 278 und Vesp. 1110), B. A. I 220, Suid. y.

^axvqpla xat atiiipoXov. Leake S. 258 vermuthet, dass die Farbenbenennungen

bei den beiden genannten die andern Namen verdrangt hatten, und zwar

nimmt er an, dass die beiden init dem Gerichtshofe lid Xuxw und dem Meti-

cheion identisch seien, die Poli. a. a. 0. nennt; denn abgesehen von dem

Gerichtshofe des Ardettos (Poli. VIII 122), der friih wieder eingegangen war,

nennt auch Pollux zehn Gerichtshbfe und stimmt in den iibrigen acht mit

Paus. iiberein.

S. 68,14. Heliaia, der oft erwahnte grbsste Gerichtshof der Athener

(to oixctax/jpiov), lag vermuthlich in der Nahe des Areiopags, etwa siidlich

unterhalb desselben, da letzterer ais avw von jenem ais xaxoj Bixaaxvjpiov

unterschieden wird, s. Didym. ap. Harpocr. v. 6 xaxojUsv vd|j.oc;, B. A. I 253,28.

Vgl. Leake S. 259, Milchhbfer S. 200. Curtius eri. Text S. 56 und

Stadtgesch. S. 62 f. nimmt nach Chr. Petersen d. Zwblfgbttersystem S. 36

an, die Heliaia habe am Stidwestabhange der Akropolis gelegen, an der Stelle,

wo spater Herodes Atticus sein Odeion erbaute, eine Ansicht, die Wachs-
muth II 359 A, 2 ebenso zuruckweist, wie die von Wilamowitz Kydathen

S. 91, dass die Heliaia mit dem Thesmothesion zusammenhange. Wachs-
muth selbst setzt den Gerichtshof in die Nahe des Marktes; vgl. Judeich

Jb. f. Ph. CXLI 748. Ueber die verschiedenen Ableitungen des Wortes

vgl. Wachsmuth II 361 ff.

S. 68,15. Palladion, vgl. Poli. VIII 118 undbetreffs der Entstehungs-

]egende Kalkmann S. 66. Zeus und Athene genossen hier Verehrung, s.

C I A I 273 Frg. f, Z. 5 u. 22, III 71 u. 273. Seine Lage lasst sich un-

gefahr hestimmen, da nach Kleidemos ap. Plut. Thes. 27 die Amazonen

d%o RaKkaZiou xat Apdvjxxou xal Aoxatou den rechten Fltigel der Athener angriffen;

es muss an der Grenze zwischen Athen und Phaleron gelegen haben (Curtius

S. 58), zumal auch die Legende die Erbeutung des Palladions nach Phaleron

verlegte (S. 69,3). Der Bezirk war in spaterer Zeit auch eine Unterrichts-

statte der Philosophen, s. Plut. de exii. 14 p. 605 A und Catal. Her-

culan. coi. 24 (Biicheler Ind. lect. Gryphisu. 1869/70 p. 15). Vgl. Milch-

hbfer S. 179 f.

S. 69,1. icp’ oxcp Ba, ebenso mit zu erganzendem Verbum I 29,7. II 21,1.

Die Entstehungslegende ahnlich, aber ungenau bei B. A. I 311, etwas
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andern Kleiti>demo« Krgm. 12 Mttll. und Phanodemoi» Frgm. 12 Mttll., der

Quelle fttr Pollux VIII I18fg. ist, vgl. hierttber Kalkmano 65 fg.

S. 69,7. Nur nicht zpoo^<iv bei Paus.

8. 69,10. DelphinioD, auch bei Poli. VII l ll9erwahnt unter Anftthrung

derfielbeo KntstelmngMlegende; cf. Et. ra. p. 358,56, PIuU The*. 18. Teber

die I.«age de^t Heiligthuro» . obeo zu (*ap. 19,1.

S. 69,11. yrt Tif Ut cine »ehr beliebte Wendung, wieder § 11. II

3,7. III 4,5. V 19,6. VI 7,5. 15,5. VIII 4,10. 27,2. 35,4. IX 5,16. Mit

Unrecht laMii**o die Hsa. and Aa*(gaben VIII 40,1 den Artikel weg. fuid Wj

^txoioo X 9, 1 1

.

8. 69,12. rp«Tsp«v — fp«uYttv. die Heroeozeit kannte keinen

UnterMchied zwUchen voniUzIichem, unfreiwilligem und geaetzlich gerecht-

fertigtem TodUchlag; wollte der Mttrder nichl der Blutraeho verfallen («ero

T«vx« lbr#|»tt*v), «0 nia%ste er au5»er Ijande.«i gehen (fcu|ttv) oder von den Ver-

wandten durch l2UegeId Verzeihung erlangen, vgl. Philippi der Areiopag

und die Kpheten 3 fT. Wkhrend Pau«i. hier lagt, vor Theseos Zeit habe

der MOrder fliehen oder slerb»‘n mtUsen, U-merkt er IX 36,8 bid Krw&hnung

cines iamoc, seil Drakon sei derjenige straflos, der eincn Eh«*brecher

bei seioer (lattin erschlage.

8. 69,14. Prjtaneion, s. oben zu Tap. 18,3. Curtius .\tu 8tudieo

II 178, ges. Abb. I 42t>, 8tadtgescb. S. 302 hilt frellich den Gerichtjihof fUr

nirht identi^b mit dem dort erw&hnteo IVjtaoeioD, da Paos. niemals ein Ge-

bttude zweimal betchreibe (er beschrribt es aber hier nteht, sondem erwfthnt

es nur, wie das Delphinion, desseo aoeh vorher ais Tempel d«t A polion Del-

phinioM gedacht Ist). Curtius hAlt das hier erw&hnte Prytaneion (Ur den

.lltesten Amtsaitz der Unterstadt, on dessen Stello spAter ais politiscbes

(Vntrum das neuo lYytaneion getreten sei, und verlegt es in den SQden der

Horg. Zug»^immt habrn ihm vomehmlkh SchOll Hermes VI 18 o. 29,

C. Curtius d. Metroon 8. 18 A. 106, Hagemann de prytaneo p. 28.

ebd. ivAq tif wi vgl. Dem. c.

.Aristocrat. 76, damach Harpocr. v. iti Ilpormiif und Pollux VIII 120,

vgl. obeo I 24,4. — seiir beliebte Verbinduog, s. I 23,6. 26,4. 6.

27,8. 30,1. 83,5. 42,5. II 2,2. 16,1. III 3,8. 9,4. IV 7,6. 25,9. 31,9. V 20^
21.1. VI 18,2. VII 18,12. 21,13. 27,9.30,11. VIII 7,7. 16,7. 16^25,3.

33.1. 38,6. IX 3,8. 10,4. 24,4. 28,2. 35,7. 37,3. X 14,6. 32, 12.

8. tV9,18. chpsiK, xf<N^ vicimehr werden die Gegenstinde, die den Tod

herbeigeftihrt hab«'0, flber die Grenze geschaflft (Paus. VI 11,6, Ael. v. h.

VIII 3; vgl. Philippi a a O. 17 A. 25); das Beil des wurde ios

.Meer geworfen, Porphyr. de abstin. II 30, Mommsen Heortol. 452 A. 1.

8, 69,21. 0 a Herod. III 64; etwas anders ais

di»'ser Ktesias Rxc. Pera 12. Daas Kambym^s sich die tbdtliche Wunde selbst

beibrachte, wird durrh die Felseninschrift von Bisitun bestAtigt.

8. 69,22. Phreattys glaobte Ulrichs 11 173 ff. an der kleinen Bucht

lu erkennen westlich vor dem Eiogang zum Hafen Zea; ihm stimmteo die

Neueren bei, s. Waohsmoth 1 325 f., vgl. die Gegenbcmerkungen von
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Milchhofer Text zu den Karten vou Attika I 56 f., welcher (S. 59 f.)

Phreattys vielinehr an der Siidostspitze der das Zeabeckeu dstlich begrenzeuden

Halbinsel ansetzt.

ebd. Zu dem daselbst iiblichen Gerichtsverfahren vgl. Poli. VllI P20.

Bei der Erziihlung der Veranlassung der Stiftnng begeht Paus., wie Kalk-

manu S. 67 bemerkt, ein Versehen, da dem Teukros nicht die Schuld am

Tode des Aias gegebeu wurde, vgl. 11 ‘29,10.

Cap. XXIX.

Das Panathenaieuschi ff. Akademie mit Gymnasiou. Hain der

Artemis mit Schnitzbildern der Artemis, Artemis Ariste und

Artemis Kalliste. Tempel des Diouysos Eleuthereus. Griiber

im iiussereu Kerameikos an der Strasse vom Dipylon nacb der

Akademie.

S. 70,3. Panathe naienschiff. An diesem
,

auf Rollen gehenden

Schiflf wurde beim Eestzuge der Pauathenaien der gestickte Peplos der Athene

befestigt, vgl. Strattis ap. Harpocr. v. xorttov, andere BelegsUdlen sind zu-

siimmengestellt bei Michaelis Parthenon S. 3*29 N. 305 ff. Fiir die Be-

stimmung der Lage der Stelle, wo das Schiff fiir gewiihnlich (eine Ausnahme

konstatirt die Inschr. CIA III 776, aus dem 3.— 4. Jalirh. n. Chr.) aus dem

Eestzuge ausschied, da der letzte Theil des Weges dafiir zu steil war, ist

weseutlich die sehr vielfach behaudelte und verschieden beantwortete Fragt*

naeh dem Wege, den der Panathenaienzug einschlug. Die topograpbischen

Augabeu, die uns die Alten dariiber hinterlassen haben, sind zusammengestellt

und besprochen bei Wachsmuth l ‘285; da in denselben Baulichkeiten, deren

I.Age sehr bestritt**n ist, wie das Eleusinion, das Pythion, das Pelasgikon,

eine wesentliche Rolle spielen, so gehen die Meinungen uber die Station des

Schiffes eben so sehr auseinander, wie die iiber die Lage der genannten Bau-

lichkeiten. Zu vgl. ist ausser den oben zu Cap. 28,3 angefiihrten Schriften

(iber das Pelasgikon und der Litteratur Uber das Eleusinion Cap. 14,3 beson-

ders Leake S. 216, Beule L’acropole 1 151, Mommsen Heortologie S. 190,

Bbtticher Philol. III Suppi. Bd. S. ‘297, Bursian Rh. Mus. XXIII 379,

Wachsmuth ebd. 53 u. 531, XXIV 46 u. Stadt Athen a. a. 0., Curtius

eri. Text S. ‘23, Lange Haus u. Halle S. 64, Weizsiicker Jb. f. Ph. CXXXV
608. — Es ist, trotz des Widerspruches von Bursian, sehr wahrscheinlich,

dass der Platz, wo Paus. das Schiff sah, identisch ist mit dem bei Philostr.

Vit. soph. 11 1,5 bezeichneten IIuUiov, ou vuv ojfjjxiaxai; freilich kann

dann dieses Pythion unmdglich jenes oben besprochene (Cap. 19,1) sein, dessen

Lage beim llisos, siidwestlich vom Olympieion, ais feststehend betrachtet

werden darf (nur Bursian a. a. 0. und Geogr. 1 302 A. 3 nimmt dies

ausserhalb der Stadtmauer belegene Heiligthum, und ais Ruhestation des

Schiffes das nach seiner Vermuthung ebendort belegene Palladion an). Man

hat hier durch VerUnderung des Textes helfen wollen; Gbttlirig (Ges. Abh.



318 I 29,1 — 4.

l 77, zustimrnend Forchhamuier Hh. M. XXXlll 122) wollte bei Philostr.

1. 1. und lhX«tTp.xov vertauschen, Per vanoglu (Jb. f. Ph. CI 54) lh'.IK>tov,

Loeschcke Dor|). Progr. 1883, 14 lUoyiuiviov schreiben. Unger Ber. d.

bayr. Akad. 1874, 293 niinmt an, das Sebi ff sei, wenn der Peplos abgenommen

vvar, nrxh weiter gefahren; da nach Philostrat der Peplos am Eleusinion ab-

genornmen wurde, so habe die Prozessionsfahrt des Schiffes dort ibr Ziel ge-

funden. Wacbsrnutb, der iui Rb. Mus. XXIII 56 unter dem Pythion bei

Philostr. die Grotte des Apollo yzewfxito; verstanden wissen wollte, ist davon

zurlickgekommen und bezeichnet, Stadt Athen 1 295f., die Sacbe ais topo-

grapbisches HUthsel; aucb Lange a. a. O. entscheidet sicb nicht. Auf alie

FHlle ist die Stelle, wo das Schiff den Zug verliess, in der Einsattelung

zwiscben Akropolis und Areiopag, sUdlieb von der Agora, zu suchen.

S. 70,5. oo^ivo rw vuijaovra hier irrt sicb Paus.: Deraetrios Polior-

ket**s batte Bebiffe init fUnfzebn und sochszebn, Ptolemaios Philadelpbos zwei

ruit dreissig und eines mit zwanzig Huderreihen, und Ptolemaios Philopator

baute gar eine Tessarakonten*, s. Plut. Demetr. 43 und Athen. V p. 203 T>.

ebd. xeil)/,xoi, von oben nach unten sicb ei*strecken l 19,6. 11 1,5. 37,1.

38,4. lll 20,7. V 5,3. 16,3 u. s.w., von unten nach oben aw;xoi 1 26,7. 111

17.1. V 10,3. 14,5.

S. 70,7. Hier verllLsst Paus. die Stadt selbst, um bis Cap. 30 die

Akademie und ihn* nlicbst*? Umgebung zu besprecben. — iv -rw;

s. z. S. 1,10.

ebd. xcr:a xd; dW>;, hier also Ijandstrassen. „Der I^andstrasse wUrdigster

und bedeutungsvollster Sobmuck waren die Grtib<T“, Curtius Oes. Abb. 174.

S. 70,8. Akademie mit Gymnas ion, vor dem Dipylon gelegen,

ilureh das also Paus. wieder die Stadt verlltsst, wie er sie durch die.ses Tbor

betreten bat. Die ScbriflsteJlen Uber die Akademie s. bei MilcbhUfer

S. (^. L.X.XXV 12 zusainmengi^sUdlt; vgl. sonst Bursian 1 323, Milcb-

hiifer S. 176.

ebd. sc. zdXxai;. sechs Stadien betrbgt die Kntfernung vom

Dipylon, .s, Cic. de fin. V 1,1 und vgl. Wacbsrnutb l 258.

S. 70,9. '^tu;>tov zoxi dvSpo; s. Hesych. Xqrcm Zi ^upvdsiov

\\b^»;vr,3»v <Kco ’Axa^i[pou av«»mo;. Der Uebergang in dffentlichen Besitz bat

wobl in der Ztdt der Pelsistratiden stattgefunden, s. Suid. xo'lrxdp/oy xsr/o;

und vgl. Curtius Stadtgesch. 89.

S. 70,10. Hain der Arteinis, mit SchniUbildern der Artem is .Ariste

und .Artemis Kalliste. Aus Hesych. v. KoXXtTrrj iv teji Kcpafuixfji l^pyv^ivT]

'Kxdxr,, Ivioi 'ApTap-v gebt bervor, dass .Arteinis hier aucb ais Hekate

verehrt wurde. Es bezieht sicb hierauf vielleiclit das beim Dipylon gefundene

Tbiasotendekret, \\Hr;vatov Vlll 235, sowie CIA 11 1610. Nach Paus. VIH

<15,8 war es der Diohter Paraphos, der zuerst Artemis mit dem Beinamen

KaXXtaxr, einfilhrte, daher ist die von Heckel (s. krit. .App.) vorgeschlagene,

von Welcker gr. Gdtterl. I 581 gebilligte Aenderung llou^i» anst, lar»oy;

der Hss. aucb von uns aufgenommen worden.

S. 70,12. aXXov i; ayxd; Xopv yxtpfirjaopotu ohne Zweifel, weil es sicb

um einen Geheimdienst handelte, vgl. II 3,4 und zu I 14,3.
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S. 70,13. Tempel des Dionysos Eleuthereus. Das Kultbild des

Diouysos Eleuthereus, das sich liir gewdhulich in dem einen Dionysostempel

iin Lenaion befand (s. Gap. 20,3), wurde alljahrlich beim Anthesterienfeste in

diesen kleiuen Tempel im iiussern Kerameikos gebracht, um von dort wieder

in feierlicher Pompe zur Stadt zuriickgebracht zu werden; ygl. Mommsen
Heortol. S. 353. In Ephebeninschriften (CIA II 470 f.) kommt dieser

Dionysos ais Aiovjao; lz\ byapa; vor; tiber die Identitiit beider vgl. Ditten-

berger de epbeb. Atticis p. 63, Keil Rh. M. XIX 631; vgl. auch Tdpffer

att. Geneal. S. 207 A. Ueber die Herkunft des Bildes von Eleutherai vgl.

Paus. I 38,8.

S. 70,14. G raberstrasse, deren Beschreibung den iibrigen Theil des

Capitels fiillt. Die Graber lagen zu beiden Seiten der Strasse, die vom

Dipylon nach der Akademie fiihrte, im Gebiet des aussern Kerameikos, vgl.

Arist. Av. 395 mit SclioL, Hesych. s. Kspajicixo;; die Strasse ging vom

grdsseren (nbrdlichen) Dipylonthor aus, vgl. Liv. XXXI 24. Milclihdfer

S. 175 und S. Q. XCVII 19 ff., Curtius S. 119, Leake S. 443.

S. 70,16. d(jhzo'j, nicht d;x=tvovo;. vgl. V 8,2, VIII 7,5; es liegt nicht

eine Vermischung der beiden Wendungen -tov xe usTspov — — djxstvovo; und

ctvopo; zdv-oiy dphzo'j vor (so erkliirt z. B. Classen zu Thuk. I 1,1) noch

„gewissermaassen eine Verwechsluug des Superlativs und des Komparativs“,

wie Madvig Gr. Gramm. § 96 A. 3 meint, deim der Genitiv ist kein

j)artitiver, sonderu ein genitivus comparationis, der bekanntlich ein Ablativ ist.

— Das fast enthusiastische Lob des Thrasybulos beweist, dass Paus. den Vor-

wurf der Erpressung und hochverriitherischer Absicliten niclit kannte oder fur

unberecbtigt hielt; vgl. hieriiber Lysias or. XXVlll und XXIX.

S. 70,18. oyv ctvopdaiv xo xax’ ctp/d; ix Or^puiv, Xeil. Hell.

II 4,2 ix Hrj^uiv oj; oyv ipoojirjxovxa.

ebd. 'Albr^vatou; axa3id!^ovxa; o\.aKKa{f^vai xxX., Vgl. Xeil. Hell. II 4,20, 35—43,

Arist. ’AH. zoX. 38—40.

S. 70,20. Grab des Perikles; nacli Cic. de tin. V 2,5 lag es zur

Rechten der Strasse.

S. 71,1. G riiber der bei Marathon Gefallenen, s. Cap. 32,3.

S. 71,2, xaxd ywpav, an Ort und Stelle, wie z. B. IV 11,6. 21,11. 27,8.

— II 28,7 in Verbindung mit auxoD.

. ebd. 01 xdcpoi, I 32,3 xd<po;.

ebd. axr^Xai xd ovo^axa Xlyo-jaca, Vgl. IV 22,7; «axi; — Xsyouaa VI 19,13,

ofter auch lysiv, vgl. 1 29,6. III 14,1.

S. 71,4. Graber der bei Drabeskos Gefallenen. Ueber das Datum

der Schlacht bei Drabeskos (vgl. Herod. IX 75, Thuk. I 100, IV 102)

herrscht Meinungsverschiedenheit; sie wird von Wilamowitz Aristot. u. Athen

II 301 ins Jahr 464, von Schafer de rer. post bell. Pers. in Graecia gestar.

temporib. ins Jahr 465 gesetzt; Unger Philol. XLI 95 ff. schwankt zwischen

467/6, 466/5, 465/4, ebenso Reuss Jb. f. Ph. CLI 552; dagegen setzt sie

Bauer Forschgn. zu Arist. ’Ab-/]v. xoX. S. 114 f. ins Jahr 459. Die Inschrift

C I A I 432 wurde in der Regel ais die zum hier erwiihnteu Denkmal ge-
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hSrige betrachtet, doch hat Kbhler im Hermes XXIV 85 hiergegen sehr

begriindete Einwendungen erhoben, uuter Zustimmung von Bauer a. a. 0.,

der der Ansicht ist, die Inschrift beziehe sich auf die Unternehumngen Kimons

zur Vertreibung der Perser. Wilamowitz a. a. 0. IT 292 A. 4 ist der

Ansicht, Paus. habe hier uberhaupt einen Irrthum begangen, der vielleicht

dadurch erzeugt wurde, dass er die Herodotstelle IX 75 auf das wirklich

iilteste Grabmal bezog, wShrend das Grab der Todten von Drabeskos keines-

vvegs das alteste Grab im Kerameikos war. Doch hat auch der Wortlaut

des Paus. verschiedene Deutung erfahren. Leake S. 444 fasste ihn in dem

Sinne, dass dies Grabmal das erste unter den dffentlichen war, ebenso Kriiger

hist. phil. Stud. I 68, Weissenbor n Hellen S. 143 A. 27, Wachsmuth
I 263, Milchhdfer a. a. O.; hingegen erklart Curtius Abh. der Berl.

Akad. 1854 S. 266 u. Stadtgesch. S. 119 die Worte upoiToi hocprjaav in dem

Sinne, dass die in Drabeskos Gefallenen die ersten gewesen seien, deren Ge-

beine man heimgebracht und im Kerameikos bestattet habe; jenes h^tte miissen

xpuixoi xeTvxai heissen. Da indessen das Folgende zeigt, dass Paus. vor dem

Denkmal stand, so ist, seiner Gewohnheit nach, auch anzunehmen, dass es das

erste der dffentlichen Grabmaler war.

S. 71,5. 'fovEoo-jaiv, vgl. zu Cap. 20,5.

S. 7 1 ,6. uj; xspauvol zsaoiev er' aoxou;, I 4,4 xef»auvo‘i ecpepovxo e; auxoy;, x. xaxa-

axrjrxei e; V 11,9. 14,7.

8. 71,7. Zu Leagros und Sophanes vgl. Her. IX 73 u. 75, den Paus. vor

Augen hat.

8. 71,8. drexxeivev Ejpupaxr^v, nach Herod. IX 75 ex rpoxXrjoio^.

8. 71,11. Ueber die verschiedenen Ansiedelungen auf Sardo s. zu X 17

;

die Athener ais Theilnehmer am Zuge des lolaos genannt auch VII 2,2. IX

23,1 und X 17,5, vgl. Geffcken, Philol. Unters. XVH 55 ff.

8. 71,13. Grabmal des Melanopos und Makartatos. Curtius

Ges. Abh. l 85 vermuthet, dies Grabmal seien die Philostr. V. Soph. II 8,2

p. 251 erwlihnten irrst;, die nicht weit von dem ropct xa; xoO Kepa|ieixoy ruXa;

erbauten pouXeux7;pu>v xoiv xr/v.xuiv lagen
;

zweifelnd Wachsmuth 1 264. Das

Treffen, in dem sie fielen, gehdrt vermuthlich in die Kiimpfe vor der Schlacht

bei Tanagra, s. Leake S. 445 A. 6.

8. 71,14. evavxia hier mit dem Genitiv, wie I 12,5. 15,1. 29,13. IIT 6,1.

11,7. V 23,1, doch ebenso haufig mit dem Dativ, vgl. I 8,3. 13,4. 27,1. 37,1.

111 10,5. IV 28,2. 29,9. V 4,9 u. s. w.

8. 71,15. x^; ’EXsujvta;, Vgl. Strab. IX p. 404 xal 6 ’EXe<bv o’ eoxl xwnrj Tava-

-fpix/J, p. 405 eaxi Zl x>j; xexpaxa>iJLta; x^; repi Tdvajpav ’EXedivo; xxX.

S. 71,16. BeasotXojv — xaxd raXaiav cpiXtav eXilovxtov, Vgl. Thuk. II 22.

8. 71,18. xo^oxai; Kpr] 3 tv, dass solche im peloponnesischen Krieg von den

Athenern verwendet wurden, sagt Thuk. VI 43.

ebd. pr^^taxa . . , . X«1 Irreyaiv, dieser Wechsel zwischen Genitiv

und Dativ gehdrt zura grossen Capitel der Variatio, s. zu II 29,7. Die

Grabstatten der Keiter scheinen iinmer gesondert gewesen zu sein, s. Wachs-

mutb I 264.
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S. 71,20. K>.sojvaToi xstvxcti, S. CIA I 441, sie hatten mit den Argeiern

auf Seite der Athener bei Tanagra gekampft.

S. 71,21. Tou Idpu jioi mxziSovxoc, l<; xou^ ApfeiouQ, diese Absicht hat

Paus. nicht ausgefiihrt.

S. 71,22. Zu xaxsX&sTv vgl. V 4,5. IX 2,4, sonst TcposX^-siv: Trpo£X9-dvxo(; —
xou Xd-(ou I 24,5, vgl. III 7,5, oder Tcpoisvai II 12,3. V 21,1.

ebd. irplv ri axpaxsuaai xdv M^dov, ob dies vor oder nach der Scblacht bei

Marathon geschah, ist streitig, s. die Literatur bei Busolt Cr. Gesch. II 62 A,
der den Beginn des Krieges ins Friihjahr 490 setzt, wahrend Kbhler Rh.

Mus. XLVI 6 ihn richtiger ins Jahr 488 verlegen mochte, ebenso Beloch
Griech. Gesch. I 363.

S. 71,24. Hier spricht Siebelis de libertate data sub finem belli Pe-

loponnesii (und vergleicht lustin. V 6); allein es ist hier weder von Freiheits-

verleihung die Rede, noch liegt ein Grund vor, an andere Sklaven zu denken

ais an solche, die im Kriege gegen Aigina fielen.

S. 72,3. x(Lv £TC ’'0Xuv^ov iX&dvxojv, darunter sind Leute von den zwei

ersten Hiilfesendungen der Athener nach Olynth a. 349 u. 348 zu verstehen.

S. 72,4. MaXrjaavdpoc;, bei Thuk. II 69 erwahnt, wo es aber heisst, er

sei (im zweiten Jahr des peloponnesischen Krieges) in Lykien gefallen

(dvapd? axpaxid AB-Yjvaiwv xs xwv dzo vsdiv xai xu)v ^u|JHi.dya)v Ic, x-^v Aoxiav 6 MsXrjaocv-

opo(; aTCo&v>]ax£i xcd xrjc, oxpaxidz j^spoi; xi oiscp&sipe vixYjO-slt; — Zu Zid xou Maidv-

Bpou Vgl. I 7,2.

S. 72,5. 7coX£|Jiouvx£; Kaoadv^pc}), I 25,6. 26,3.

S. 72,7. Aax£Baijj.ovtoic; x:^v ttoXiv xou 9^£ou a£i'aavxo<;, S. IV 24,6, Thuk. I 101,

Diod. XI 63, Plut. Cim. 16; £a£io£v 6 fi£oc; ohne Objekt HI 5,8. 9. 8,4.

VII 24,12.

S. 72,8. ot Etlu)X£c; £? TMjjlyjv dx£!3xy]aav, die chronologische Ansetzung

dieses Ereignisses, sowie der Sendung Kimons ist streitig; Wilamowitz
Aristot. und Athen II 300 setzt das Erdbeben ins Jahr 468 und Kimons

Erscheinen vor Messene 461, Busolt Gr. Gesch. II 438 u. 453 mit A. 2 das

Erdbeben gegen Ende Sommers 465, die Hiilfsendung 463, Beloch Gr. Gesch.

I 457 u. 463 beides ein Jahr spater, A. Bauer Liter, und hist. Forsch. zu

Aristot. ’A&. IIoX. S. 110 ff. u. 118 den Beginn des Aufstandes 460/59, die Sen-

dung Kimons 457/6.

ebd. ot Ao(X£BaipLo'vioi ^otj^^oui; xat dXkooc, xai %apd ’AfiY]vai(ov jx£X£TT£jjltcovxo, Vgl.

Thuk. I 102 Aax£§anidvtot o£ . . . . dXkooc, X£ hzzxaXiaavxo ^ujxjxdyou? xczt AfivjvcctouQ.

S. 72,10. dxoTC£jJLXOuaiv . . . . xpdi; ui:oc{<tav, wie IU 9,11 Tcpot; dpyyjv dizoTzipxoooi

xrjv xp£a^£iav, dagegen IV 24,6 utco uTCocj^tct? dicoTCEixcJjaa&ai.

S. 72,11. TU£piu^ptCo) bfter bei Herodot, s. I 114. II 152. III 137.

IV 159.

S. 72,13. Scblacht bei Tanagra, s. III 11,8. V 10,4; sie fand statt nach

Busolt a. a. 0. 453 A. 2 im Hochsommer 458, nach Wilamowitz a. a.

0. 302 a. 457, nach Beloch a. a. 0. 481 A. 1 bleibt die Wahl zwischen den

drei Jahren 458, 457, 456, nach Bauer a. a. 0. 124 im Herbst 455. Ueber

den Verlauf der Scblacht vgl. Thuk. I 107. sq., Diod. XI 80, Piat.

Menex. 242 B.

Pausanias I. 21
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S. 72,17. ’AiroXXooa)po; — oiecpuXa^s XlspivO-toi; xrjv xo>^iv, im Jahre 340,

Diod. XVI 75; ’Apair/]^, o xpo; ‘‘EXXrjaTcovxip Opu'(i'a; uxapyo;, (Arr. Exp.

AI. I 12,8) kampfte am Granikos ais Reiteroberst, Diod. XVII 19, und ent-

leibte sich nach der Schlacht, Arr. I 16,3; vgl. Schafer Dem. II 502.

Droysen I 1,63.

S. 72,19. Strab. p. 571 Opupa -q jxb xaXsTxai 5 Mt^ac; epaaiXsuos,

xal >;i; pspo; oi raXaxai xaieayov, os ^uxpcf, -q icp’
"

EXXyjozdvxti) xal 'q xspt xdv ''OXujxTCOv,

r] xal 'Exr/xr^xoi; X£yo|ievr], Vgl. auch Diod. XVIII 39.

S. 72,20. EupouXo; 0 IxivHapou, der bekannte Gegner des Demosthenes

und langjahrige Leiter der athenischen Finanzen, s. Schafer Dem. I 214,2.

S. 72,22. xoT; \dv ix:i&s|xivoic; - ol ds ipotiXsuaav, Anakoluthie, ahnlich § 11

xoT^ |X£v . . xsXsuxyjaaai, xoI»q ds — — dtacpS^apr^va». drjXoT, WO xoTt; di diacpHapsiai VOn

der Konzinnitat verlangt wird, I 32,7. VUI 14,4. IX 19,6. X 32,7, s. Storch

Syntaxeos Pausaniae part. pr., de anacoluthis, p. 5 sqq.

ebd. risipaiui; xaxdXyj'}iv, s. z. Gap. 25,8.

S. 73,2. Grabmal der bei Korinth Gefallenen, (394/3 v. Chr.);

vgl. Xen. Hell. IV 2,9 ff., Diod. XIV 83. Die Palmettenbekrdnung dieses

Denkmals ist im Jahre 1861 wieder aufgefunden worden, s. Kdhler Monatsber.

d. Berl. Akad. 1870 S. 273; abgeb. Ati. v. Athen S. 3 und A. M. XIV 407.

Die Inschrift (C I A II 3, 1673) enthalt auch den Xamen des Dexileos, der aber

sein besonderes Grab auf dem Friedhof beim Dipylon hatte, s. v. Sybel

Skulpt. V. Athen N. 3312, C I A II 2084.

S. 73,4. xd jJLr,div dv£u xdyr^; slvai, denn die Tyche ist die machtigste Gdttin

in den menschlichen Angelegenheiten und verleiht die meiste Macht IV 30,5,

vgl. VII 26,8; x^; d^{a-(o6or^:^ xd xs ep'(a auxou xal xd pouXsyjiaxa

IV 13,4 und VIII 33,1. sTvai xd |iy;div auch VIII 33,3; von Personen wie in

unserer Stelle auch Herod. VIII 106, sonst mehr dichterisch, Soph. EI. 1166

Eur. Rhes. 812, Phon. 599 xdv oudiv, Troad. 414, Heracl. 167, Lobeck z.

Soph. Ai. 1231.

S. 73,6. ixaxd)^aav, ein Paus. gelaufiges Wort, es bedeutet schadigen,

herunterbringen namentlich durch Krieg, s. Gap. 4,1. 9,3. 20,7. 25,3. 27,5.

10. 30,4. 40,4 u. s. w.

S. 73,8. £v Edpota xal Xu» xeXsuxyjaaai, Euboia war vom attischen Bunde

01. 83,3 = 446/5 abgefallen,
‘

vgl. Thuk. I 114, Diod. XII 7,22, Plut. Per.

22 sq., und Siebelis meint, es handle sich hier um die bei Gelegenheit der

Wiedereroberung gefallenen Athener. Nun fand aber im Jahre 411 im Hafen

von Eretria zwischen Spartanern und Athenern eine Seeschlacht statt, s.

Thuk. VUI 95, und es ist wahrscheinlicher, dass das hier erwahnte Grab fiir

die Opfer dieser letzteren bestimmt war, da xod; iv XixsXta deutlich im pelo-

ponnesischen Kriege Gefallene bezeichnet. Eben deshalb ist auch nicht mit

Siebelis an den sog. Bundesgenossenkrieg zu denken, sondern an die Ver-

luste, welche die Athener erlitten, ais sie a. 412 das nach dem sizilischen

Ungliick mit der Mehrzahl der Bundesgenossen abgefallene Ghios angriffen,

s. Thuk. Vm 24. 30. 38. 40. 55.

S. 73,9. £7:1 xoT^ iaydxoi? xi^^ ’Aaiov^Q qizsipou scheint eine Wendung der

Inschrift selbst zu sein; an was fiir Kampfe man zu denken hat, ist unklar.
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S. 73,10. '(sYpaixiisvoi siaiv, ahnlich § 11 stal 1% aXk-q ox-/[ky;i xai oi \La-

"y^saajJievoi, genauer saxi xa 6v6y.axa.

S. 73,11. Nach der Darstellung des Thukydides ware die Brandmarkung
des Nikias, die in dem Weglassen seines Namens auf dem Denksteine liegt,

durchaus ungerecht, vgl. VII 85 sq.

S. 73,16. Grabmal der in Thrakien Gefallenen, s.' die dazu

gehdrige Inschrift CIA IV 2, 446 a; vgl. Kumanudis im A^yjvaiov X 524

und Kdhler im Hermes XVII 623.

ebd. iv Msjapou;, S. Thuk. IV 66—72, a. 424. — Xachdem im Jahr

420 dnrch Alkibiades ein Bnndniss zwischen Athen, Argos, Elis und Manti-

neia zu Stande gekommen war, fand im Jahre 418 die Scblacbt bei Mantineia

statt, an der sich auch attische Truppen betheiligten, Thuk. V 61.

S. 73,18. 01 xpiv — dcpixsa&ai Arj[jLoa9-. Supaxouaicov xpaxyjaavxs<;, Demosthenes'

kam erst a. 413, s. Thuk. VII 20.

S. 73,19. TCspi xov 'EXXyjoTuovxov, die Siege bei Kynossema a. 411, Thuk.

VIII 104 — 106, Diod. XIII 39. 40. 45. 46, Xen. Hell. I 1,4 — 7, Plut.

Alc. 27.

S. 73,20. jxsxd KXsiovo; et; 'AjicpiiroXiv, 422, s. Thuk. V 2—3. 6— 11. —
sv At])iii|), 424, Thuk. IV 76. 77. 89—101.

S. 73,22. Zug des Leosthenes nach Thessalien, s. Cap. 1,3.

ebd. oi TzXzuoavxsQ s; KuTupov, 449, Doppelsieg bei Salamis auf Kypros, s.

Thuk. I 112.

S. 73,23. Olympiodoros, s. Cap. 26,1. 2.

S. 73,27. ToX|ju'§ou — sxsXsuxYjaav, S. Cap. 27,5.

S. 74,3. xo [xqcz epjov, die Schlacht am Eurymedon. — xpaxstv mit dem
Akkusativ des innern Objekts auch III 11,6.

S. 74,5. Grabmal des Zenon, auch bei Diog. Laert. VII 11 ais im

Kerameikos befindlich erwahnt (cf. ib. 15 u. 29).

S. 74,6. xsTxca Ss xGti .... Xpoancxot; 6 EoXsuq, Vgl. I 17,2 dieselbe Wendung,
es handelt sich aber um eine Statue.

ebd. Der Maler Nikias wird von Brunn II 167 in 01. 108—118

angesetzt. Vgl. iiber ihn ebd. 194 ff. Besonders bekannt ist von ihm, dass

er dem Praxiteles bei der Farbung seiner Marmorstatuen beistand (Plin.

XXXV 133) und dass er ein Gemalde der Nekyomantie, wofiir ihm der

Kbnig Attalos 60 Talente geboten hatte, der Stadt Athen schenkte (Plin.

ebd. 132, Plut. non posse suav. vivi sec. Epicur. p. 1093 F).

S. 74,9. Grabmal des Bedners Lykurgos, erwahnt auch Ps. Plut.

V. dec. orat. p. 852 A, wonach es gegeniiber der Athene Paionia in dem

Garten des Philosophen Melanthios lag. — Die Angaben des hier folgenden

Exkurses gehen indirekt auf das Belobungsdekret des Stratokles 01. 118,2

zuriick, s. CIA H 240 und Ps. Plut. 1. 1. 852 B und 841 C.

S. 74,10. iicopiaS-yj xxX., nicht so zu erklaren, ais habe Lykurgos einen

Schatz von dieser Grosse angesammelt, wenn auch mbglicherweise Paus. die

Sache so versteht; vielmehr ist die Summe aller von Ijykurgos ais eingegangen

verrechneten Gelder angegeben, s. Boeckh Staatshaushalt I^ 515. Nun
wissen wir aus Isocr. VIII 126, dass Perikles 8000 Talente in die Burg

21*
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brachte (runde Zahl fur 7900 nach Boecklis Vermuthung a. a. 0. 525),

wir erhielten also fiir Lykurgos die Summe von 14500; dagegen spricht

der Volksbeschluss des Stratokles von 18900, der Verfasser des Lebens der

zehn Redner 841 B von 18650 Talenten; letzterer fiigt bei, nach andern seien

es 14000 gewesen, eben dies sagt Phot. Bibi. 497 a. Denkt man daran, dass

Lykurgos zwblf Jahre die Verwaltung leitete und dass unter ihm die jahr*

lichen Einkiinfte auf 1200 Talente gehracht wurden (Ps. Plut. 842 F), so er-

scheint die Vermuthung Boeckhs probabel, nach der Paus. durch Rechnung

auf seine Angahe gekommen ist, indem er die 1200 Talente zwblfmal nahm,

das ergiebt 14400 Talente, d. h. 6500 + 7900, s. Boeckh a. a. 0. 516.

S. 74,11. TCojjLXsTa — Nixczq — /da[i.ov, s. Ps. Plut. 852 B und vita Lyc. a.

a. 0.; iiber die Niken, die er herstellen liess, s. Foucart Bull. d. corr. hell.

XII 292 f.

S. 74,12. oTcXcz |JL£v TzoXka xai psXuiv jiupiaBctc; irevis dtvvjvsp/sv sig trjv axpoTuoXiv.

Tsipaxoaia; xpiyjpei; TrX(ui‘jiou<; xaxeaxsuaas, xdc; jjlsv exiaxsuaaac, x«(; oh. «py;?j(; vauiryjYYj-

aajievo;, Ps. Plut. 1. 1. vgl. Phot. a. a. 0., Strab. IX 395.

S. 74,13. Die Thatigkeit des Lykurgos fiirs Theater bezeugt durch die

Inschrift Fr. II Z. 5 f., Ps. Pl. 852 B. u. 841 C, Hypereid. Frg. 121 Bl.

S. 74,15. vsoji; sfaiv oTxoi xal xd — ]^upaaiov, S. Inschr. Fr. II 8 f., Ps. Pl.

a. a. 0.; ^isp^a zapaXaPtdv heisst es bei Ps. Pl. (s. auch Phot. a. a. 0.); Paus.

ist also ungenau, da nach ihm wenigstens der Bau des Gymnasions ganz dem

Lykurgos zuzuschreiben ist; bei der Erwiihnung der Schiffshauser ist zu be-

merken, dass der Artikel fehlt, der Ausdruck also den Angaben bei Ps. Plut.

nicht widerspricht (gegen Milchhofer Text I 32). Dass das Lykeion zu

Paus. Zeit noch bestand, bezeugt Lucian. Anach. 7, doch war es jedenfalls

ein auf Grund und Boden des Lykurgischen Gymnasions sich erhebender Xeu-

bau, s. Gurlitt 214, und ebenso verhalt es sich mit den Schiffshausern,

s. ehenda.

S. 74,16. AayapYjQ — eauXyjas, S. z. Gap. 25,7.

Gap. XXX.

Altar des Eros, des Anteros, des Prometheus. Fackelwettlauf.

Andere Altare in der Akademie. Platons Grab. Thurm des

Timon. Altar des Poseidon Hippios und der Athene Hippia.

Heroon des Theseus und Peirithoos, des Oidipus und Adrastos.

S. 74,18. Altar des Eros von Charmos geweiht. Nach Ath. XIII

609 D (vgl. ebd. 561 D) und Plut. Solon 1 war der Weihende ein Liebhaber

des Peisistratiden Hippias, an ersterer Stelle ist auch das Dedikations-Distichon

mitgetheilt. Nach Plut. 1. 1. und Hermios ad Piat. Phaedr. c. 7 ging der

Fackelwettlauf bei den Larapadedromieen von hier aus; doch ist es, wie

Wecklein im Hermes VII 443 annimmt (zustimmend Wachsmuth I 268),

wahrscheinlicher, dass der Ausgangspunkt in der That der von Paus. unter
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S. 75,8 bezeichnete, namlich der Altar des Prometheus (und Hephaistos), war;

s. unten z. d. St.

S. 74,20. Altar des Anteros, unbekannten Standorts. Paus. weiss,

dass xoXk; der ursprtingliche Name der Burg war (’A9-y]vaQ iv vuv «xpo-

TcdXsi, xdxs Bs dvo|jLaCojjL£v^ xdXsi I 26,6), er selbst aber nennt sie stets d/pdTrokQ

und die Stadt Tokic, (oder selten xd daxu I 9,5. 25,8)
;
man wird daher iv TcdXsi

der Ueberlieferung nicht auf die Burg beziehen dtirfen, sondern anzunehmen

haben, dass hier, wie so haufig in unsern Handschriften der Artikel aus-

gefallen sei. — Die hier erzahlte Veranlassung berichtet ausfiihrlich, jedoch

in abweichender Fassung Aelian Frg. 69, bei Suid. v. MiXyjxoc; (so heisst dort

der hier MeXy]<; genannte). Vgl. Rohde gr. Roman S. 43. — Anteros, eine

Differenzirung des Eros, eigentlich die Eigenliebe der mannlichen Jugend

(daher sein Altar neben dem des Eros im alten Gymnasion zu Elis VI 23,3. 5),

spielt hier die Rolle der x[|xojpd(; Atxv], s. Suid. a. a. 0., des Rachers ver-

schmahter Liebe; Anth. Plan. 251 ist es die Nemesis, welche ihn er-

schaffen hat.

S. 75,1. xaxd x^<; Tcixpac;, gemeint ist ohne Zweifel die Akropolis, s. Suid.

a. a. 0.

S. 75,3. sr/sv dcpsidojQ, sonstauxou, S. IV 4,8. 8,1. 22,3.

s. 75,4. cpipouv, cum impetu, s. Herod. VIII 87 cpipooaa ivipaXs, wahrend

sonst (91. VII 210. IX 102) im gleichen Sinn das Medium steht, vgl. Paus.

IV 7,5. 21,6.

S. 75,6. xd ivx£u&£v I 27,3. n 30,10. 36,4. IV 8,13. 25,2. 27.6, xcc ivx.

IV 13,1.

S. 75,8. Altar des Prometheus, nach Apollod. ap. Schol. Soph. 0.

0. 57: Pccaii; c/p^ata xaxa XYjv siaodov (der Akademie), iv xou xs IIpojjLy]9-£a)!; iaxl

xdxoQ xal xou ''Hcpataxou* iC£7coiY]xca di, ojt; xal AuaijJtay^tdyjt; cpy]aiv, 5 jxiv npojiyjO^sug irpoixoQ

xal xp£apdx£po(; iv axyjxxpov o oi "Hcpaiaxoc; viot; udi d£UX£po<;. xal PcDjjLdi; aixcpoiv

iaxiv iv xifj paa£i aicoxcxuirwp.ivo?, Wecklein und V7achsmuth a. a. 0. nehmen

gewiss mit Recht an, dass dieser alterthumliche Sockel mit dem von Paus.

genannten Altar identisch ist. Zum Fackelwettlauf vom aussern Kerameikos

her vgl. auch Schol. Arist. Ran. 131, Et. m. v. K£papi£ixd(;, mehr bei Preller-

Robert I 102 A. 3, Grasberger Erziehung u. Unterricht III 199 f.,

Wecklein a. a. 0.

ebd. iaxi pw|i.dc; xal ^icuaiv dd auxou, S. zu Gap. 5,1. Prometheus hat also

kein Recht zu klagen, wie es bei Luc. Prom. 14 geschieht, dass er nirgends

einen Altar habe.

S. 75,13. Altar der Musen. Nach Prolegom. Platon, philos. 4 hatte

Platon den Musen ein xip.£vo(; in der Akademie gestiftet; dies Moua£tov erwahnt

auch Diog. Laert. IV 19
;

cf. ib. III 25. Die darin befindlichen Figuren der

Chariten hatte Speusippos geweiht, Diog. Laert. IV 1.

ebd. Altar des Hermes, wohl zusammenhangend mit dem zur Aka-

demie gehbrenden Gymnasion, iiber das Paus. nichts weiter sagt, ais dass er

Gap. 29,2 es mit einem Wort erwahnt. Auch der Altar des Herakles dtlrfte

sich darauf beziehen, s. Wachsmuth I 269.
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befand sich in der Akademie ein heiliger Bezirk der Athene mit Tempel,

auch bei Atb. XIII p. 561 D erwahnt. Nach letzteren Zeugnissen war diese

Kultstatte ein raXaiov topu^a, und die Akademie iiberhaupt der Athene geweiht.

Paus. begniigt sich mit der Anfiihrung des Altars.

ebd. Tov jxiv vor AOTjvac; ausgelassen, wie dfter, z. B. II 2,6 Auaiov oe, x6v

03 Botx^siov ovajJLczCouau

S. 75,14. Oelbaum, wohl im Znsammenhang stehend mit den zwdlf

\xopm, den heiligen Oelbaumen nahe beim Athenenheiligthum, die nnter dem

Schutz des Zens Morios oder Kataibates standen und fur Absenker des

heiligen Oelbaumes im Erechtheion galten; s. Arist. Nubb. 1105 u. Schol.,

Apollod. ap. Schol. Soph. 0. C. 705, Istros ebd. 701, Phot. s. v. jjiopta'. sXctTcti.

Dass Paus. hier nur einen nennt, ist vielleicht dadurch zu erklaren, dass be-

sonders einer der ixoptai ais Abkdmmling des heiligen Baumes galt.

S. 75,15. Grab des Platon, nach Paus. nicht weit von der Akademie,

nach Diog. Laert. III 41 iv A/otornife belegen. Leake S. 451 A. 11 nimmt

an, dass das Grabpial, sowie der Z. 22 erwahnte Thurm des Timon im

Norden der Akademie waren und dass jenes in den bei Cic. de fin. V 1,2

erwiihnten propinqui hortuli stand. Auch Wachsmuth I 271 glaubt, das

Grab Platons miisse in den platonischen Garten belegen gewesen sein. Die

Differenz zwischen Paus. und Diog. Laert. erklart sich daraus, dass vielfach

diese platonischen Garten noch zur Akademie gerechnet wurden. Vgl. auch

Milchhdfer S. 176, Wachsmuth a. a. 0. 590 und bei Pauly-Wissowa
I 1133.

S. 75,18. Der Traum des Sokrates bei Diog. L. III 5, vgl. Zeli er

Die Philos. der Griechen II ^ 345.

ebd. £0X1 03 xuxvtf) xij) opviUi |jouo'.xf]<; oo^a, v’^gl. Miillenhoff Deutsche

Alterthumskunde T 1 If., Preller-Robert 243, Wilamowitz Eur. Her.

II 2 30.

ebd. DieLigyer wohnen jenseits des Eridanos iiber dem keltischen Lande

driiben; der Zusatz uirsp xrjc, KsXxixrj; ist deshalb gemacht, weil ’HpiBavoD

irspav allein die Vorstellung wecken wiirde, dass die Ligyer am andern Ufer

des Flusses ihre Sitze haben, s. I 9,6. 12,1. V 21,10, allein der Fluss ist

ein keltischer (I 19,5. V 14,3) und fliesst durch das Land der Kelten (I 4,1).

— Paus. orientirt nicht von dem Orte aus, wo er schreibt, sondern von

Westen nach Osten, also wie z. B. Ps. Scylax init., Ps. Scymn. 199 ff,

Strab. p. 122, Plin. III 3 sqq., Avien. Descr. orb. terr. 103 ff., vgl.

Reitz a. a. 0. 14. Wenn nun aber die Sitze der Ligyer (Ligurer) nach

dem Eridanos und dem Keltenland bestimmt werden, so ist deutlich, dass jener

nicht ins ndrdliche Meer fliessen kann; da ferner ol TaXdxai — vdjiovxai xyj;

EOpcoxYjc; xa £oyaxa lz\ d-aXdooifj zoXX^ xai i<; xd zipaxa ou x:l(or|i.tp. SO kann der Eri-

danos auch nicht der Po, sondern muss die Rhone sein, und mit dieser An-

nahme steht Paus. nicht .allein, s. Aischylos bei Plin. XXXVII 32, Dionys.

Perieges. 288 ff. mit der Note von C. Miiller.

S. 75,20. Kyknos in einen Schwan verwandelt, s. Hyg. f. 154, vgl.

Lactant. Pl. narr. fab. 2,111, Verg. Aen. X 189 ff., Sohn des Sthenelos genannt
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Myth. gr. S. 347, vgl. Engelmann bei Roscher II 1698, G. Knaack
Quaestiones Phaetonteae 62 ff. Wilamowitz a. a. 0. 31 „Kyknos, der Konig

der Ligurer, der um Phaeton klagt, ist der Singschwan in seiner Heimath.“

ebd. ’AxoXX(ovoq YvtujATfj, vgl* I 40,2. 43,1.

ebd. cpaai unnothigerweise durch Xs-fouaiv abgelbst, vgl. V 26,3. VIII 53,10.

X 4,1.

S. 75,22. Thurm des Timon. Die Nachbarschaft dieses, von der

Tradition ais Wohnstatte des Menschenhassers Timon bezeichneten Thurmes

mit den platoniscben Garten wird auch durcb die oben zitirten Prolegom.

Piat, philos. c. 4 und Olympiod. Yit. Piat. a. E. bezeugt. Ross Erinner. u.

Mittbeil. S. 241 vermuthet, dass dieser Thurm auf dem Kolonos-Hiigel lag.

S. 76,1. KoXwvoc; tTCicioc;, nach gewbhnlicher Annahme der Hiigel, welcher

zunachst im Nordosten der Akademie, etwa eine halbe Stunde vom Dipylon

entfernt, sich aus der Kepbisosebene erhebt und jetzt die Graber von Ottfr.

Mulier und Charles Denormant tragt, so z. B. Bursian I 324, Curtius
Stadtgesch. Karte IV, Lolling-Baedeker 107; anders Wachsmuth 1256,

nach ihm ware eine etwas weiter ndrdlich gelegene Anhdhe der Kolonos

Hippios, da nur diese der Entfernung von ungefahr zehn Stadien, in welcher

derselbe nach Thukydides VIII 67 von der Stadt lag, genau entspricht.

S. 76,2. /oct Tcfuxa, mit Beziehung auf I 28,7.

8. 76,3. Xs^ouai 8’ ouv, mit vorausgehendem jisv eine herodotische Formel,

s. IV 5. in 80. VI 82; Xsfooai 6>(d; II 198.

ebd. Altar des Poseidon Hippios und der Athene Hippia.

Bei Thuk. a. a. 0. wird das kp6v HoaeiBoivoc;, auf dem KoXodvoq erwahnt;

eine darauf beziigliche Schatzurkunde im CIA I 196. Es ist dies

jeden falis der Tempel mit Hain, den Antigones nach der Angabe des Paus.

niederbrannte. Bursian I 324 glaubt, dass dieser Tempel auf dem oben

erwahnten Hiigel gestanden habe und dass die Altare sich ebenfalls dort be-

funden hatten. — Ueber den Beinamen "Diaoc; spricht sich Paus. selbst aus

VII 21,8. Hippia heisst die Athene ais Gdttin des Kriegsrosses und des

Streitwagens, ais solche hat sie in Athen Erechtheus das Anschirren der

Rosse (s. die Stellen bei Preller-Robert 217 A. 4), in Korinth den Bellerophon

die Ziigelung des Pegasos gelehrt, daher ’A&. XaXmxic; II 4,5. 1.

S. 76,4. Heroon des Theseus und Peirithoos, bereits bei Soph.

0. C. 1599 erwahnt: ou xd Oyjasco; Ilspi&ou xe /eixai Tutax’ asi ^uv9-yj|iaxa. Die He-

roen sollten der Sage nach an dieser Stelle in die Unterwelt hinabgestiegen

sein, vgl. Schol. Arist. Equ. 785, Schol. Soph. 1. 1. Der zur Unterwelt

ftihrenden, dort belegenen yaXxoTtou; 6B6c; gedenkt Soph. 0. C. 57, cf. ib. Schol.

Dem Wortlaut nach ist es wahrscheinlich, dass dasselbe Heroon auch dem

Oidipus und Adrastos geweiht war.

S. 76,5. Avxqovog iaPaXtbv, S. ZU I 1,1.
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Gap. XXXI.

Merkwiirdigkeiten in den kleinen Demen Attikas. Erstlings-

gaben der Hyperboreier. Artemis Kolainis und Amarysia.
j

j

Es folgt die Periegese der Landschaft Attika, reichend von 31,1— 39,3. S

Eine gewisse Ausnabmestellung nehmen in diesem Abschnitt ein die Stiicke
^

31,1—32,2 und 35,1— 36,2, insofern ais die Darstellung nach sachlichen Ge-

sichtspunkten, nicht in lokaler Reibenfolge die Demen, Berge und Inseln von

Attika behandelt, s. Heberdey Reisen des Paus. 97 ff.; nach Gurlitt 288

hatte Paus. allerdings bei der Aufzahlung der Demen sich an die von

Athen ausgehenden Strassen gehalten
;

in diesem Falle miissten die

an der gleichen Strasse liegenden Demen der Reihe nach aufgeftihrt

sein, nun schiebt sich aber Lamptrai ein zwischen Prasiai und Potamoi

und ebenso Prospalta zwischen Zoster und Anagyrus. Wenn somit

die Annahme drtlicher Aufeinanderfolge auf Schwierigkeiten stdsst
,

so

liegt dagegen ein sachlicher Zusammenhang bei der Gruppe Prasiai,

Lamptrai, Potamoi und ebenso bei Phlya, Myrrhinus, Athmonon klar zu Tage

:

die drei ersten Demen sind zusammengestellt wegen der in ihnen sich findenden

beruhmten Graber (s. auch Kalkmann 69), die drei letztern wegen des

Artemiskultus (s. auch Lolling A. M. IV 353); fur die Gruppe in § 1 bildet

nach Heberdey a. a. 0. ein Bindeglied, dass sowohl die eleusinischen Gott-

heiten, ais die Gdttermutter und die Dmskuren in Kephale den Beinamen

Ms-faXoi ^£0 [ fiihren; das Vorgebirge Zoster aber, welches hierbei nichts zu thun

hat, so wenig ais es unter die Demen gehort, ist von Paus. aus seiner Quelle,

durch die es an den nachstgelegenen, von ihm ausgelassenen Demos Halai

Aixonides angekniipft war, um des Leto-Heiligthums willen aufgenommen.

S. 76,7. juxpoi werden die Landgemeinden (s. z. Gap. 1,2) genannt im

Gegensatz zur Stadt Athen.

ebd. wQ ETuysv sxaaTOQ otxioQci; soll nicht sagen, dass bei der Aufzahlung

eine bestimmte Ordnung innegehalten werde, sondern deutet auf die Ab-

wesenheit eines Griindungsplanes : wie es sich gerade traf, dass ein jeder ge-

griindet wurde.

S. 76,8. i; p-/]|i.y]v ebenso H 10,3. 29,1. III 6,2. 19,6 u. 20.

ebd. Nach Strabo IX 398 lag Halimus zwischen Phaleron und Aixone;

von Athen war es 35 Stadien entfernfc, Dem. LVII 10; es wird von Bursian

I 361 bei Tpaytuvsc; angesetzt, wahrend Milchhdfer Kart. v. Ath. II 2,29

diese Ortschaft fiir den Demos Aixone in Anspruch nimmt und in Ueberein-

stimmung mit Leake Demen v. Att. 46 die Ansicht vertritt, es miisse

Halimus in dem Gebiet zwischen H. Georgios (Trispyrgi) und H. Kosmas,

im engeren Sinn in der unmittelbar dstlichen Umgebung von Hagios Georgios

angesetzt werden, doch s. Milchhdfer S B. B. A. 1887 S. 47.

ebd. Tempel der Demeter Thesmophoros und Kora in Halimus,

beim attischen Thesmophorienfeste (am 10. des Pyanopsion) ging die Prozession

der Frauen hierher, die Osapcpopia xd iv 'AXpoDvxi Schol. Arist. Thesm. 80,

vgl. Plut. Sol. 8, Polyaen. I 20, Phot. v. Osapcpdpioc. Nach Hesych. v.



s. 76,7 — 76,15. 329

KiiAidc, war das Heiligthum ein tspov xoXuaxuXov. Vgl. Preller-Robert I

778, Mommsen Heortologie S. 296 ff.

S. 76,9. Altare der Athene, des Apollon, der Artemis und der

Leto auf Kap Zoster. Die hier verehrte Athene hiess nach CIA I 273 f,

24 Zoja-yjpta; man bezog ihre Verbindnng mit Leto und deren Kindern darauf,

dass Athene die Leto von Kap Sunion nach Delos geleitet haben solite, s.

Aristid. or. I p. 157 Dind. mit Schol., wonach dies der auf Delos verehrten

Athene Pronoia zugeschrieben wurde (vgl. Hypereid. fr. 70 Blass); doch

meint Preller-Robert I 194 A. 5, dass die Benennung wohl urspriinglich

von dem Namen der giirtelformigen Landzunge (Bursian I 359) entlehnt

war oder, auch wie bei der thebanischen Athene Zosteria (Paus. IX 17,3), auf

die Kriegsgottin deutete.

S. 76,10. xexsiv — xs^opisvrjv, so bereits Hypereides 1. 1.; allein es ist

klar, dass die attische Geburtslegende urspriinglich dahin fging, dass Leto

da, wo sie den Giirtel Idste, auch geboren habe: eine Spur bei Steph. Byz.

s. Ts^upa, s. Tdpffer Att. Gen. 306.

S. 76,12. EpoaxaXxioic, dieser Demos wurde von Leake 51 fg. nordlich

vom Hiigel von Vari in der Gegend von Zoster und Anagyrus g^sucht,

Ross Demen von Attika 93 verlegte ihn an die Stelle^ des Dorfes Keratia

zwischen Zoster und Potamos, Bursian I 347 zwischen Keratia und

Markopulo, heute endlich wird er von Kohler A. M. X 111 zwischen Kuvara

und Kalyvia Kuvaras angesetzt, vgl. Milchhofer A. M. XII 281 f. u. 286.

S. 76,13. Anagyrus, von Strab. IX 398 zwischen AXaistc; ot At^ojvr/oi

und OopsTc; aufgefiihrt, wird bei Vari angesetzt, s. Kart. v. Att. Bl. VIII,

Leake 49, Ross Demen 61, Bursian 358, Milchhofer Sitzungsber.

a. a. 0. 47.

ebd. Tempel der Gdttermutter in Anagyrus. Leake Demen von

Attika a. a. 0. vermuthet, dass die in der Nahe des Dorfchens Vari sich

findenden Saulenreste (s. Bursian a. a. 0.) zu diesem Tempel gehort haben

mogen; doch haben die Inschriftfunde in jener Gegend auch andere Gdtter-

kulte (Athene, Hephaistos, Anakes) ergeben, s. Milchhofer A. M. XIII

360 ff.

ebd. Kscpa>.72 ,
nach Ross Dem. 75 siidlich oder dstlich vom Hymettos,

vielleicht in der Xahe von Prasiai und Kato Vraona; westlich von Steiria in

der Mesogia, meint Bursian 351; nach Kohler A. M. X 110 ist der Demos

bei Keratia anzusetzen, ebenso Milchhofer Sitzungsberichte 47 . KccpaXy) und

KscpaXat, vom Plural scheint nur die Form KscpaX^at vorzukommen, Arist.

Aves 476. /

ebd. Der Kultus der ais 9-sot verehrten Dioskuren hat seinen

Ursitz im Peloponnes, s. Topffer a. a. 0. 220; in hellenistischer Zeit werden

die Dioskuren den Kabiren gleich gesetzt, Preller-Robert 749 A. 5, Furt-

wangler bei Roscher I 1163.

ebd. voiu'Co) im Sinne von aepoj III 14,5. IV 31,8. 32,1. IX 31,2.

/S. 76,15. Prasiai an der Bucht von Porto Raphti an der Ostktiste, s.

Leake att. Dem. 61, Ross Dem. 92, Bursian I 351, Lolling A. M. IV

353, Milchhofer Kart. v. Att. III 9. Der Weg, den die hyperboreischen
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1

Opfergaben nehmen, fiihrt nach dem Bericht der Delier bei Herodot IV 33

zunachst zu den Skythen, dami westlich bis an das adriatische Meer, hierauf

iiber Dodona nach Euboia, daselbst von Stadt zu Stadt nach Karystos und

endlich iiber Tenos nach Delos. Ueber die eigenmachtige Einschiebung von

Prasiai durch die Athener s. Lolling A. M. IV 357.

ebd. Tempel des Apollon zu Prasiai. Ueber die Beziehungen des

Apbllon von Prasiai zu dem delischen vgl. Lolling A. M. IV 354, Preller-

Robert I 246 A. 1, Tdpffer Hermes XXIII 328. Ueber Prasiai vgl. auch

Ross Inselreisen II 9; iiber die Lage des Tempels und des Erysichthon-

Denkmals Lolling a. a. 0., der annimmt, dass ersterer auf dem Lande,

letzteres aber auf der Klippe lag, wo das Denkmal des sog. pdcpxyjc; sich

befindet.

S. 76,16. -ac, 0£ axap'fa:, — iv xaXcty^ "uptov, Herod. IV 33 (pd|xevoi ipd ouv-

OcO£|i£vc( iv xaXdjJUfj Tcupoiv i^ ' Tircppopiojv ctitiixviso&ai i<; 2xu&a; xxX.

S. 76,20. DasGrab des Erysichthon in Prasiai, das einen Apollotempel

hatte, an der Ostktiste von Attika, wo die altesten Apolloheiligthtimer sich

finden, seine Beziehungen zu Delos (s. Pbanodemos fr. 1 = Athen. IX 392 D,

Euseb. Praep. ev. III 8, Paus. I 18,5) lassen Erysichthon ais ionischen Heros

erscheinen, vgl. R. de Tascher Revue des Etudes Grecques IV 7.

S. 77,3. It', xpoxepov etpTjxc£[ jio'., S. Gap. 2,6.

S. 77,4. AajjLTCxpitt, der zweitheilige Demos Lamptrai oder Lamptreis, wie

gewdhnlich gesagt wird, lag in der Gegend des jetzt zerstdrten Dorfes Lam-

brika; so schon Stuart und Revett Alterth. II S. 217 d. Uebersetz.,

dann Leake 52, Ross 81, Bursian 358, Milchhdfer Sitzungsber. 1887, 48

und Text III 14, s. Kart. Bl. VITI.

S. 77,7. iTioXsixdpyyjcje, Vgl. II 14,2, lon erster Polemarch, s. Aristot.

’A9-. HoX. 3,2, 6 TToXi^tapyo^ ’A&7]vaiu)v auch beim Schol. Arist. Av. 1527, bei

Herod. VIII 44 axpaxdpyyj;.

ebd. Iloxauoi, Kdhler A. M. X 105 ff. fiihrt aus, dass der Demos nicht

mit Leake und Ross beim Dorfe Keratea anzusetzen sei, sondern es seien

die drei Potamoi (uicivepHcv, xa^ti-sp^sv, Aapa^uoxa'.) mit Bursian an der Ktiste

in der Gegend von Dhaskalio zu siichen, siidlich von Prasiai, s. Bl. XI, vgl.

Milchhdfer Text III 25. — Das Grab des Ion in Potamoi VII 1,5.

8. 77,8. (DXusuai, der Demos Phlya (Phlyeis) grenzte an den Demos

Athmonon, dessen Lage durch das Dorf Marusi bezeichnet wird (s. Milch-

hdfer Text II 37, der Phlya bei Chalandri ansetzt), Lolling S. 118.

Ross Dem. 100 suchte Phlya in der Osthalfte des Landes siidwarts vom

Brilessos, und Bursian meinte S. 347, die Ruinen von Koropi kdnnten viel-

leicht von dem Demos Phlyeis herriihren. — Der von (pXucu abgeleitete Rame

weist hin auf grosse Pruchtbarkeit, dazu stimmt die Fiille von Naturkulten,

welche im weiteren aufgefiihrt werden.

ebd. Das alte Myrrhinus lag in der Gegend des Dorfes Merenda, dstlich

von Markopulo, s. dartiber Milchhdfer Text III II, Sitzungsber. 48, A.

M. XII 277.

S. 77,9. Altar des Apollon Dionysodotos; wahrscheinlich in dem

von Theophr. ap. Athen X p. 424 F erwahnten Daphnephorion, dem Heilig-
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thum des Apollon Bacpvrjcpdpoc; Plut. Themist. 15 (auch CIA III 298), den

Bursian I 348 mit dem Dionysodotos identifizirt. Vgl. Preller-Robert

I 263 und 288 A. 1.

ebd. Dionysodotos (der von Dionysos, der den Kultus gestiftet, ge-

gebene) ist anderweitig ais Beiname des Apollon nicht bezeugt; iiber

die Beziehungen des Apollon zn Dionysos s. Preller-Robert 686,3.

R. de Tascher sieht in Apollon Dionysodotos das Produkt einer gelehrten

Kombination von Priestern in Phlya, s. Rev. d. Ed. Gr. lY 8. — Artemis

Selasphoros anch auf Pholegandros, s. Revue Arch. 1865, I 126; cpoDocpdpoc;

heisst sie anderswo, z. B. in Messene, s. Paus. IV 31,10, s. ferner Preller-

Robert 312 A. 2.

ebd. Altar des Dionysos Anthios; vgl. Tbpffer att. Genealogie

S. 39 und 208, und iiber ahnliche Beinamen des Dionysos ais Gott des Friih-

lings, wo alles treibt und schwillt, s. Pott in Kuhns Zeitscbr. VI 329 und

Preller-Robert S. 708.

S. 77,10. Zu den nach dem Pluss Ismenos benannten Nymphen vgl.

Preller-Robert 722 A. 4.

ebd. Der wichtigste Kult ist der der Ge, der grossen Gottin, sie ist

die Mutter des Heros Eponymos Phlyeus IV 1,5, welche in orgiastischer

Weise gefeiert wurde, s. Welcker Gr. Gbtterl. I 322, Milchhbfer Text

II 37, Tbpffer Att. Gen. 209, Preller-Robert 637,2, Drexler bei

Roscher I 1573. Bemerkenswerth ist, dass Apollo Daphnephoros nicht er-

wahnt ist, der nach Athenaios hier auch verehrt wurde, X 424 F.

ehd. TempelderDemeter, ein Weihetempel (xsXeax^piov), der nach

Simonid. ap. Plut. Themist. 1 von den Persem niedergebrannt, von Themi-

stokles wieder aufgebaut und mit Gemalden geschmiickt worden war. Demeter

’Avy]oiBu)pa auch Plut. qu. conv. IX 14,4 p. 745 A, cf. Hesych. v. AvyjaiBwpcr

ri
-(yj’ Bid xo xapxouc; dviivai. Wie die anderen in diesem Tempel verehrten

Gottheiten gehbrte sie zu den speziellen Kultgottheiten des attischen Ge-

schlechtes der Lykomiden, dem auch Themistokles angehbrte, vgl. Tbpffer

a. a. 0. 209.

ebd. Altar des Zeus Ktesios. Kultus des Zeus xxvjaioc; in Athen

bezeugt, falis die Erganzung richtig ist, CIA III 3854. Vgl. Hippocr. de

insomn. II p. 10 K., Bull. de corr. hell. VHI 503.

ebd. Die Athena Tithrone ist anderswo nicht nachzuweisen, und be-

merkenswerth erscheint, dass das Cognomen hier allein voransteht; Tpixwvrj;

wollte Siehelis in der Allgem. Litt. Ztg. 1839, 238.

S. 77,12. Kdprj npcDxoYovyj, auf der Bildsaule, die Methapos in der Kapelle

der Lykomiden zu Phlya stiftete, heisst sie n:p(oxd-(ovoc; IV 1,8.

ebd. Die Sepat sind hier Naturgbttinnen wie in Sikyon II 11,4, wo sie

Edpvidai heissen, s. Milchhbfer A. M. IV 176, Preller-Robert 838, Rapp
bei Roscher I 1332.

S. 77,13. Heiligthum der Artemis Amarysia in Athmonon; vgl.

CIA I 526: dpoq ApxspBoi; xspvou<; Appuata?, S. Lolling A. M. V 290. Das

Fest der Appuoia erwahnt auch Hesych. a. v. Der Flecken heisst heute

Marusi.
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S. 78,2. Dass Kolainos den Tempel der Artemis gegriindet, sagen auch

Hellanikos und Phanodemos, s. Schol. Arist. Av. 873, vgl. Preli er-Robert
311 A. 4, wo vermuthet wird, derKultus stamme wie derjenige der Artemis

Amarysia aus Euboia. — Vgl. die Inschr. CIA III 216: Uamiva ’'ApxsiJ.i Ko-

Xaivt'; cf. ib. 275. 360.

ebd. '(i'^paT:xai Bs r^Byj jioi vgl. I 2,6. 14,7.

S. 78,5. Acharnai, sechzig Stadien ndrdlicb von Atben, sagt Thukyd.

II 21. Ueber die Lage vgl. Milchhdfer Text II 42, wonach die von

Hanriot, Bursian, Kiepert vertretene Ansicht, es sei Acharnai genan bei

Menidi anznsetzen, nicht richtig ist, wie iibrigens schon Leake Demen 30 ff.

gezeigt hat, vielmebr lag der Demos siidwestlich zwischen Menidi und

Kamaterd.

S. 78,6. Zu Apollon Agyieus (Agyiates, Thyraios), Schutzer der

Wege und Strassen, des Ein- und Ausgangs, s. Preller-Eobert 276.

S. 78,7. Dionysos Melpomenos, vgl. I 2,5.

Gap. XXXII.

Gebirge von Attika nebst ihren Gdtterbildern und Altaren.

Marathon und seine Merkwiirdigkeiten. Quelle Makaria.

Sumpfsee.

S. 78,9. xo IIsvxsXixov opoc;, Brilettos (-essos), so benannt nach dem Demos

EsvxsXyj an seinem Sudabhang, jetzt Mendeli.

ebd. Die Marmorbriiche des Pentelikon, heut noch in Arbeit, mit

den deutlichen Spuren der alten Bearbeitung, der Schleifbahnen etc. Vgl.

Fiedler Reise in Gr. I 29, Ross im Kunstblatt f. 1837 N. 2 ff., Welcker
Tagebuch einer gr. Reise II 122.

ebd.
7]

Ilapvr]?, doch auch 6, s. Bursian 252 A. 1, jetzt Ozea.

S. 78,10. Der Honig, den die Bienen aus den duftigen Krautern, den

optimorum doliola florum (Plin. XI 32) auf dem Hymettos sogen, galt

ais der beste, s. Strab. IX 399, Etym. M. Tjxvjxxiov jxsXi, Horat. Carm. II 6,14,

Stat, Theb. XII 622 und vgl. Ael. V. H. X 21 und dazu Lucian. de mere,

cond. 35.

S. 78,11. Die Alazonen werden bei Herod. IV 17 und 52 erwahnt.

Darnach waren sie ein ackerbautreibendes Volk, dessen Gebiet vier Tagereisen

oberhalb der Miindung des Hypanis (Bug) an dasjenige der Acker-Skythen

(S/u&ai dpox^ps?) grenzte. Die bei Homer II. II 856 angefiihrten Alizonen wurden

nach Strabo XII 550 von einigen mit den Sxuflai ’AX«Cwv£c; identifizirt und

demgemass bei Homer die Schreibung geandert. Dagegen wusste Hekataios

von Alazonen zu berichten, durch deren Gebiet der Odrysses fliesse, und von

ihrer Stadt Alazia im Gebiet von Kyzikos, wahrend Menekrates das Volk

der Halizonen oberhalb Myrleia suchte und Demetrios von Skepsis Alazia in

der Nahe seiner Heimath fand, vgl. Strab. p. 552. An welche Alazonen

Pausanias denkt, lasst sich mit Sicherheit nicht sagen, Siebelis nimmt an,
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er habe die europaiscben im Auge, da, was Aristoteles H. A. V 22,8 von

den Bienen am Pontos berichte, besser auf diese passe, ais auf die skythischen;

zweifle doch Herodot V 10 daran, ob tiberhaupt Bienen jenseits des Ister

wegen der Kalte fortkommen kbnnten.

S. 78,13. xa&stp^avxsi; eyouaiv, Particip. mit eysiv, vgl. V 13,5. X 14,7.

VIII 40,2. IX 15,1.

ebd. au|i<pu£(; xo Ipyov xxX., vgl. Ael. N. A. V 42 xspl Bs xf^v xo>v Kaiuxa-

Bdxcuv dvsu xTjpituv xd ^xih. xd:(; jxsXixxac; £pyaCsai9'ai cpaai, %ayh dl slvai xouxo xczxa xd

IA.CZIOV XdyoQ lysi.

S. 78,15. xa dpy] xccl ^sAv dydX\io[xa lysi, Vgl. gleich nachher Zsuq Apysaiuoi;,

’OX6|jixio(; I 18,6, KiO^aipidvioQ IX 2,4 j
daher Zsuc axpaio?, uxaxo; I 26,5, uij^taxot; II

2,8. V 15,5. IX 8,5.

S. 78,16. Statue des Zeus auf dem Hymettos, wahrscheinlich des

auf Berggipfeln oft verehrten Zeus sxaxpiot;, der nach Et. m. v. ixaxpioc; Zsu<;

auf dem Hymettos und dem Parnes verehrt wurde; vgl. Preller-Bobert

S. 116 A. 11.

S. 78,17. Zsug ’'0jjLppioc; als Eegenspender, vgl. Aidc; diippoc; Hoiner II, V 91

und us ZsuQ ebd. XII 25, Paus. I 24,3, Tsxioc; in Argos II 19,8, auf dem

Arachnaion 25,10, iu Lebadeia IX 39,4, s. Preller-Robert 119 A. 1.

ebd. A polion Proopsios d. i. der freien und weiten Aussicht, vgl.

Preller-Robert 258 fg. mit A. 3.

ebd. Xeben napvyj&ioc; auch die Form IlapvTjaio? bei Arist. Ach. 348,

Ilapvyjaaioi; Ross Dem. V.

S. 78,18. SyjjiaXsou Aidc;, nur hier erwahnt, nach B ursi an I 252 „wahr-

scheinlich auf dem im westlichsten Theil der ganzen Kette, nahe bei dem

Kastell Phyle sich erhebenden, kahlen und langgestreckten Felsrucken, von

seiner Glestalt der Wagen (xd apy-a) genannt, welcher von Athen aus deutlich

sichtbar ist und daher den athenischen Pythaisten als Zielpunkt ihrer Be-

obachtungen der Blitze dientc,“ s. Strab. IX 404. Valckenaer schlug vor

’Ixp.aXsou zu Herod. p. 401 Wessel.

S. 79,1. Zu Zsu? ’Axy]^ioQ vgl. Kallim. in lov. 92 diuxwp axYjjjiovi'y]<;.

S. 79,2. AyysaiJidi; ware nach Leake nur ein anderer Name des Lyka-

bettos, s. Topogr. v. Ath. 150, wahrend die Xeueren darunter den Hbhen-

riicken der Turkovuni verstehen, s. Bursian I 255, Lolling 295, Milch-

hbfer Text H 19,

S. 79,3. Von den Inseln spricht Paus. 35,1—36,2. — Ic, dcpyjyyjaiv, III

11,1. IV 29,13, wechselt mit s^rjyrjaiv.

S. 79)4* Zur Topographie von Marathon vgl. namentlich Lolling A.

M. I 67 ff. und Milchhbfer Text III 40 £P. Gegen die Annahme, der alte

Demos Marathon habe sich an Stelle des heutigen Dorfes Marathona befunden

(s. die Karte Drakonera), haben sich alie Neueren ausgesprochen, s. Leake
Dem. 74 ff., Ross Mitth. aus Griechenland 186, Bursian I 339, Lolling
Topogr. 119 (anders A. M. I 68 ff.) und Milchhbfer Text III 52. Nach

Leake und Milchhbfer ist Marathon beim heutigen Vranas anzusetzen,

wahrend es von Ross und Bursian etwa zehn Minuten bstlich von Vranas
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am siidwestlichen Rand der Ebene gesucht wird, wo Leake das Herakleion

vermuthet; nach Lolling endlich lag Marathon „wahrscheinlich in der Nahe

des Meeres.“

S. 79,5. In Wirklichkeit ist Karystos etwas weiter entfernt.

8. 79,6. Grabhiigel der gefallenen Athener bei Marathon.

Diesen erkennt man in dem im siidlichen Theile der marathonischen Ebene

gelegenen, kunstlichen Erdhiigel von 36 Fuss Hdhe und 200 Schritt im Um-
fang, der beim Volke 6 aojpoc; heisst und in dem zahlreiche Pfeilspitzen u. dgl.

gefunden worden sind. S. Leake Demen 8. 83 f., Bursian I 337 f., Bae-

deker Griechenland ^ 8. 128. Curtius A. Z. XI 154 meint, dass die Be-

ziehung des Hiigels auf die Perserschlacht sicherer Begriindung entbehre;

wegen der Funde von Pfeilspitzen aus Feuerstein ist er mehrfach fur pra-

historisch gehalten worden; doch vgl. Bursian a. a. 0. 338 A. 1. Ueber

Schliemanns (resultatlose) Ausgrabungen auf dem Hiigel s. Ztschr. f.

Ethnol. 1884 S. 85; iiber die Ausgrabungen vom Jahre 1890 AsXx. dpyaiok.

1890 p. 65 fif. u. 123 mit Taf. 8, die bestatigt haben, dass der Grabhiigel

kein Kenotaphion war, sondern wirklich die Reste der athenischen Ge-

fallenen barg.

8. 79,8. Grabhiigel der gefallenen Plataier und Sklaven;

von diesem haben sich keine Spuren nachweisen lassen. Die Meinung Luge-

bils Jb. f. Ph. Suppi. V 655, unter oouXoi seien die Boiotier gemeint, die zwar

den Athenern unterworfen, i)ersbnlich aber frei waren, ist abzuweisen, einmal

weil von der Theilnahme solcher Leute am Kampf niemand berichtet, andrer-

seits aber, weil VII 15,7 und X 20,2 ganz deutlich von eigentlichen Sklaven

dhrRede ist.

S. 79,9. Grabmal des Miltiades. Leake S. 85 nimmt an, dass eine

ndrdlich von dem angefuhrten Hdgel belegene Ruine, die im Volksmund

Pyrgos heisst und aus den Fundamenten eines viereckigen Monuments aus

grossen Marmorblbcken besteht, zu dem Denkmal des Miltiades gehdrt habe;

ebenso Bursian a. a. 0., wahrend Ross in den Bl. f. litter. Unterhaltung

1833 S. 432 sie dem weiter unten erwahnten zpozaiov zuschrieb; doch hat eine

i. J. 1890 angestellte Untersuchung ergeben, dass die Quadern des Baues

anderswoher verschleppt sind, Baedeker S. 129.

S. 79,11. Dieser nachtliche Kampf der Geister in Marathon ist das

iilteste „Vorbild der ahnlichen Legende, die bei Gelegenheit des Berichts von

dem Kampf der erschlagenen Hunnen und Rbmer Damascius V. Isid. 63 mit-

zutheilen weiss“, Rohde Psyche 638 A. 1.

S. 79,12. xotxacjxTjvai — auvyjvc^xsv, Vgl. Herod. VI 117, WO erzahlt ist,

dass in einem Fall Blindheit die Folge des Erblickens eines Heros war, s.

Rohde a. a. 0.

8. 79,14. aipovxai os oi MapaO^wvioi xxX., Vgl. C I A II 471,26 und Aristides

II p. 229 fg. Dind.

S. 79,15. '^'p(oa; ovojictCovxs;, Vgl. VII f 41,1 xai rjpujaiv auxotc; (den im

Kampf gefallenen Orestasiern) svapCouaiv dvd xav Ixot;, vgl. Rohde a. a. 0;

zum Heros Marathon s. Cap. 15,3.

8. 79,16. 'HpczxXsa 9-sdv, s. ebd.
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S. 79,18. apoTp(|), genauer mit einer lyixkr], Pflugsterze, woher der Name
Echetlaios, der iibrigens I 15,3 Echetlos lautete.

S. 79,19. £(; aozo lypYjasv ouBev, vgl. I 33,8 it; xouto — ry/oyaa ouBIv.

S. 79,20. xijjLav — ^pioa, das delphische Orakel hat bei Gelegenheit seiner

Befragung wegen wunderbarer Gesichte oder beangstigender Erscbeinungen

eine Reihe von Heroenkulten gestiftet, s. Robde Psyche 166.

ebd. Tropaion. Nach der Mittheilung von Leake S. 86 glaubte

Bank es in einer an der Siidwest-Spitze des Sumpfes sich findenden ionischen

Sanie den Best dieses Tropaions zu erkennen, vgl. zu S. 79,9.

S. 79,24. Die Quelle Makaria entspringt hart vor dem Dorfe Kato

Suli— dem alten Trikorythos — am'.Wege, der von Siiden her am Sumpfe hin-

fiihrt, s. Strab. VIII 377 und vgl. Lolling A. M. I 80, Milchhdfer Text

III 49, welcher angiebt, dass die Statte auch nach dem abgeschlagenen und

dort begrabenen Haupte des Eurystheus Eupuoflicuc; xscpaXrj genannt wurde. —
Ais Eurystheus von Keyx die Auslieferung der Kinder des Herakles ver-

langte und fiir den Fall der Weigerung mit Krieg drohte, fiohen dieselben

freiwillig, s. Apollod. II 8,1, Diod. IV 57. Von dem Einfall des Eurystheus

in Attika sprechen schon Pherec. fr. 39 und Herod. IX 27, vgl. Schol. Arist.

Eq. 1151. Den heldenmiithigen Tod der Makaria feiern die Herakliden des

Euripides; vgl. Plut. Pelop. 21.

S. 80,10. XiiivYj, gemeint ist der bstliche Sumpf, paXxoc, bei Kato Suli, s.

Lolling A. M. I 93, Milchhdfer Text III 53, nicht der Sumpf um De-

kaneta, wie Ro.ss Mitth. a. Griechenl. 192 annahm (s. Blatt XVIII Drako-

nera). In der Erzahlung der Schlacht schweigt Herodot von dem Sumpfe,

dagegen ist er bezeugt- durch das Gemalde in der Poikile I 15,3 und es er-

wahnen ihn Schol. Piat. Menex. 358, Aristid. Panath p. 203 Dind., Anecd.

Gr. Oxon. IV 154 ed. Cramer.

S. 80,12. Krippen der Pferde des Artaphernes. Leake S. 81

hielt eine kleine Grotte am Abhange des Berges Drakonera fiir den „Stall

des Artaphernes“, doch vridersprach Ross Bl. f. Iit. Unterh. 1833 S. 428 und

Milchhdfer Karten v. Attika III 50. Lolling A. M. I 80 glaubt, dass

die flachen, nischenfdrmigen Aushdhlungen in dem Hiigel bei Kato Suli fiir

die (pdxvai gehalten wurden.

S. 80,13. psi Bs xctl Tcoxajxo; sx x^c Xipyjc;, aus diesen Worten schliesst

Milchhdfer a. a. 0., dass einst an Stelle des durch Verengung aufgestauten

Sees Drakonera ein breiterer direkter Ausfluss vorhanden gewesen sei. —
xd jxsv — Tcapspjisvoc, xaxd Bs — pvsxai, S. ZU I 29,10.

S. 80,16. Grotte des Pan, nach Leake S. 82 bei dem Berge Stav-

rokoraki zu suchen (s. ebd. Taf. II); Ross glaubte dieselbe in einer am Ab-

hange des Drakonera sich findenden Hdhle mit Stalaktiten zu erkennen, a. a.

0. (vgl. Bursian I 350 f.), doch halt Lolling A. M. I 71 eine Hdhle bei

Xinoi, die schon von alteren Reisenden dafiir angesehen wurde, fiir die Pans-

hdhle, da sowohl die von dem durchsickernden Wasser sich bildenden Becken

auf die Bader hinweisen, ais die Stalaktitenbildungen der Wande leicht von

der Phantasie ais Thiervliesse oder Thiergestalten gedeutet werden konuten.

Dagegen mdchte Milchhdfer a. a. 0. 48 die Grotte iiber dem norddstlichen
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Theil der Ebene suchen, wo eine kleinere Hohle gleichfalls kliiftige Natur des

Gesteines anzeigt.

S. 80,18. TcsTpai ~ sixaaiJLsvai, eher ais die Apposition erwartet man ^xpuiv

— eixaQiievcuv.

Gap. XXXIII.

Brauron. Schnitzbild der Artemis. Rhamnus und Nemesis
Rhamnusia. Verschiedene Vdlker der Aithiopen. Der Atlas.

Nemesis ohne Flugel. Darstellungen auf dem Sockel.

S. 80,19. Dem xfj jiev entspricht kein folgendes x^ U, wie VIII 12,5 (8).

— Brauron wird von LeakeDem. 61, Ross Arch. Aufs. 1 222, Baedeker
132 bei Vraona angesetzt, s. Karten v. Att. Bl. VII, Bursian dagegen

sucht es in der Gegend von Merkuriu zwischen Spata und Palaio- Vraona, s.

I 350 A. I.

S. 81,2. Xoanon der brauronischen Artemis. Wie zu Gap. 23,7

bemerkt, nennen die zum Heiligthum der brauronischen Artemis auf der Burg

gehbrigen Urkunden neben einem a-fc/ljia op9ov oder a~^aX\i.a schlechtweg ein

Xt'9ivov soo;, ein dpyaTov iBo; oder ein sBoc; schlechtweg. Ferner berichtet Paus.

III 16,8 und VIII 46;3, Xerxes habe das alte taurische Bild der Artemis

aus Brauron nach Susa entftihrt, und dasselbe befinde sich bis auf seine Zeit

in Laodikeia in Syrien. Petersen Arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. V 20

nimmt an, dass das in den Inventaren genannte alte *Sitzbild eine Kopie des

brauronischen Schnitzbildes war. Da nun, nach Arr. Anab. VII 19,2,

Alexander den Athenern x^c; ’Apxs|uBo; x-^c; KsXxatac xo sBo; zuriickgab, so

verrauthet Petersen weiter, es sei dies eben das alteste Bild der Brauronia

gewesen, entweder das der Sage nach von Brauron nach Athen verpflanzte

und in Brauron durch eine Kopie ersetzte, oder wahrscheinlicher wohl eine

vor 480 gemachte Kopie, die nach der Entfiihrung durch die Perser alsbald

ersetzt worden war; eben das soo; xo dpycdov der Inventare.

ebd. c/.uxo9i bezieht sich nicht auf das unmittelbar vorausgehende "Appf;,

sondern auf Bpaupdov.

S. 81,3. iv exsp({) Xoytp, S. III 16,7 jxapxupiov os |xoi xat xccBs xvjv sv AaxsBat|JLovi

’0p9tav xo EX X(Lv PapPdpcov sTvca ^octvov.

S. 81,4. Ueber die Lage von Rhamnus s. Leake Dem. 117, Ross

Arch. Aufs. II 397, Lolling A. M. IV 277 ff., uber die Ergebnisse der

Ausgrabungen daselbst A. M. XII 316 fg., N. 389 — 406; heute heisst

der Ort Ovriokastro, Milchhdfer Text III 41 fg.

S. 81,6. Tempel der Nemesis in Rhamnus. Auf einer aus grossen

Marmorquadern erbauten Terrasse sind noch die Triimmer zweier Tempel er-

halten, eines kleineren von 10,70:6,40 m, der nur aus einer rings ummauerten

Cella und einem Vorraum bestand, letzterer vorn von zwei dorischen Poros-

Saulen begrenzt; und eines grbsseren Peripteros, der, wie die nicht ausgefiihrten

Canneluren zeigen, nie vollendet war, im Verhaltniss von 22,90:11,30 m, mit
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zwolf dorischen Saulen an den Lang- und sechs an den Schmalseiten. Man
nimmt an, dass der kleinere Tempel das von den Persem zerstorte Heiligthum

war, der grdssere, der spater (wohl in perikleischer Zeit) errichtete Neubau;

die Vermuthung, dass ersterer der ebenfalls in Rhamnus verehrten Themis

(vgl. CIA II 1570, Leake S. 22 und mehr bei Preller-Robert S. 475

A. 2) angehdrt habe, wie Bursian S. 342 annimmt, ist nicht haltbar. Zwar

hat sich dort die Kolossalstatue der Themis gefunden, ein Werk des Chai-

restratos aus Rhamnus (AsXx. dpx. 1890 p. 116); aber die neueren Ausgra-

bungen haben auch das alte Kultbild der Nemesis, ein sehr kleines Sitzbild,

zu Tage gefbrdert, s. Preller-Robert S. 537 A. 2. Ross Demen S. 94

und A. Z. VIII 167 (= Arch. Aufs. II 397) wollte den kleineren Tempel

der Artemis Ouxu; oder ’EvoBta zuweisen, mit Bezug auf C I G 6280,61

(Kaibel Ep. gr. 1046); doch wird diese von Preller-Robert S. 299 A. 2

tur identisch mit der Nemesis gehalten. Vgl. Alterthiimer von Attika

Cap. Vlfg., Leake S. 118 ff., Bursian Jb. f. Ph. LXXm 436, Baed^ker

S. 131, Lolling A. M. IV 277.

ebd.
7^

Sstov — dTcapaixY]Toc;, neben dieser Aufifassung der Nemesis ais einer

den Uebermuth strafenden Macht existirt eine andere, nach der sie fiir eine

Gbttin der Natur galt, ais solche der Aphrodite und der Gbttin Erde nahe-

stehend, s. Preller-Robert 536 und zu § 7. — Der Dienst der Nemesis

von Rhamnus war so beriihmt, dass sie auch die Rhamnusische schlechthin

genanntwird, s. dieStellen bei Preller-Robert 536 A. 4, in Rhamnus soli sie

auch geboren sein nach Schol. Eur. Rhes. 342.

S. 81,10. Statue der Nemesis von Pheidias, der auch S. 83,6 ais

Verfertiger genannt ist. Nach der Ansicht von Wilamowitz Antigonos v.

Karystos S. 12 ff., dem sich Posnansky Nemesis und Adrasteia (Bresi. 1890)

S. 35 anschliesst, folgte Paus. in dieser Angabe dem Polemon; ebenso wird

Pheidias ais Verfertiger genannt bei Pompon. Mela II 46 (darnach Solin. VII

26), Hesych. v. 'Papouata Nsjieau;. Dagegen schrieb nach Zenob. V 82 Anti-

gonos V. Karystos die Statue dem Agorakritos zu, und ebenso berichtet Varr.

ap. Plin. XXXVI 71, Alkamenes habe bei einem Konkurs um eine Venus-

statue den Agorakritos besiegt und letzterer seine Statue unter der Bedin-

gung, dass sie nicht in Athen bleibe, ais Nemesis nach Rhamnus verkauft.

Eine Kombination beider Nachrichten bieten Phot. und Suid. v. 'Papouaia

Netxsaig, Mantissa paroem. II 76, Tzetz. Chii. VII 154; darnach hatte zwar

Pheidias die Statue gefertigt, sie aber seinem Liebling Agorakritos in der

Weise geschenkt, dass dieser seinen Namen daraufsetzen durfte. Die Prage

ist von den Neueren vielfach erdrtert worden; s. die Besprechung und Litte-

raturangabe bei Posnansky a. a. 0. S. 94 f. Die meisten betrachten den

Agorakritos ais Verfertiger; so Ross A. Z. VIII 167 A. 2, Brunn I 240,

Overbeck I 383, Wilamowitz a. a. 0., Posnansky a. a. 0., Furt-

wangler Meisterwerke S. 119, Pallat A. Jb. IX 15 ff.; doch nehmen

Sillig catal. artif. p. 29 und Stephani Rh. Mus. N. F. IV 16 Mitarbeiter-

schaft des Pheidias an, und Kekule Festschr. z. Feier d. 50jahr. Best, des

arch. Inst. S. 26 meint, Pheidias werde das Modell gemacht, Agorakritos es

ausgefiihrt haben. — Die bei Paus. erzahlte Anekdote, wonach die Perser

Pausanias I. 22
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den Marmorblock, aus dem die Nemesis gefertigt wurde, zur Anfertigung

eines Tropaions mitgebracht hatten, wird auch anderwarts, namentlich inEpi-

grammen, erwahnt, vgl. Anth. Pal., App. Plan. 221, 222 u. 263, Auson.

epigr. 42, epist 27,51, s. Posnansky S. 40. Schon Zoega Abhandl. S. 62

hat die Erzablung ais Erfindung verworfen, was alie Neueren ebenfalls thun,

vgl. G-urlitt S. 179. — Von der Statue haben sich unbedeutende Reste,

ein Fragment des kolossalen Kopfes und G-ewandsttLcke, erhalten, die sich im

Brit. Mus. befiDden und von Rossbach A. M. XV 64 ff. publizirt sind.

Furtwangler a. a. 0. vermuthet in der kolossalen sog. Ceres im Vatikan

(Helbig Piihrer N. 297 S. 222, Mus. Pio-Clem. II 27, Overbeck Kunst-

myth., Atlas Taf. 14,22) eine Nachbildung der Nemesisfigur; ablehnend

Pallat a. a. 0. S. 12, wo eine Rekonstruktion der Statue versucht ist.

Eine Nachbildung der Statue wollte Six Numism. Chron. 1882 p. 89 pl. 5

auf einem kyprischen Silberstater erkennen; zustimmend Furtwangler a. a.

0. 16, Imhoof-Gardner p. 151; abweisend Posnansky S. 101.

S. 81,12. Diadem (ax£cpavo<;) der Gbttin, verziert mit Hirschen und

Niken. Diese Attribute sind verschiedenartig gedeutet worden: Herder
in der Abhandlung iiber die Nemesis (im II. Theil seiner Zerstreuten Blatter)

deutete die Hirsche auf die Flucht der Perser, die Niken auf den Sieg

der G-riechen; Zoega Abhandl. S. 45 fasst sie ais Sinnbilder von Leben

und Tod; Welcker Gbtterl. III 28, dem sich Posnansky S. 25 anschliesst,

betrachtet die Hirsche ais Symbol der Artemis, aus der die Nemesis hervor-

gegangen, die Niken ais Andeutung des Sieges. Preller-Robert S. 537

halt die kleinen angeblichen Niken ftir gefliigelte Artemisidole, Loeschcke
bei L. V. Schrdder Griech. Gbtter u. Heroen I 44 A. 7 fiir geflugelte

Nemesisfiguren; gewbhnlich fasst man sie ais Beziehung auf den Sieg der

Griechen, Posnansky S. 97. Das erhaltene Kopffragment weist noch die

Spuren des dort angebrachten Kopfschmuckes auf; Rossbach a. a. 0. ver-

muthet darnach, dass die Figuren ganz ausgearbeitet, nicht Reliefs waren

und so vertheilt, dass die Hirsche die aussersten Enden einnahmen (vier

Hirsche und drei Niken). Zum Vergleich fiir diese Art Kopfschmuck zieht

Six Numism. Chronicle III Ser. II 101 eine Miinze des Kbnigs Nikokles von

Kypern herbei, Rossbach eine Castellanische Thonstatuette (Catal. Castellani,

Paris 1884, N. 559).

S. 81,13. xfi lilv - VIII 30,10. II 10,5. 17,3, vgl. Sylb.

ed. Kuhn. 931.

ebd. Apfelzweig in der Linken, von Zoega S. 50 mit den Aepfeln

der Hesperiden und der mit diesen verkniipften Adrasteia in Verbindung ge-

bracht; besser ais ein von Aphrodite auf Nemesis iibertragenes Attribut ge-

fasst, vgl. Posnansky S. 95.

ebd. Schale mit Darstellung von Aithiopen (Negern) in der

Rechten. Die Schale, ais Symbol der Spende, ist ein zahlreichen Gotter-

bildern gegebenes Attribut, das man im vorliegenden Falle nicht mit Ross

arch. Aufs. II 398 A. 3 mit den marathonischen Spielen in Beziehung zu

setzen braucht. Fraglicher ist die Bedeutung der Aithiopen; Paus. verwirft

die ihm mitgetheilte Deutung. Winckelmann (Werke H 635 Fernow)
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meinte, die Aithiopen erschienen hier ais die besonderen Gdtterlieblinge, was

H er der billigte; Zoega S. 43 erkannte in den Mohren den afrikanischen

Ursprnng der Gdttin; Ross a. a. 0. (mit J. H. Yoss und Dodwell, s.

Posnansky S. 96) eine Anspielung auf die von den Persem besiegten

Morgenlander; Welcker a. a. 0. S. 29 eine auf Achilleus ais Sieger iiber

Memnon; Purtwangler Samml. Saburoff Exk. zu Taf. 71 S. 9 ff. einen

Hinweis auf die Bedeutung der Nemesis ais Lichtgdttin. Am wahrschein-

lichsten ist die (auch von Posnansky a. a. 0. zugegebene) Ansicht, dass

die Aithiopen iiberhaupt keine tiefere Bedeutung hatten, sondern nur ein zu-

falliges Ornament waren
;
Trinkbecher in Form von Mohrenkdpfen sind gerade

in jener Zeit in der Vasentechnik nichts Ungewdhnliches.

S. 81,15. x&v ouvisvai Ttsi9-o|A£va)v, diese werden VII 5,3 einfach ais AS-yjvaToi

bezeichnet.

S. 81,16. Okeanos, Vater der Nemesis, so auch Schol. Eur. Rhes. a. a.

0., Schol. Lykophr. 88; nach anderer Angabe ist sie Tochter des Zeus und

der Demeter, endlich gilt sie auch ais Tochter der Dike oder der Nacht, s.

Preller-Robert 536 A. 5.

S. 81,17. Zu ’^lxsavcj) ou xoxapup xxX. Vgl. Herod. II 23 ou ydp xtva

oIBa xoxajJLOv ^Qxsavov edvxa, "OjJ.yjpov Bs ^ xiva xdiv xpdxspov ysvojxsvwv xoiyjxdiv doxeu) xd

ouvo|j.a sypdvxa i? xrjv xoiyjaiv lasvstxaaQ-ai (II. XVIII 607, Od. XI 13).

S. 81,19 ff. In dem Exkurs iiber die Aithiopen beniitzt Paus. in erster

Linie Herodot, aber zu seinen Ausfiihrungen ist Folgendes zu bemerken:

Dass die Ichthyophagen selbst ais Aithiopen bezeichnet werden, hat Paus.

nicht aus Herodot, der sie III 19 von diesen unterscheidet. Die Angabe

ferner, dass die meroitischen Aithiopen den Sonnentisch (Herod. III 17—19 u.

23) besessen hatten, stimmt wiederum nicht iiberein mit Herodots Erzahlung;

Paus. wirft die Makrobioi und die Meroiten zusammen, vgl. die Anm. Steins

zu Herod. III 17. Falsch ist es ferner, wenn Paus. sagt, Herodot nenne die

Nasamonen Atlanten, II 32 sagt dieser vielmehr, die Nasamonen wohnten

dstlich an der grossen Syrte, wahrend die Atlanten um den Atlas wohnen,

die beiden Vdlker sind also nach Herodot verschieden, vgl. IV 184. ~ Aus

anderer Quelle ais Herodot stammt auch das xsBiov Ai9-ioxixdv, welches anderswo

nicht erwahnt zu werden scheint.

S. 82,5. Was die Worte oi §s jxsxpa cpd|i.£voi jrjz eiMmi betrifft, so ver-

muthet schon Bernhardy zu Dionys. Per. 571 (ebenso Maass Deutsche

Litteraturzeitg. 1884 Jahrg. V p. 1721), s. Strab. XVII 825, Eratostbenes

sei gemeint, s. auch Kalkmann 167, welcher, wie schon Sie b e lis, darauf

aufmerksam macht, dass jene Wendung nach den bei Herodot I 47 aufbe-

wahrten Worten der Pythia olBa 5’ qu) c|;d|jL{iou x’ dpi&pLov xal jxlxpot 9-aXdaay]<; ge-

bildet sei, s. auch zum ganzen Capitel Wernicke a. a. 0. 7 ff., nach

welchem Artemidor neben Herodot Quelle ware (11 A. 17); Kalkmann
dagegen 167 A. 3 glaubt die Abweichungen von Herodot durch die Annahme

erklaren zu sollen, dass Paus. hier nicht Herodot selbst vor sich gehabt,

sondern seine Angaben einer unvollstandig excerpirten Vorlage entnommen

habe. — Mit der Wendung ot jxdxpa cpd|i£voi jf]; £tS£vai vgl. das haufig vor-

22*
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kommende oe xa dpyata (dpyaiozaxa) pyjjxoveuovxe; V 7,6. VII 18,2. VIII 14,12.

34,4. IX 18,2. ~ VIII 41,5. X 15,5.

S. 82,11. xpoxoosiXoi, die Angabe kehrt wieder II 28,1, vgl. Herod. IV

192, der die Krokodile drei Ellen lang sein lasst.

S. 82,14. Ueber die Hbhe des Atlas vgl. Herod. IV 184.

S. 82,18. Schnitzbilder der Nemesis za Smyrna. In Smyrna

wurden, wie aus Paiis. VII 5,3 hervorgeht, zwei Nspbsi; verehrt, und zwar

in der Gestalt von geflttgelten Damonen, s. Eckhel Doctr. numm. II 548,

Posnansky a. a. 0. 61 tf.; es waren also jedenfalls noch aitere, fliigellose

Bilder der Gbttin im Tempel vorhanden. Ueber die Beflugelung der Nemesis,

die spater haufig, aber keineswegs Regel war, vgl. Amm. Mare. XIV 11,26:

pinnas autem ideo illi (sc. Nemesi) fabulosa vetusta.s aptavit, ut adesse velo-

citate volucri cunctis existimetur. S. dazu Zoega S. 45, Jahn arch. Beitr.

S. 149, Posnansky S. 112, Preller-Robert S. 538, und uber dieQuelle,

der Paus. hier gefolgt zu sein scheint (Karystios von Pergamon?)
,

s.

Kalkmann S. 206, Robert archaeol. M^rchen S. 119.

S. 82,19. Zu dem von Schubart hergestellten nrjJs vgl. lll 18,10. IX

38,8. 39,3, s. zu I 21,6.

S. 83,1. ot Gaxspov, iiber diese Auffassung der Nemesis s. o. zu § 2 und

vgl. die Stellen bei Kalkmann 206 A. 4.

S. 83,2. E^Xeiv, wollen, im Sinn von dicere, contendere I 4,6. 19,5; so

auch II 15,1. 32,1. IV 32,4. V 5,3 u. a. a. 0.

S. 83,3. 8t£ip, oratione persequi, wie JiE^iivoi III 10,5.

ebd. Fussgestell der Nemesisstatue. Leake S. 119 erwahnt

Fragmente von Reliefs, die in den Ruinen des Tempels gefunden wurden und

muthmasslicher Weise zu dem Schmuck der Basis gehbrten, dieselben sind

seither verschollen. Daftir haben die Ausgrabungen an Ort und Stelle im

.Tahre 1890 eine Reihe von R<*sten der Ba.sisreliefs ergeben, die theilweise

von Stais in der ’E<py]^. dpyaioX. 1891 Taf. 8 fg. S. 63 fg., vollstiindig von

Pallat im A. Jb. IX Taf. 1 — 7 S. 1 flf. verdffentlicht und besprochen

worden sind.

S. 83,4. Helena, Tochter der Nemesis, s. Kypr. fr. 6 Kinkel = Athen.

VIII 334 C, Apollod. III 10,7, Hygin. Astr. 2,8, Schol. Kallim. Dian. 232,

Schol. Lykophr. AI. 88. — ArjSov Bs jiooxov exir/etv xxK., diese Wendung der

Sage, durch welche Leda zur Amme der Helena wurde, ergab sich leicht,

nachdem einraal Nemesis zu ihrer Mutter gemacht war, s. Welcker Gr.

Gbtterl. I 577. III 27. 254. — incr/Etv, vgl. IX 25,2 iziaysiv yaka.

S. 83,7. Zuftihrung der Leda an Nemesis durch Helena. Die

Richtigkeit dieser von Paus. gegebenen Deutung (die Wilamowitz a. a. 0.

S. 12 auf Polemon zuriickftihrt, zustimmend Kalkmann S. 62, abweisend

Gurlitt S. 179) ist bezweifelt worden, vornehmlich von Kekul6 Festschrift

a. a. 0. S. 26, der vermuthet, dass wahrscheinlich die Zuftihrung der Helena

zu Leda durch Nemesis dargestellt war. Doch tritt Pallat a. a. 0. S. 11

fUr die Deutung des Paus. ein. Posnansky S. 98 A. 1 nimmt an, dass

auf der Basis die Namen beigeschrieben waren. Ueber die Beziehung des

Ledamythus zur Nemesis s. ebd. S. 7 ff.
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S. 83,11. 'Epiudvrjc; — xsxouarj? xatBa, den Tisamenos II 18,6, den Orestes

nach Steph. Byz. s. 'Oplaxai.

S. 83,13. Es giebt in Attika zwei Demen des Namens Oinoe, der eine,

zur Phyle Hippothoontis gehorig, lag in der Nahe von Eleutherai, der andere

hei Marathon gehorte znr Aiantis. Ueher jenen vgh Bursian I 250 u. 332,

liber diesen 339, Kart. v. Att. Bl. XIX. Siebelis sagt, ohne einen Grund
anzugeben, ersterer Demos sei hier gemeint.

Gap. XXXIV.

Oropos. Tempel des Amphiaraos, seine Yerehrung. Traumorakel.

Zur Geschichte von Oropos vgl. namentl. 0. Mulier Orchom. 411 fg.,

Preller B. S. G. W. 1852, 170 ff., Bursian I 219 fg., U. Kbhler A.

M. IV 259 ff., Wilamowitz Hermes XXI 91 ff.

S. 83,16. xo>v£|j.rj3avTe(; — ypdvov, ursprttnglich war Oropos boiotisch, am
Ende des sechsten Jahrhunderts aber (01. 68,3) wurde es vermuthlich zuerst

von den Athenern erobert und blieb in ihren Handen bis zur Besetzung von

Dekeieia; am Anfang des folgenden Jahrhunderts kam es wieder an die

Athener, aber nur, um im Jahr 366 neuerdings verloren zu gehen. Nach-

dem dann Philippos, um sich an Theben zu rachen, nach der Schlacht bei

Chaironeia es den Athenern ubergeben hatte, verloren diese es 16 Jahre

spater nach dem lamischen Kriege an die Boiotier und erhielten es erst defi-

nitiv im ersten Jahrhundert v. Chr. in der Zeit des Antonius oder Augustus,

sodass also das pepatoj; des Paus. zu verwerfen ist, s. namentlich A. M. a.

a. 0. und Hermes a. a. 0. 101 ff. Nur das ist richtig, dass einmal in der

Zwischenzeit, namlich 156, die Athener Oropos voriibergehend okkupirten,

und auf diese Zeit der Okkupation, welche ein paar Jahre gewahrt zu haben

scheint, bezieht Wilamowitz die von U. Kbhler a. a. 0. publizirte Kle-

ruchenmiinze von Oropos, wahrend dieser selbst sie ins erste vorchristliche

Jahrhundert setzt (S. 263), in die Zeit, da Oropos wieder attisch ge-

worden war.

S. 83, 18. exi fraldaoyj;, daftir sprechen Ruinen und Zeugnisse von Schrift-

stellern, s. Thuk. III 91. IV 96. VIII 60. 95, Diod. XIV 17, vgl. Bur-
sian I 220.

S. 84,1. ^(oBexa — ’Ap.cpiapdou, vielmehr anderthalb Stunden sudbstlich von

der Stadt, die Entfernung ist also von Paus. irrig angegeben, s. dartiber na-

mentlich Bursian I 221,1, Badeker 183.

S. 84,5. tiaoTT^vai — uxeBe^axo, S. ZU Gap. 1,2; uxoBex£'39’0!i wieder von dem-

selben Ereigniss II 23,2. Die Sage von der Entrtickung des Amphiaraos

war schon in der Thehais erzahlt, s. R oh de Psyche 107 A. 1, und wird in der

Folge in ubereinstimmender Weise bfter berichtet, vgl. namentlich Pind. Nem.

IX 24 und Apollod. III 6,8; s. ferner die Stellen bei Bethe in Pauly-

Wissowa u. Amphiaraos S. 1891. Ais Ort der Entrtickung wird Harma
wiederum bezeichnet IX 19,4, Strab. IX 404, Trisimachos (Lysimachos?



342 I 34,2 — 5.

Bethe) F. H. G. III 337 bei Plut. Parallel. Minor. 6, Steph. Byz. s. Apjia,

dagegen ein Peribolos zwischen Potniai und Theben Paus. IX 8,3, endlich

das Amphiareion bei Oropos selbst Strab. IX 399 (Soph. fr. 873 N.), Schol.

Pind. 01. VI 21 u. 23. Harma lag im Gebiet von Tanagra, eine Stunde siidlich

von Mykalessos, auf einem vora dstlichen Fuss des Hypatos vorstehenden

Htigel, s. Bursian I 217. Den Naraen soli es eben von dera Ereigniss der

Entrtickung des Araphiaraos rait seinera Wagen haben, s. IX 19,4 u. Strab.

IX p. 404 dico xoD ’A|i<piapdou dpjtaxo; XapoDaa ovojta.

S. 84,5. Araphiaraos ais Gott in Oropos verehrt, s. Pind. Pyth. VIII

40, Soph. EI. 840, Herakleides F. H. G. II 256,6, Cic. de div. I 88, Liv.

XLV 27, C I G 1570 A. 25, ’Ecp. dp/. 1884, 97.

S. 84,6. xal 01 icdvxc; ''EXXyjve; ^‘fYjvxai, Kultus und Mythen des Araphiaraos

sind nur in Mittelgriechenland und ira Peloponnes nachweisbar, ausserdem in

Byzanz, s. Bethe a. a. 0.

S. 84,7. xoT; 03 xat dvdxsivxai, Uebergang aus der relativen in die demon-

strative Konstruktion, vgl. II 34,6. IV 31,6. VIH 14,8. 24,8.

S. 84,8. Protesilaos, in Eleus ais Gott verehrt, s. Herod. IX 116, weis-

sagte wie Araphiaraos und Trophonios, namentlich suchten ihn Kranke auf.

S. 84,9. Terapel und Bildsaule des Araphiaraos in Oropos.

Die Vermuthung Leakes (S. 124 ff.), dass das Heiligthum des Araphiaraos

beim heutigen Mavrodhilissi, zwischen Kalamo und Skala Oropu, gelegen war,

haben die neuerdings dort stattgehabten Ausgrabungen, die Reste des Tempels,

von Altkren, einer Halle, eines Theaters etc. ergeben haben, bestiitigt. Vgl.

Rhangabe Antiqu. hell. II 252, Preller B. S. G. W. 1852 S. 140,

Leonardos Ilpaxxixd 1884, 11; 1886 51; 1887, 59, Ddrpfeld ebd. 1884, 88,

A. M. XVIII 253, Diirrbach De Oropo et Amphiarai sacro, Paris 1890,

Bethe bei Pauly-Wissowa I 1893 rait Plan nach Ddrpfeld und Diirr-

bach. Der Terapel hatte eine von sechs dorischen SSulen getragene Vor-

halle und war im Innem durch zwei Saulenstellungen von je fiinf Saulen in

drei LangschiflPe getheilt; die Breite betrSgt 4,90 m, die Gesamratlange

26,58 m. Eine im HauptschiflP stehende quadratische Basis von 1,60 m Seiten-

Iknge hiilt Leonardos fiir das Postament der Statue des Araphiaraos, Ddrp-

feld fiir einen Altar. Der Kultus des Araphiaraos kommt in den dort ge-

fundenen Inschriften, namentlich den Proxeniedekreten, sehr haufig vor, s.

Dittenberger Inscr. Gr. sept. I 235 ff.

S. 84,10. Grosser Altar, in fiinf Theile getheilt, die verschiedenen

Gdttern und Heroen geweiht sind; es ist jedenfalls der vor der Ostfront des

Tempels aufgefundene, der 8,60 m lang und etwa halb so breit und von

zwei kleineren Altiiren iiberbaut ist. Von der zu der dritten Abtheilung

gehdrigen Inschrift ist ein Fragment: ’Ajt<piopao fA|icp'.Xdyo] ''Ep|i[o 'Eaxiac;] wieder

aufgefunden worden, s. ’Ecprj|x. dpy. 1885 S. 155, Dittenberger Inscr. Gr.

sept. 421; vgl. Bethe im Genethliac. Gotting. S. 176 und A. Kdrte A. M.

XVIII 253 A. 2.

ebd. Apollon Paion, der Heilgott, s. Preller-Robert I 277.

Siebelis erklart die Zuweisung dieses Theiles an Zeus, Herakles und Apollon

daher, dass Zeus Orakel ertheilte und auch Herakles jiavxi; war.
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S. 84,12. Amphilochos, Sohn des Amphiaraos, vgl. Bethe beiPauly-

Wissowa I 1938 und Stoll bei Roscher I 365, wo jedoch die Angabe, dass

Amphilochos und seine Kinder in Oropos verehrt wurden, ein Missverstand-

niss des Textes ist, da ’A{x<piXdpu von xpixov jxspot; abhangt, xwv TcatScov ais Gen.

part. von AticpiXdyoo
;

vgl. die oben zitirte Inschrift.

S. 84,13. Tcapd T(j) ’Ajicpi>.dy(}), damit ist der Antheil des Amphilochos am
Altar gemeint, nicht ein eigenes Heiligthum des Amphilochos, wie Facius
wollte, der deshalb xapa x(j) Ajxcpddyou konjizirte; s. Siebelis z. d. St.

S. 84,14. Iaso, Panakeia und Hygieia, Heilgottheiten, Tbchter des

Asklepios, s. Preller-Robert S. 526 fg.; liber Athene Paionia ebd.

S. 218 A. 5.

S. 84,15. Altar der Nymphen, des Pan und der Flussgdtter,

wahrscheinlich der nach Stidwesten gerichtete TheU desAltars, der heut noch

vorhandenen Quelle zugewandt.

S. 84,16. Altar des Amphilochos in Athen. Eine athenische In-

schrift bei Sittl Parerga z. ait. Kunstgesch. (Wtirzburg 1893) S. 12 nennt

einen tspsut; xou yjpcDOQ xoD laxpou xou ’A|i<pi>.dyou. Vgl. Deneken bei Roscher

I 2482 £f.

S. 84,17. Mallos war nach der Sage von Amphilochos gegriindet, dem

Alexander daselbst oaa vjpm opferte, s. Strab. XIV 675, Arrian. Exp.

AI. II 5,9.

S. 84,18. Eine andere Aticpiapaou erwahnt Paus. in der Mhe von

Lerna II 37,5. Hirschfeld ist der Ansicht (Roscher Lex. s. 'A\ifiapdoo Tcyjyyj)’

Athen. II 46 C meine diese, da das Wasser derselben cpauXov genannt wird,

was von der Quelle bei Oropos nicht gesagt werden konnte; anders Bursian
I 221 A. 1 und Ulrichs Reis. II 66 A. 45, welch letzterer cpaoXov, aber kaum
mitRecht, auf das Wasser in Eretria bezieht, sodass derAmstoss, den Hirsch-

feld nahm, wegfiele. — i>uovx£(; — i<; czuxyjv, vgl. II 12,1, Spav i(; pd9-pou<;, 37,6,

VII 21,5 ctxsacpa^sv eaux^v iz x^v iryjYyjv, IX 18,6 i? aux^v (xpvjvyjv) xd al]ia

ivt(j>axo.

S. 84,19. vdaou ctx£o&£iar]c;, dass das Orakel hauptsachlich von Kranken

benutzt wurde, zeigen die Weihgeschenke, welche die Inschrift C I G 1570

aufzahlt. Bader haben bei den Heilungen hier wie anderwarts eine Rolle

gespielt, daher Anth. Pal. II p. 490 lac. (XII 129) jilypi Xo£xpd)v A^i-cpiapaou u.

Steph. Byz. s. ’Spa>xdc: Auki<^ x’ ’Qpu)Tcd<; x£ xal ’Ancpidp£ia Xo£xpa. Die Geldstiicke

werden die Priester rechtzeitig an sich genommen haben.

S. 85,3. ’Iocpd)v Kvwaio!; ist sonst nicht bekannt.

ebd. xaiv £^Yj7y]xujv, der partitive Genetiv mit dem Artikel ohne xi<; oder

abhangig von einem Nomen proprium, s. I 35,6. H 1,1. III 22,11 u. s. w.

S. 85,5. xd Ic, xou(; TzoXkohQ iTuaywYov, wie IX 12,5, vgl. I 19,6. 21,1.

II 19,3.

ebd. ywpic, xXyjv, sonst yojpic; ^ wie I 28,2. VIII 46,3 oder ywptc; cum gen.

wie I 26,3.

S. 85,8. 'icpoax£Ta^ai, sich eifrig mit etwas abgeben, IV 9,3, vgl. II

21,10. X 28,6.
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S. 85,13. xa&£u5ou3iv, £-p(ot|xy]oi(; auf dem Feli des geopferten schwarz^

Widders am Heroon des Kalchas in Apulien, s. Strab. VI 284, Lykophr.

1047 ff., vgl. R oh de Psyche 174A.4u. 113. Ueber den Terapelschlaf iiberhaupt

s. d. Stellen hei Hermann Gott. Alt. § 41,17, vgl. die Heilurkunde von

Epidauros in der ’Ecp. ctp/. 1883 S. 197 flf. u. 1885 S. 1 ff.

Cap. XXXV.

Die Inseln des attischen Gebietes: Insel des Patroklos, Helene,

Salamis. Zur Geschichte von Salamis. Merkwiirdigkeiten der

Insel. Kdrpergrdsse des Aias. Andere Gebeine grosser Manner.

Geryones und Hyllos.

S. 85,15. xd 0= — ^EorjXoKai, S. Cap. 1,1.

ebd. dXXrj 0£ hzlp Souvtou xxX., vgl. Strab. IX 399: zpo |i£v Boptxou xal xoO

Soovtou vijao; 'EXivr), xpayeta xal Iprjjio;, TCapop.rjxYj; xxX.; nach anderer Sage tr<igt

sie ihren Xamen deshalb, weil Alexandros dort sein Beilager mit Helena hielt,

Strab. a. a. 0., vgl. Lycophr. 110; Ross Insel reisen II 9 beschreibt sie ais

ganz kahl und ohne Reste des Alterthums. Wegen ihrer liinglichen Gestalt

hiess sie auch Makris, s. Steph. Byz., jetzt Makronisi, Ross a. a. 0. I 106.

S. 86,4. Plierekydes bei Markellinos vit. Thuc. 3, Herodot VI 35,

Plut. Sol. 10, Steph. Byz. s. Tzetzes zu Lyk. 53 geben dem Aias

den Philaios zum Sohn, entfemen also den Eurysakes ais Mittelglied zwischen

beiden: es soli die unmittelbare Abstammung des Ahnherrn von dem home-

rischen Helden den Glanz des Geschlechtes erhdhen, s. Tdpffer Att. Gen.

276; bei Didymos (Schol. Pind. Nem. II 19) und Plut. a. a. 0. werden

Philaios und Eurysakes ais Briider, Sdhne des Aias, bezeichnet. — OiXaioo xoy

Atovxo; icaiSo; yevojisvou xpd)Xou xfj; otxia; xaiixT,; Alhjvatou sagt Herod. a. a. 0.

Gegen die Behauptung der Legende, dass Philaios die Insel den Athenern

Ubergeben habe, ist festgestellt, dass dieselbe erst recht spSt in den Besitz

der Athener gekommen ist; vgl. Uber die Ultere Geschichte von Salamis

Ed. Meyer Gr. Gesch. II p. 646 mit der dort verzeichneten Litteratur.

Nach Plut. 1. 1. treten die beiden Briider, Philaios und Eurysakes, den

Athenern gegen ihr Burgerrecht die Insel ab.

S. 86,6. yoxcpov xoXXot; Ixsoiv, a. 318, vgl. oben Cap. 25,6.

S. 86,7. s&sXoxax^aai ist ein bei Herodot dfter vorkommendes Verbum, s.

z. B. I 127. V 78. VI 15.

S. 86,8. xo irXfiov, vgl. Cap. 9,6 ovcqxifi xo rXeov, 39,3 oocpia xo

yxo Xoxr^; xo xX. III 7,5.

S. 86,9. ^pr\xo — axpaxrjyo;, Salamis ist nie in den athenischen Staats-

verband aufgenommen worden, war vielraehr nur Kleruchenbesitz, Wilamo-

witz Hermes XII 343 f., Kbhler A. M. IV 254. Solche Biirgerkolonieen

verwalteten ihr Gemeinwesen selbst, aber der Staat Hess sie durch militarische

Beamte iiberwachen. Der hier genannte Aischetades ist der erste ftir Salamis
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bezeugte axpaxriYdg, s. Kohler A. M. I 267 und vgl. CIA II 469. 595. Ein
Hipparch in Salamis A. M. YII 40 ff.

S. 86,11. Tempel des Aias mit Bildsaule. Ueber das Fest der

Atavxsia Vgl. Hesych. s. h. v. and die Inschriften ’EcpT;ii. dp^. 1884 p. 169,

CIA 466 ff., dazu Meinhold de rebas Salaminiis p. 39, Tdpffer bei

Pauly-Wissowa I 925. — Ueber Ebenholz ais Material fiir Statuen vgl.

Bliimner Tecbnologie II 258.

S. 86,13. Altar des Eurysakes in Athen. Das xsjtsvo? des Eury-

sakes, Eupuacbcsiov genannt, lag nach Hesych. s. h. v. und Plut. Solon 10 im

Demos Melite, nahe dem Kolonos agoraios, vgl. Harpocr. v. KoXwvsxac;, Poli.

VII 132, Argum. II Soph. 0. C. S. Curtius S. 21, Milchhbfer 168,

Bursian I 287, Mommsen Heortologie 355.

S. 86,16. xd dv&oc;, gemeint ist die Iris communis (Germanica), deren -

Blatter die Buchstaben AI tragen
;

nach Euphorion bei Eustath. II. 285 ==

tr. 36 Mein. sprosste diese Blume (udxiv&oc;) aus dem Blute des Aias auf, vgl.

Theokr. 10,28 mit der Anm. von Fritzsche, Ovid Met. XIII 393 ff.

S. 87,1. xdcpov, beim Rhoiteion, s. Quint. Smyrn. V 656, vgl, Strab.

XIII 595. Der Schild des Achilles beim Grabe des Aias ans Land gespiilt,

s. Anth. Pal. IX 116 u. 116.

S. 87,2. § 5—8. Ein „Konglomerat aus eigener Beobachtung und litte-

rarischer Ueberlieferung“, Heberdey 11 A. 3. Wirklich gesehen hat Paus.

wohl nur die Gebeine in Temenuthyrai, wie er auch nur fur diese Autopsie

behauptet, s. Gurlitt 101.

S. 87,4. Tusvxa'8-Xou icaiddc;, in der 38. Olympiade wurde das Pentathlon fiir

Knaben angeordnet, s. V 9,1. Bei Philostr. Heroic. I 2 wird die Bloss-

legung des Grabes des Aias durch das Meer ebenfalls berichtet und von den

Gebeinen gesagt, sie seien xaxd ivdsxdxrjyuv dvdptoTcov gewesen.

S. 87,5. xaXoujisvag ds, U abundirt wie I 14,3. 17,2. II 31,4. 32,7. III

2,1. 7,1 u. s. w.; vgl. iiaxXYjaiv U II 10,2. III 15,6.

S. 87,6. jiuXa;, vgl. Hippocr. 411,13, Arist. h. a. I 15.

S. 87,7. Kapapsit;, moglicherweise die Cavares des Plinius III 5.

S. 87,8. xo jx^xog, vgl. X 20,7 eiVt Ss xal ahXoic, ot KsXxot |xaxp(j) Tcdvzaq, UTZsp-

rjpxozst; xou; dvO^pwTcoui;. U eber exceptionelle Grosse der Aigyptier ist sonst,

wie es scheint, nichts bekannt, doch berufb sich Winckelmann Werke III

69 (VII 17) auf die Thatsache der Auffindung der Mumie eines ungewbhnlich

grossen Aigyptiers.

S. 87,9. npojxocpdvrjc, s. V 21,10. — xuiv aaxdiv, S. ZU I 34,4.

S. 87,13. dXkd — Uebergang von der Partizipialkonstruktion in den

selbststandigen Satz, H 8,3. III 3,3. IX 19,6 u. s. w., s. zu I 29,10.

S. 87,14, voS-cc^, s. Aret. ed. Lugd. p. 19,14 ux6 x:i^ai vdS-^ai. (xXsup^ai) und

p. 42,5 uTcd xa; vdS-ag, Poll. II 165. 181, wonach der Xame fur die iibrigen

Yvrjoica war.

S. 87,15. Ueber die Insel Lade s. Strab. XIV 635.

S. 87,16. Asterios war wie sein Vater Herrscher des Landes der Mi-

lesier, und so lange sie regierten, hiess dasselbe nach diesem Anaktoria, VII

2,5, vgl. Didymos bei Steph. Byz. s. Mi'Xt]xo(;.
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S. 87,17. TcatJa, die Urmenschen galten ais Erdgeborene, Pind. fr.

83 Bergk, Horaer II. II 548, Paus. IV 1,5, vgl. Welcker Gr. Gdtterl. I

324. III 327 ff. — Auffindung von Riesenknochen III 22,9.VIII 32,5. Solche

sind Ueberreste xaXou^iivojv rjpJjojv VI 5,1, vgl. Rohde Psyche 151 A. 1.

S. 87,18. Trjjiivou bypai lag auf der Siidseite des T:^jivov opo;, da wo der

Hyllos, ein Zufluss des Hermos, entspringt, vgl. W. H. Ramsay Journ. of

Hell. Stud. VlIl 517.

S. 88,1. Regen wie X 6,2. Nach tiblicher Annahme ist der

Wohnsitz des Geryoneus die Insel Erytheia, welche nach Hes. Theog. 290 im

Okeanos, nach Stesichoros bei Strab. III 148 gegeniiber dem Tartessos (Gua-

dalquivir) liegt. Spiiter wird zumeist ein bei Gades liegendes Eiland Ery-

theia genannt oder trSgt die Gadesinsel selbst diesen Namen, s. Strab. III

169, Herod. IV 8, Apollod. II 5,10, andere Stellen Drexler bei Roscher I

1634 fg.

S. 88,8. oivSpov, vgl. Philostr. vit. Apoll. V 5 JevJpa Pr^puoveia — rapaX-

XctTTOvxa ex xixud; xe xal iceuxr,; et; etSo; exepov. Tzetz. ad Lyc. 652.

S. 88,10. "l*XXov, von diesem Fund spricht auch Philostratos im Her. I

3, p. 289,36 K., doch verlegt er ihn nach Phrygien und nennt Hyllos Sohn

des Herakles, s. Gurlitt 101.

S. 88,11. (UV011O3&TJ, der Wechsel des Modus hindert nicht, den Satz

ebenfalls von eBetxvuov abhlingen zu lassen, vgl. z. B. VI 2,9. X 6,6. 12,2.

32,11.

Gap. XXXVI.

Andere MerkwUrdigkeiten auf Salamis. Psyttaleia, Denkmkler
an der heiligen Strasse nach Eleusis. A nthe mokritos. Molottos.

Der Seher Skiros. Ke ph isod o ros. Krieg der Athener mit

Philippos, Demetrios’ Sohn.

S. 88,14. Das xpdraiov scheint erwkhnt zu sein in der von Tsuntas

publizirten Inschrift ctp^. 1884, 170, Z. 33 xd OsjuTcoxXeou; xpdzoiov xcrcd

IIep 3u)v, vgl. Tbpffer Quaest. Pisistr. S. 21 A. 2.

ebd. eTojxev drd, eben.so III 24,6. VIII 10,5, bedeutet eigpntlich „er-

richtet sein aus den Waffen der Besiegten,“ vgl. IV 32,6; daneben findet

sich hfiufig Ixi xivi, so z. B. II 20,1. 21,4. III 2,6. 14,7. IX 40,9, auch xaxd

xivo;, S. II 21,8.

S. 88,15. Die Verwandlung des Kychreus, des mythischen Kbnigs von

Salamis, weist hin auf seine autochthone Natur; er hilft den Griechen in Ge-

stalt eines Drachen, wie Sosipolis den Eleiern VI 20,5. Kychreus ist ein

Sohn der Salamis und des Poseidon, und seine Tochter heisst Glauke, Apoll.

lll 12,6, Diod. IV 72, darnach scheint er urspriinglich eine Meergottheit zu

sein. Die alte Stadt soli wie die Insel Ku^peia zubenannt gewesen sein, ’E(p.

dp/. a. a. 0. Z. 32, Strab. IX 393; vgl. Aesch. Pers. 570 dxxd; djttpt
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und den Ku'/pstoc xaifo!; (Steph. Byz.), den Lolling in dem jetzt Magula ge-

nannten Hiigel an der Bucht von Ambelaki erkennt, s. Hist. u. phil. Aufs.

E. Curtius gew. 8 ff. u. Tfl. I. — Die Schlange wurde auch in anderer
“

Weise in Beziehung zu Kychreus gebracht, nach Apoll. a. a. 0. § 7 hatte

sie Salamis verwiistet und ware von Telamon getbdtet worden, der dafiir, ais

Kychreus ohne Sbhne zu hinterlassen starb, die Herrschaft erhielt
;
Strab. a. a.

0. erzahlt, nach Hesiod habe Kychreus den KuypstBrj; ocpig aufgezogen, Eury-

lochos ihn vertrieben, Demeter aber ihn zu ihrem Tempelwachter in Eleusis

gemacht, vgl. Steph. Byz. 1. 1.; bei Apollod. und Diodor a. a. 0. und Schol.

Lykophr. 451 ist es Kychreus (Ks^ypsu;) selbst, der die Schlange todtet.

Endlich ist noch die rationalistische Wendung zu notiren, nach der Kychreus

den Beinamen *Ocpi(; erhalten habe Sid xyjv xpayuxrjTa xuiv xpoxcov, s. Steph. Byz.

a. a. 0. und vgl. zu dem Gesagten Tbpffer Att. Gen. 272 fg. und Stoll

bei Roscher II 1672.

ebd. Heiligthum des Heros Kychreus. Eckhel Doctr. num.

II 218 w olite in dem Krieger, der auf attischen Munzen mit Kranz und

Tropaion auf einem Schiffe steht, auf dessen Vorderteil sich eine Eule und

eine Schlange befinden, den Heros Kychreus erkennen, doch wird derselbe

besser mit Imhoof-Gardner p. 153 zu EE 21 fg. ais Themistokles erklart

und mit dem Z. 14 erwShnten Tropaion in Verbindung gebracht.

S. 88,18. Psyttaleia, nahe der Ostspitze (Kynosura) von Salamis, dem

Peiraieus gerade gegentiber, -po xf^; i:aXajjiTvo; iv xcp Trdptp xsTxai Plut. Arist. 9,

s. Karten v. Att. Bl. XXI, nach Strabo VIII 395 ein vrjaiov spyjjxov lusxpwBsc;,

heute Lipsokutali, vg]. Bursian I 365. — i; xauxyjv — dxop-^vai, vgl. Herod.

VIII 76 u. 95, Aesch. Pers. 447 ff., Plut. 1. 1., Lolling a. a. 0. Dass es

600 Perser gewesen seien
,

wie Lolling bei Baedeker S. 45 schreibt,

ist wohl ein Irrthum, unseres Wissens giebt nur Paus. die Zahl an. — Zur

Form des Namens ist zu bemerken, dass er bei Strabo TuxxaXta geschrieben

wird, ebenso bei Arrian Cyn. 24,5 und Paus. selbst IV 36,6; TuxxdXy] lautet

er bei Herodian und Steph. Byz.

S. 88,21. oj; Ixaaxov Ixoye, wie es gerade kam, d. h. mehr oder weniger

kunstlos, vgl. I 31,1. 32,5. IV 12,9. 18,1. Pan ist hier zu Hause, vgl.

Aesch. Pers. 1. 1. vi^ad; xk; . . .

.

r^v 6 cpiXdyopoQ Ildv ijxpaxsuei.

S. 89,1. oddv ispcb*, es ist die Strasse, v^v ot {xdaxai icopsyovxczi dxd xou doxzoq,

’EXeuatva, Harpocr. s. v. — Ueber die Bedeutung der Grabplatze unmittel-

bar am Thore vgl. E. Curtius Ges. Abh. I 85 fg.

S. 89,2. Grabmal des Anthem okritos. Dies vor dem thriasischen

Thore belegene Denkmal wird auch Plut. Pericl. 30,4 erwahnt, nach Demosth.

XII 4 und Harpocr. v. Av&ejjidxpixo; war es ein Portrait des Heros, d. h.

wohl, da Paus. Z. 6 es eine axyjXyj nennt, ein Relief nach Art der Grab-

reliefs von H. Triada. Die „heilige Strasse “ begann bei dem am Dipylon

belegenen Friedhof von H. Triada, wo zwei Grenzsteine mit der Bezeichnung

dpo; x^<; o^ou x^; 'EXsuaTvctds gefunden worden sind (CIA II 1075, IV 505 a).

Nach Milchhdfer 175 und Kart. v. Attika II 15 war der eigentliche

Ausgangspunkt der heiligen Strasse die Stelle, wo sich die vom kleineren
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(siidwestlichen) Dipylonthore aus fiihrende Strasse mit der vom grdsseren

(norddstlichen) Dipylonthore kommenden Peiraieusstrasse kreuzte, dicht hei

einem nordwestlich von H. Triada belegenen Reservoir (s. die Skizze hei

Curtius S. 201 Fig. 29). An derselben Stelle setzt Milchhdfer das Grah-

mal des Anthemokritos an, in dessen Nahe (nach Isaios b. Harpocr. 1. 1.) ein

Bad gelegen war, das vielleicht aus jener Wasserleitung gespeist wurde. Es

kommt dabei allerdings in Betracht, wo man das thriasische Thor ansetzt;

die meisten Topograpben (Curtius, Milchhofer, Lolling u. a.) halten es

ftir identiscb init dem Dipylon uberhaupt, nach Plut. Pericl. 30; Schmidt die

Tborfrage S. 15 halt nur das siidwestlicbe kleinere Thor des Dipylons fiir

das thriasische und dies fiir identisch mit dem „heiligen“ Thor (so schon

Leake S. 163 f.) und meint, das Grab des Heros werde dem durch das Thor

ins Freie Tretenden zur Rechten gewesen sein. Dass das ganze Thor seinen

Namen des thriasischen von dem westlichen kleineren hergenommen habe,

glaubt auch Lolling S. 304. — Ueber die heilige Strasse uberhaupt ist zu

vgl. Preller ausgew. Aufsatze S. 117, Denormant La voie sacree Eleusi-

nienne, Paris 1864, Milchhdfer Karten v. Attika II 15. Ueber die iepa oBd;

hatte Polemon ein Buch verfasst, s. Preller Polemon, frg. p. 44.

ebd. avoaitb-corcov Ip^ov, dieser That gedenkt auch Plut. Per. 30 unter den

Ursachen des peloponnesischen Krieges; sie wurde von den Megarensem in

Abrede gestellt, vgl. auch Ps. Dem. XU 4.

S. 89,3. T/]v '^lupav = xr;v lepav xaiv ^saiv fjpjdoa Harp. S.
’

AvS-ejJidxpiTOQ
;

Paus. spricht wieder von der Sache III 4,6, wo aber nicht der Dual (dieser

auch I 38,3), sondern der Plural gebraucht ist, ebenso § 2 daselbst.

S. 89,4. zapa[uv£i — {irjvtjjLct, Gegensatz xsxctuxai IV 26,6.

S. 89,5. d)3xa xai von Siebelis falsch erklart: ut opibus

etiam sicut reliqui augerentur, vielmehr wird durch xai die Handlung des

als derjenigen des ii:apx£?v entsprechend bezeichnet.

S. 89,6. Nach Plut. Phoc. 14 Idste Molottos (6 |i£x’ ix£lvov ixt xd

^zpdfiiaxa) den Phokion ab, wShrend man auf Grund der Worte des Paus. eher

annehmen mdchte, er sei als Kollege des letzteren nach Euboia gegangen,

vgl. A. Schafer Dem. II 84 A. 1; der Aufbruch zum Feldzug geschah

Ende Februar 350, s. ebenda S. 79.

S. 89,8. Der Platz Skiron wird von Milchhdfer im Mussem Kera-

meikos angesetzt, links und rechts der heiligen Strasse, 2—4 Stadien vor dem

Dipylon, s. Kart. I a und Text II 15. Der Platz stand in schlechtem Ruf

wegen der sich dort herumtreibenden Dirnen und Spieler, s. Steph. Byz. s.

V., Alkiphr. III 81. 25,2, Harp. u. Phot. s. axipdcpia. Der Giessbach ist der

ndrdlich um Athen sich herumziehende und im Westen der Stadt verschwin-

dende, von E. Curtius (Atlas v. Athen S. 11) nach „wahrscheinlicher An-

nahme“ (Milchhdfer Text II 15), „sicherlich unrichtig“ (Wachsmuth il

274 A. 3) Kykloboros genannte, vgl. E. Curtius Stadtgesch. S. 183.

S. 89,9. Dass Skiros ein Seher aus Dodona gewesen sei, wird nur hier

berichtet. Philochoros fr. 42 kennt ihn als eleusinischen Seher, nach dem

die Athene Sxipac; genannt sei. Dies bestritten aber die Megarer, nach welchen



S. 89,2 -- 90,3. 349

sie den Beinamen von ihrem Heros Skiron hatte, Phraxion iv p' Meyapixoiv bei

Harp. s. lyjpov, und der megarische Skiron sei es denn auch gewesen, der im

Kampf fiir Eieusis und zwar von der Hand des Theseus gefallen sei, s. Plut.

Thes. 11.

S. 89,10. Tempel der Athene Skiras in Phaleron; schon erwahnt

Cap. 1,4, w. m. s.; streitig ist, ob auch hier im Quartier Skiron sich ein

Tempel der Athene Skiras befand, wie Poli. IX 96, B. A. p. 300,26, Eust.

ad Hom. Od. p. 1397,10 berichten, oder nicht. Ersteres, u. a. von Bbtticher
Philol. XXII 221 ff., Wachsmuth 1441, Lolling A. M. I 129 angenommen,

wurde bestritten von Pobert Hermes XX 357 ff. (vgl. Preller-Robert
205 A. 2), gegen ihn vgl. jedoch Rohde ebd. XXI 119 f. und Wachsmuth
II 275. Besonders aus E. M. p. 717,31 und B. A. 304,9 geht hervor,

dass ein solcher Tempel dort bestanden haben muss. S. auch Tdpffer att.

Geneal. S. 119.

S. 89,12 ff. Im Polgenden schbpft Paus. aus einer prahlerischen Quelle,

welche Athen das Verdienst beimass, die Aktion gegen Philippos ins Leben

gerufen und damit am meisten zu seinem Sturz beigetragen zu haben. Das

ist falsch; ebenso ist auch die Aufeinanderfolge der Ereignisse unrichtig an-

gegeben; zuerst, d. h. im Frtihjahr 200, schickten die Athener eine Gesandt-

schaft zu den Rbmern, um deren Htllfe zu erbitten, hernach erst erfolgte der

Abschluss des Btindnisses mit Attalos und den Rhodiern, welche beide schon

in Asien mit Philippos Krieg geftihrt hatten, s. Liv. XXXI 5.14. Im Winter

198/7 wies sodann Flamininus den Philippos mit seinen Friedensvorschlagen

an den rbmischen Senat, und Polybios nennt ais damals von Seite des Demos
der Athener in Rom anwesend auch ot Tuspi Krjcpiaooojpov, XVII 10; anderswo

wird Kephisodoros nicht genannt, sodass es dahingestellt bleiben muss,

ob er bei jener ersten Gesandtschaft tiberhaupt eine Rolle gespielt hat

oder nicht.

S. 89,14. £(; xd \LaXiaxa, Vgl. II 33,5. III 6,7. 9,2. IV 9,9. V 12,3. 17,3

u. s. w.

S. 89,15. PaaiXsTi;, auch paa'Alcz(; II 4,4. VII 1,7, SO S. B. NauxXiet!; IV
27,8, OsaicisT; IX 13,8. 14,4, Acopisii; X 8,2, MaXistc X 8,3, dagegen MaXieocc; X
8,2, Owxeac; ibd., Mavxiviac VIII 8,7. 10. IX 14,4, OiyccXsa; 41,9, Ms^apsac 50,4,

HsXkrjviai; IX 15,4, KaXkiiaQ X 22,3, IX 5,3.

S. 90,1. Paus. unterscheidet nicht deutlich die beiden Demetrii; Philippos

war nicht der Sohn, sondern der Urenkel des Demetrios, welcher den Ale-

xandros ermorden liess. Naheres iiber Philippos bringt VII 7,5 ff., wo auf

unsere Stelle verwiesen wird.

S. 90,3. 6)<; xd Tcpdxspov eysi [loi xou X6‘foo, II 36,7 wi; xal xd xpdxepa |ioi

X. X., SO auch VI 12,5. IV 31,9. VI 12,9, dagegen sv xoli; Tupdxspov II 30,10.
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Gap. XXXVn.
Andere Denkmaier bertthmter Manner am heiligen Wege.
Akestion. Phytalos. Merk wtirdigkeiten jenseits des Kephisos.

Terapel des Kyamites. Harpalos. Tempel des Apollon. Kophalos
und seine Nachkoinmen.

S. 90,4. Heliodoros Halis, in diesem Heliodor, den Siebelis fiir den

Periegeten oder den tragischen Dichter hielt (Steph. Byz. s. OuXdxr^), dessen

Bild sich im Parthenon befunden habe, glauben Preller Ind. Lect. Dorp. 1841,

I p. 7, Schubart Jb. f. Ph. LXXXVIl 301 und Michaelis Parthenon 41 A.

140 vielmehr einen Maler sehen zu sollen, Uber den freilich sonst nichts bekannt

ist, weshalb auch nicht auszumachen, was mit "'AXi; angefangen werden soli.

S. 90,6. Diesen Poliarchos haltBbckh Seeurkunden 239 fUr einerlei

rnit Archeptolis, der bei Plutarch Thein. a. E. unter den Sbhnen des Themi-

stokles genannt wird. Da aber tptxo; dzofovo; den Enkel bedeutet und der

Vater genannt ist, so mUsste auffallen, dass Paus. nicht sagt 0£|uotoxXt); IIoXi-

dpyou xoy Oc|u3xox)iou;, und es ist darum, wenn nicht in xpixo; ein Fehler steckt,

anzunehmen, dass Poliarchos der Mann einer Tochter des Themistokles war.

8. 90,8. Die Akestion findet sich aufgefUhrt in einem Verzeichnlss vor-

ntdimer Jungfrauen CIA II 956 I Z. 23 ('Axiaxiov HsvoxXioy; ’Ayapvsto;), in

dein U. KUhler A. M. IX 57 tf. attische Ergastinen erkannt hat. Diese

Liste stainmt, wie Kbhler S. 62 nachweist, aus dem .Jahre 98/7; es war also

damals Akestion noch unverheirathet; da sie nun, wie sich aus Paus. erg^ebt,

ein hohes Alter erreicht zu haben scheint, kann ihr Grabstein, von dem Paus.

seine Angaben abgelesen haben wird, kaum vor Mitte des ersten Jahr-

hunderts v. Chr. gesetzt worden sein; so richtig Gurlitt 259.

8. 90,9. o<f^oyyoy;, also gehUrten sie zum Geschlecht der Keryken,

s. Dittenberger Hermes XX 1 ff. und Tttpffer Att. Gen. 86 fg.

8.90,10. Dieser Sophokles ais Mann der Ktesikleia genannt CIA
II 1414.

8. 90,14. Aaxtoy xijuvo;, in jedem Demos, stAdtischem und vorstlidtischem

wie Uindlichem, befand sich vor allem das Heiligthum seines Heros eponymos,

eines der sogenannten „Hundert Heroen“, Wachsmuth II 248. — Nach 0.

Mulier Dor. 1 113. 226 A. 2, Prolegg. 139 wlire Lakios = Rhakios, da ira

Kretischen pcrxo; und Xctxo; dasselbe bedeuten.

8. 90,15. Der Kitharoede Nikokles aus Tarent wird sonst nicht erwihnt.

8. 90,16. Dass in dieser Gegend, wo das Glirtnergeschlecht der Phytaliden

zu Haus ist. Zephyros einen Altar hat, hlingt mit der Bedeutung dieses

Windes fUr das Gedeihen der Vegetation zusammen, Zs<pypo; 6 xo cpspojv,

Verg. Georg. I 43 mit Serv., Homer Od. VII 119, Bakchylides fr. 49

xtp xavxtov ctvsjuov xioxorx<|) Zs?pyp<p.

ebd. Tempel der Demeter und Kora im Demos Lakiadai.

Preller ausgew. Aufsiitze S. 124 vermuthet, dass dieser Tempel identisch ist

mit dem der Demeter Fs^p-ypata, cf. Et. m. v. Fs^ypet;. Ueber die muthmass-

liche Lage des Heiligthums vergi. MilchhUfer Kart. v. Attika II 16

(gegen Denormant a. a. 0. p. 229).
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S. 90,19. Nach dem heiligen Feigenbaum fiihrte auch die Gregend

selbst den Namen kpd oux^, cf. Pbilost. v, sophist. II 20,3, Ath. III p. 74 D,

Plut. qu. Symp. VII 4,4 p. 703 C u. s.

S. 90,21. Dass dieses Epigramm aus spaterer Zeit stammt, geht schou

aus der Form ArjiiyjTjaav hervor, welche in voralexandrinischer Zeit nicht ge-

braucht worden zu sein scheint, s. Tb. Preger Inscrpt. gr. metr. 162,

welcher im weitern darauf aufmerksam macht, dass Paus. mit Unrecht das

Denkmal des Phytalos mit dem Worte xacpo; bezeichne, wahrend es nur ein

p^jjia sei, wie dasjenige, welches die Megarenser dem Orrippos erricbteten

(CIG-1050); der Fehler liegt indessen schwerlich an Paus., der wohl nur

die Tradition wiedergiebt.

S. 91,3. Theodoros war auch nach anderen Zeugnissen ein sehr be-

deutender Schauspieler des vierten Jahrhunderts, s. z. B. Arist. Rhet. III 2,4.

Ael. V. H. XIV 40. In letzterer Stelle, sowie bei Diog. Laert. II 104, wird

er ais Tragddiendichter bezeichnet, was wahrscheinlich auf einem Versehen

beruht, s. Susemihl Anm. 968 zu Arist. Pol. II 208.

S. 91,4. Statuen am Kephisos, nach Siebelis die der Mnesimache

und ihres Sohnes; dagegen lasst Schubart Z. f. A. 1847, 289 den Qen.

Mvrjanxayyjc; nicht von a-(dX|jLaxa, sondern von dvd{>rj|i.a abhangeu, sodasss xo jib

vor MvTrjaijxdyy]; ausgelassen ware; geineint seien also zwei Bilder von un-

genannten Gdttern, nach der Inschrift das eine ein Weihgeschenk der Mnesi-

mache, das andere eins ihres Sohnes. Da, wie Schubart hier ausfiihrt, d'{dk\^a

bei Paus. nur von Gdttern resp. Heroen gebraucht wird, so empfiehlt sich

seine Deutung am ineisten. Ueber den Brauch, das Haupthaar oder Locken

davon den Gdttern zu weihen, vgl. Preller-Robert I 546.

S. 91,6. Xfj 'Oixyjpou - Tuoirjasi, S. II. XXIII 144 flf.

S. 91,9. Biapctai ok xov Kyjcpiaov, die Briicke wird hier nicht erwahnt, wohl

aber bei Strab. IX p. 400; auch bezieht man darauf das Epigramm Anth.

Pal. IX 149. Schon Leake Demen 139 bemerkt, dass „das alte Bett des

Kephisos durch seine gegenwartige Zerstiickelung in verschiedene Kanale

ganz ungewLss geworden “ sei, doch glaubt Milchhdfer Text II 16, dass

nach Ausweis der Karte (III) der mittlere unter den drei Armen, welche die

Strasse kreuzen (280 m dstlich von der Kirche des H. Sabas), dem alten

Flusslauf am meisten entspreche, und dass also hier die durch die yscpupiaiiot

bertihmt gewordene Briicke zu suchen sei.

ebd. Altar des Zeus Meilichios, nach der Vermuthung von Milch-

hdfer Kart. V. Att. II 16 an der Stelle, wo heut die Kirche des H. Sabas steht.

ebd. Ueber Zeus Meilichios vgl. Preller-Robert 129 ff., Max
May er bei Roscher II 1518 ff., und iiber die Beziehung der Phytaliden

zu ihm Tdpffer Att. Gen. 249 fg. Zeus Meilichios steht ais Schtitzer der

Feldfriichte in enger Beziehung zu Demeter, und die Gabe der Demeter ist

es hinwiederum, welche den Nachkommen ihres Lieblings Phytalos die siih-

nende Kraft verleiht. Da die Reinigung des Theseus durch die Phytaliden

(Plut. Thes. 12 xal jxsiXr/ia ^uaavxst;) jenseits des Kephisos vor sich

geht, so vermuthet Preller Ausgew. Aufs. 128, dass die Grenze des athe-

nischen Gebietes durch die Brucke bezeichnet worden sei.
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S. 91,11. Zu Sinis vgl. II 1,4.

ebd. xa TCpo; IIix^su); Pittheus von Troizene war durch seine

Tochter Aithra Grossvater des Theseus.

ebd. Grab des Theodektes, auch erwahnt Vit. X orat. 4 p. 837 C,

wonach das Denkraal zur Zeit des Vf. xaxcprjpeijjnisvov war; Theodektes hatte

die Statuen beruhmter Dichter dort aufgestellt, es stand aber damals bloss

noch die des Homer. Zu Theodektes vgl. Steph. Byz. s. die daselbst

erhaltene Grabschrift spricht von acht Kranzen, die derselbe hei dreizehn-

inaligem Auftreten ais Tragbdiendichter davon getragen habe.

S. 91,12. Der Arzt Mnesitheos aus Athen war auch ais Schriftsteller

thatig, Plinius zitirt ihn mehrfach unter seinen Quellen, auch Athenaios zitirt

ihn bfter.

S. 91,13. Bildsaulen, darunter lakchos. Da Paus. den Platz dieser

Bildwerke nicht angiebt, so ist wohl anzunehmen, dass sie bei jenem Grab-

mal in der Nahe aufgestellt waren, zumal die Figur des lakchos fiir die nach

Eleusis fiihrende heilige Strasse sehr gut passte und die Analogie der Grab-

anlage des Theodektes dafiir spricht. Es ist daher nicht nbthig, mit Kbhler

A. M. IX 80 anzunehmen, dass Paus. hier nur Polemons Schrift benutzt habe

(vgl. Gurlitt 8. 315); ebenso ist dessen Annahme (getheilt von Gurlitt

8. 323), dass dieser lakchos identisch sei mit dem C. 2,4 erwahnten, zur

praxitelischen Gruppe von Demeter, Koia und lakchos gehorigen, nicht gerade

wahrscheinlich, kann also auch nicht ais Sttltze fiir die Datirung jener

Gruppe dienen.

S. 91,14. Tempel des Kyamites, auch bei Plut. 1. 1. unter dem

Namen Kua|iTxi(; (sc. d-^opd?) ais dem Grabmal des Theodektes benachbart ge-

nannt. Leake Demen S. 140 vermuthet, dass die Kapelle des h. Georg die

Lage bezeichne, wJihrend Kruse Hellas II 174 und Denormant p. 337

andere, von Milchhdfer Kart v. Attika II 17 fiir den Unterbau eines

Grabmals gehaltene Reste auf das Heroon bezogen. Die Vermuthung von

Salmasius: Bs ot xaxd xrjv 6Bov, wonach KuGtp.ixrj; Beiname des lakchos wS,re,

wurde zwar von Sturz ad Emped. p. 655 und Lobeck Prol. de Thriis

Delph. p. 8 gebilligt, hat aber sonst keine Annahme gefunden. Die Litteratur

uber den xua|u'xrj; s. bei St oli bei Roscher I 1633 fg.; einen Bohnenheros in

dieser fiir Feld- und Gartenbau sich vorziiglich eignenden Gegend zu finden,

ist an sich nicht auffallend, auch der Bohnenmarkt lag in der Nahe, Ps. Plut.

dec. oratt. vita Isocr. 10, vgl. Phot. s. Kua|iixTrj<; : Bioxi -ap’ «ux(p exXrjpoDvxo ot xuct-

juxai dppvxs; r^ dxi 6 xyajjLo; ixi-pctaxsxo xap’ auxtp.

S. 91.16. xtiiv xud^tov ctvcVcYxsiv oux £Oxi otpioiv es; Arj|i7]xpa xrjv eupesiv, Vgl. VIII

15,4 xtiajJiov jjLsv ouv ecp’ dxip jjltj xaQ^apov stvai voatCoooiv o3*cpiov, eaxiv tepoi; btz

aux(j) Xopc;.

S. 92,1. 03xi; Be — otBsv o Xe|to, Vgl. Her. II 5) doxi; Bs - |U|JiuTjxai —
otBe xo Xs][to.

S. 92,2. i; |i£7£&o; xal xocjjiov :^x£i, Vgl. Gap. 23,1; die verschiedenen Ver-

wendungen des Verbums >5x£iv sind bemerkenswerth : i; Bo^av, Bd^rj; i; xo3ouxo(v)

I 14,5. 21,1. 28,8. V 18,7. VI 7,5. 25 extr., izt %kiov d^iddjiaxo; IV 21,2,
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i? ToaouTOv £UTCp£Tt£t0£<; X 31,12, Iq, II 13,3, eq oofypaf/^v I 23,2, eq jxvyjjjtyjv

V 8,9. X 5,8. 32,10. 38,5, Xijd-r^v VI 17,8, i:; c?v9-pu)TT0u ).oYiaji.dv IV 13,4, i(;

TcXdov £uy]9-£ta(; VI 13,2, ig xd eoyazov (xoaouxov) dxovotac; IV 21,12. 25,4, jxsta-

Po>.7)v I 26,1, £<; djxcpiaprjxTjaiv IV 2,3, eq dpyaioxrjxa I 24,3, eq xd Mov VIII 8,3,

EQ EuaipEiav X 31,11, ec, d-(a)va VI 11,4. — loq duvdjt£u)(; IV 21,10, eq daov duvdjji£u)(;

1 6,6. 25,4. III 7,11, x(/.p’ dXqov I 13,4. Gelegentlich wird dcpixsa&ai ge-

braucht.

S. 92,3. Grabmal der Pythonike, errichtet von Harpalos. Dies

pracbtige Grabmal lag nach Plut. Pboc. 22 im Demos Hermos; Diod. XVII
108 gedenkt seiner, und verscbiedene Bemerkungen von Schriftstellern dariiber

hat Atben. XIII p. 594 E ff. zusammengestellt. Wir lernen daraus, dass

es dort lag, wo man von Eleusis herkommend zuerst Stadt und Burg er-

blickte; darnach nimmt man an, dass es in der Nahe des Hugels mit der

Kirche des h. Elias gestanden habe (s. Preller S. 129), wo Leake (Demen

S. 141) freilich keine Ueberreste des Alterthums entdecken konnte. Die An-

sicht Lenormants a. a. 0. p. 461, dass die im Jahre 1854 siidlich von der

heutigen Strasse aufgefundenen Mauerreste (s. A. A. 1854 S. 119) zu diesem

Denkmal gehbrten, wird von Milchhdfer a. a. 0. II 46 bestritten, da die-

selben offenbar nur zu einer gewdhnlichen Grabeinfassung gehbrten, nicht zu

einem so kostbaren Denkmal, wie das der Pythonike war. (Vermuthlich

meint Schliemann Journ. of hell. stud. II 122 f. mit den angeblichen Resten

des Grabmals der Pythonike eben dieselben). Nach Theopomp. b. Ath. 1. 1.

kosteten die beiden Grabmaler, die Harpalos der Pythonike errichtete (das

andere in Babylon), mehr ais 200 Talente; Plut. 1. 1. findet, dass das attische

Grabmal die darauf verwandten 30 Talente nicht werth sei.

ebd. Zu Harpalos in Athen vgl. Schafer Demosthenes und seine Zeit

III 308 ff. Nach Ps. Plutarch Vit. dec. or. S. 846 B wurde die Entweichung

des Harpalos dem Demosthenes zum Vorwurf gemacht. Ungenau sagt Plutarch

Dem. 25 a7C£Tr£|j.c|)av h ttoXeox; xov "ApxaXov.

S. 92,6. Da Pythonike nach Theopomp. fr. 277 und Diod. XVII 108

in Babylon gestorben ist, so muss das Monument in Athen ein Kenotaph ge-

wesen sein.

S. 92,10. Tempel des Apollon, auch II6&iov genannt, s. Soph. 0. C.

1047 mit Schol., Strab. IX p. 392; vgl. Curtius ges. Abh. I 29 f. Es

wird allgemein angenommen, dass der Tempel dort stand, wo heut das Kloster

Daphni steht; hier sah man noch bis 1801 drei zu dem Tempel gehbrige

ionische Saulen in eine der Kirchenwande eingemauert; Lord Elgin nahm sie

fort, die Reste befinden sich heut im Britischen Museum. Gegenwartig er-

innern noch einige ionische Saulenreste und Marmortriimmer in den Hofraumen

des Klosters an das alte Heiligthum. S. Leake S. 141 f., Preller S. 130,

Baedeker S. 118, Rhangabe Mem. de FAcad. des inscr. I Ser. T. V
(1857) 280, Milchhbfer II 47, Schliemann Journ. of hell. st. II 123.

ebd. Nach Tbpffers wahrscheinlicher Vermuthung, Att. Gen. 260 A.,

hangt das Hinzukommen der Athene einerseits und der Demeter und Perse-

phone andrerseits mit der Einverleibung des eleusinischen Priesterstaates

zusammen.

Pausanias I. 23
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S. 92,12. Ueber den Kephalosm 3^thus vgl. namentlich TOpffer a. a. 0.

256 fif. und Rapp bei Roscher II 1089 fif. Da Deion Kdnig von Phokis ist,

hat man annehmen wollen, Kephalos sei ais frernder Einwanderer nach Attika

gekonmien; dass dies unrichtig, zeigt Topffer a. a. 0.

ebd. An dem Teleboerzug des Amphiaraos lasst die Sage den Kephalos

theilnehmen, um so die Meinung, es sei derselbe der Eponym von Kephalenia,

zu stiitzen. Dass er zum Lohn fiir seine Theilnahme die Insel erhalten und

nach sich benannt habe, ist mehrfach berichtet, s. z. B. Strab. X p. 456, Etym.

m. 507 s. Tzetz. ad Lyc. 932. Wenn nun auch jene Meinung nur

infolge der Namenskhnlichkeit entstanden ist, so galt sie doch so sehr fiir

richtig, dass sie sich auf kephalenischen Miinzen wiederspiegelt, vgl. Catal.

of greek coins in the Brit. Mus., Peloponnesus S. 84 fif. Die Verbannung

des Kephalos wird an die Begegnung mit Amphitryon auch anderswo ange-

kniipft, s. Strab. 1. 1., Etym. m. 1. 1., Eustath. 307,5.

S. 92,15. ocxaxT; 03 oTCcpov (sve'}, diese genaue Bestimmung weist darauf

hin, dass hier eine authentische Angabe vorliegt, „vielleicht irgend eine aus

den Geschlechtstraditionen der Kephaliden geflossene Aufzeichnung“
,

Tdpffer 261.

S. 92,18. Das IIoui7.ov zaXoyncvov opo;, ZU dem die beiden Wanderer auf

dem Wege von Delphi nach Athen kommen, ist nicht, wie geschehen, an der

attischen OstkUste zu suchen, sondem Ist der inittlere Theil des Aigaleos, durch

welchen die heilige Strasse fUhrte, s. B ursi an 1 253.

ecd. Die Einflihrung des Drachen in die Kephaloslegende gehdrt mit zu

den Zllgen, die den inneren Zusaminenhang derselben mit der Apolloreligion

bekunden.

S. 92,21. Teinpel der A ph rodi te. Auch dessen Stelle glaubte

Leake S. 142 (vgl. auch Ross Kdnigsreiseu II 97 f., der auch lleberreste

des Walles wiedergefunden haben wollte, ebenso Schlie?nann a. a. 0.)

wieder aufgefunden zu haben, etvva eine engl. Meile von Daphni, wo sich die

Fundamente eines, den Fragmenten nach zu urtheilen, dorischen Tempels

unterhalb einer steilen Felswand finden, in der zalilreiche, fiir kleine Weih-

geschenke bestimmte Nischen und Inschriften, die Weihungen an Aphrodite

bezeugen, angebracht sind; vgl. CIA II 1556 fg., Bursian I 327, Bae-

deker a. a. 0., Curtius de portub. Athon, p. 2 A. 1 und die Abbildungen

bei Curtius-Kaupert Ati. v. Athen p. 30 und Taf. VIII 3, nebst Milch.

hOfer Kart. v. Attika II 47. Ueber neuere Ausgnibungen daselbst vgl.

AsXxtov 1892,4, ebd. 37, 49 u. 72. Doch wird die von Leake ausgesprochene,

von Preller a. a. 0. und Schliemann a. a. 0. getheilte Vermuthung, dass

die hier verehrte Aphrodite die OtXo \\©po^tTr;, die gbttlich verehrte Gattin des

Dometrios Phalereus gewesen sei (vgl. Ath. VI p. 2.52, KeiI im Philol. VIII

169, Conze ebd. XIV 150), da in einer Inschrift OtXTj vorkommt, von

Bursian a. a. 0. A. 2 bezweifelt, aber vgl. Milchhdfer a. a. 0. S. 48.
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Gap. XXXVIII.
i Die Rheitoi. Krokon, Euraolpos. Die Tochter des Keleos. Keryx.
I Zarex. Der Kephisos bei Eleusis. Das rarische Gefilde. Heros
Eleusis. Attische Greiize gegen Boiotien. Eleutherai. Antiope

; und ihre Kinder.

j

S. 92,23. Die Rheitoi waren „starke, aus etwa sieben Quellen (s.

[
Fiedler Reise durch Griechenland I S. 82) gespeiste Salzbache“, Milch-

hofer Text II 48. Heute sind es zwei mit salzigem Wasser angeftillte

r Teiche, Bursian I 327, vgl. Vi seber Erinnerungen und Eindriicke aus

j Griechenland 95 fg., Hesych s. v.

S. 92,24. '^oXazooL im Sinn von Meerwasser, &aXdaaiov I 26,5, vgl.

i Her. VIII 55 ^Epsy^io:; — vT]dc, iv "(u eXatr] xs xal d-dXaoaa evt, Polyb.

r XVI 5.

S. 93,1. psouoiv uzb x^; frjQ, diese Meinung nochmals ausgesprochen II

. 24,6, vgl. Etym. m. 703,13.

ebd. zotXo; hat hier den Sinn von tiefgelegen, vgl. z. B. xoxaji.ot . . . xoTXot

. xal xaireivoi ippurjaav Plut. Cam. 3, vj xotXrj Paus. V 16,6, S. i. ii.

d. Lex.

S. 93,2. ot 'P31X0I Kdprji; ispot xal AT^jirjxpoc;, genauer sagt Hesych. s. v.

: 'Psixor. 6 |JL£v xpo^ XirJ ^•aXdxx^j x^; xpsapuxepa; 0-soU vojitCsxai, 6 ok TrpoQ xd daxu

; veu>X£pas.

S. 93,5. Krokon, der Stammvater des Priestergeschlechts der Kroko-

b. niden, wird hier ais Gatte einer Tochter des Keleos bezeichnet, eine Wendung
1 der Sage, die im Widerspruch steht mit der Ueberlieferung, dass er ein Sohn

^ des Triptolemos, des Sohnes des Keleos, sei, Bekk. Anecd. I 273. Saisara,

die Tochter des Keleos, wird sonst nicht erwahnt, doch sagt Hesych. laiaapia

7]
’EX£Ualv 7Updx£pOV.

S. 93,7. Der zur Leontis gehdrende Gau Skambonidai, den schon 0.

Mulier in die eleusinische Ebene verlegte, befand sich unmittelbar hinter

den Rheitoi, s. Milchhdfer Text II 48; mit Unrecht wurde der Gau von

einigen zu einem stadtischen gemacht, s. d. Stellen bei E. Curtius Ges.

Abh. I 431.

S. 93,10. Ankntipfend an die thrakische Abkunft des Eumolpos giebt ihm

die Sage die „Schneejungt'rau“, eine Tochter des Nordwindes, zurMutter; ihre

MutterOreithyiahinwiederum, ursprunglicheineMeerjungfrau(Hom.Il. XVHI48),

passt ais solche sehr gut zu dem Poseidonsohne, s. Tbpffer 37. Dass aber

ein wilder Thraker die Peier der eleusinischen Mysterien eingefiihrt haben

solite, erschien so unglaublich, dass die Legende sich bildete, nicht jener

Eumolpos sei der Stifter, sondern ein spaterer, ein Sohn des frommen Sangers

Musaios, s. Tbpffer 26 If., vgl. auch den Artikel Eumolpos v. Engelmann
bei Roscher I 1402.

S. 93,12. Statt d'(7^vopa ist im Hymnus in Cer. 154 c/.|xup,ovo<; EujjloXttoio

tiberliefert und folgt im nachsten Verse xaxpo; djrjvopo<;; dass ein Irrthum des

Paus. vorliege, ist weniger wahrscheinlich, ais dass er einen andern Text vor

23*
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sich hatte, doch s. die Ausfiihrungen von Gem oli die homerischen Hymnen
S. 291.

S. 93,13. Ueber den Kampf der beiden Heerfiihrer s. I 5,2. 27,4.

S. 93,16. loia tsXsTv scheint allerdings zu sagen, wie Foucart Bullet,

de corr. hell. IV 234 erklart, dass bei dem Kompromiss (auv8-^x«i II 14,2)

das eleusinische Gemeinwesen ais solches die selbststandige Feier der Mysterien

erhalten habe, in der That aber wurde nur den erblichen Priestergeschlechtern

ihr Recht gewahrt, vgl. Tdpffer a. a. 0. 46.

S. 93,17. Nach unserer Ueberlieferung hiessen die Tbcbter des Keleos

im Hymnus in Cer. 106 fg. KaXkioiy.q xat KXsioiotxy] Arj|uu x’ sposaaa KaXki^o-q 9-’,

'q xuiv TCpoYsvsaxaxYj yjsv aTcccasoav; Gemoll a. a. 0. 289 meint Uebereinstimmung

schaffen zu kdnnen mit der allzu kiihnen Annabme, dass zu lesen sei: xaXet

acpccc; ou xaxa xauxa xal ''O^i.yjpoc . . . Aio^svaiav xal IlajJLpLspdTcyjv xcd xptXYjv Saiaofpav, in

der Liicke hatte gestanden, wie Homer die Tdchter nannte; andere nehmen

einen Gedachtnissfehler des Paus. an, s. die Litteratur bei Gemoll S. 288;

uns scheint hier wie oben, dass der Text, den Paus. vor sich hatte, anders

lautete ais unsere Ueberlieferung. Denkbar ist auch, dass der so geliiufige

Name Homers einen minder gelaufigen verdrangt habe, z. B. den des Orpheus,

vgl. I 14,3. 37,4, aus welchen Stellen hervorgeht, dass die Tdchter des Keleos

in den Hymnen vorgekommen sein kdnnen.

S. 93,20. Nicht Aglauros, sondern Pandrosos wird ais Mutter des Keryx

genannt bei Poli. VIII 103, Schol. Hom. II. I 334, Schol. Aesch. I 20, aber

die Keryken selbst bezeichneten Herse ais Stammmutter, Kaibel Epigr. 1046,

Tdpffer 81 fg.; letzterer bemerkt, der ilsojv x^pu^ sei naturgemass der Ahn-

herr des Geschlechts der Heroide, das sich durch eine Personifikation der

Thiitigkeit des wesensverwandten Gottes den Eponymen schuf, den es dann

genealogisch mit dem Gotte verknupfte.

S. 94,1. £0X1 03 'Htco^owvxo; rjpcpov, mit diesem Heiligthum identifizirt

Wachsmuth II 244 A. 6 das CIA II 567 b (8. 429) Ttctto&wvxiov genannte.

S. 94,2. Zarex, der Sohn des Karystos, galt nach Schol. Lyk. 580 ais

der meuschliche Vater des Anios von der Insel Delos, den Apollon die Mantik

lehrte. Steph. Byz. s. v. Zclpr;^ zitirt Pausanias. Ueber die Stadt Zarax au

der Kuste Lakouiens s. III 24,1.

S. 94,9. Tempel des Triptolemos. Die Lage dieses Heiligthums ist

durcbaus ungewiss, doch wird vermuthet, dass die aus alten Werkstiicken

erbaute, mehrere Statuenfragraente und Inschriften umschliessende Kapelle des

H. Zacharias (in der Nithe wurde das sog. eleusinische Relief mit Demeter,

Kora und lakchos gefunden) die Stelle des alten Triptolemostempels bezeichnet.

S. Alterth. v. Attika I Taf. 8, Conze im B. d. I. 1860 p. 177, Bursian I

329, Baedeker S. 121.

S. 94,10. Tempel der Artemis Propylaia. Man vermuthet diesen

mit grosser Wahrscheinlichkeit in dem kleinen Tempel, dessen Unterbau sich

etwa 30 Schritt norddstlich von den grossen Propylaien von Eleusis erhalten

hat; er bestand aus einer Cella mit doppelter, durch je zwei dorische Saulen

zwischen Anten gestutzter Vorhalle, vgl. Alterth. v. Attika Cap. 5, Bursian

S. 329, Leake S. 155, Baedeker S. 120. — Ueber die Artemis ais Thor-
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gottin Preller-Robert S. 322 A. 5 und Rubens oh n Mysterienheiligth. in

Eleusis 106 f., der daran erinnert, dass auch am Eingang der Akropolis die

Chariten mit Artemis verehrt wurden (CIA TII 208).

ebd. Tempel des Poseidon Pater; die Lage desselben ist unbekannt,

es miisste denn, wie Bursian a. a. 0. meint, der vorhin genannte Tempel

der Artemis und dem Poseidon gemeinschaftlich gehort haben. Ueber den

Kultus des Poseidon in Eleusis s. Tdpffer S. 30 und 253, Preller-

Robert S. 577 A. 3.

ebd. Der Beiname xaxrjp, den Poseidon sonst nicht tragt, wird im Zu-

sammenbang stehen mit der Thatsache, dass die Eumolpiden ihn ais Ahnherrn

verehrten, s. Tdpffer 30; unrichtig bezog Siebelis Tcaxyjp auf Artemis Pro-

pjdaia, indem er unter ihr die Persephone verstand, er vergleicht VIII

37,1. 6. 9.

ebd. Brunnen, KrxXkixopov _fpiap genannt; in einem mit der antiken

runden Passung und Resten einer viereckigen steinernen Umfriedigung vor-

handenen, ndrdlich vom ausseren Peribolos des Heiligthums am Fusse des

Hiigels belegenen Brunnen glaubt Leake dies Kalliiopov (ppiap (cf. auch Eur.

Suppi. 362, 619, Ion 1075, Apollod. 1 4,5) wiederzufinden (Top. S. 154), ebenso

Bursian S. 331; doch widersprach Rhangabe a. a. 0. p. 283. Jetzt erkennt

man ihn wieder in dem von Philios vor den grossen hadrianischen Propylaien

aufgefundenen, s. A. M. XVITI 451. Der Brunnen wird von Spateren mit

dem I 39,1 erwahnten ’Av&iov cppsap verwechselt, weshalb Apoll. I 5,1 neben

diesem die dfsXaa-o; izixpa nennt, auf welche sich die trauernde Demeter ge-

setzt habe.

S. 94,12. Das Tdpiov xsBiov zu beiden Seiten des KaUippov (ppiap, s.

Bursian a. a. 0.

ebd. oTcapyjvat xpAxov, vgl. Eur. Suppi. 30.

S. 94,14. dk(t)(;, vgl. ’Ecp. dpi. 1883 , 122,20 . . .

.

q xtjv dXoj x^v hpdv.

S. 94,15. Demeter tempel (grosser Mysterientempel), innerhalb des

heiligen, ummauerten Bezirkes, von Paus. wegen religidser Bedenken nicht

beschrieben. Zur Geschichte des Tempels und iiber die noch erhaltenen Reste,

sowie iiber die neueren Ausgrabungen ist vornehmlich zu vgl. Alterth. v.

Attika K. III, B. d. I. 1860, 225, Leake Demen S. 155, Bursian S. 329,

Baedeker S. 120, Blavette Bull. de Corr. hell. VIII 254, mit Plan ebd.

IX pl. 1, Rubensohn Die Mysterienheiligthilmer in Eleusis u. Samothrake

I (Dissert. v. Strassburg) Bonn 1892; iiber das Kultbild Kern A. M.

XVII 125.

ebd. xou kpou scheint von xou xstyouQ abzuhangen, nicht Adjektivum zu

sein, wie es Amasaeus fasst, x6 Up6v ist der Demetertempel.

ebd. ovsipov ccTcsiTTs Ypdcpsiv, vgl. I 14,3, Gurlitt 84.

S. 94,18. Adsipa oder Aaipa ist eine schon den Alten rathselhafte Gottin,

die bald der Persephone (Aesch. fr. 271, Etym. m. s. v., Schol. Lyk. 710),

bald der Aphrodite und der Demeter (Phanodemos frg. 21) gleichgesetzt wurde;

Schwester der Styx heisst sie bei Pherekydes fr. 11.

S. 95,1. sTCi Bowoxdiv wie z. B. IX 2,4 6Bov x^v ext Ocuxlwv.
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8. 95,2. Die Gevvinnung von Eleutherai geschah unter Hippias und

war eine Folge des Krieges rait Theben, s. E. Meyer Griech. Gesch. § 478.

S. 95,6. Tempel des Dionysos mit Schnitzbild, einer Nacbbildung

des alten $oavov, das sich nach I 20,3 in dem einen Dionysostempel beitn

Theater in Athen befand. Vgl. Hesych. v. ’E>.eu&s(>£y; Aiovjaoc iv 'Afrrjvai; xal

ev ’EXeu&sjoai;. Nacb Suid. v. jisXav imd ’AraToypia scheint der Gott in Eleutherai

den Beinamen jieXavoip; gefiihrt zu haben.

S. 95,10. xov icoiiiiva supovxa xol»; zaToa;, bei Hygin. fab. 7 sind es mebrere

Hirten, ein Hirte des Oineus war es nach Dion Chrys. XV 447 R.

S. 95,11. Mauern von Eleutherai; die Befestigungsmauern sind

zum Theil mit zahlreichen Thiirmen (besonders an der Nordseite) heute noch

gut erhalten (beim Volke Fycpxoxaaxpo genannt), s. Ross Wanderungen T 14,

Arch. Aufs. I 234, Vischer Erinnerungen S. 531.

Gap. XXXIX.

Merk wli rdiges auf dem Wege von Eleusis nach Megara. Brunnen
Anthios. Heiligthum der Metaneira. Grkber der vor Theben Ge-

fallenen. Alope unjd Kerkyon. Theseus, Erfinder der Ring-

kunst. Mythische Geschichte von Megara.

S. 95,14. Megara von Eleusis vier Stunden westwiirts, Bursian I 331.

8. 95,15. Was nach Pamphos am 'AvlKov r^piap geschah, verlegt der

Hymnus in Cer. 99 an das sonst nirgends erwlihnte IlapNv.ov 'fpeap, nach E.

Curtius Abh. G6tt. Ges. d. W. VIII 1859, 155 bedeuten beide Epitheta

dasselbe. G emoli schrdbt mit Wolf zdp <ppiav..

8. 95,16. ipat 6i'x«23^ievr;^, Hymn. in Cer. 101 zaXaijevi> evaXqxio;.

S. 95,17. ax£ )uvatxa ’Ap7eiav, im Hymn. in Cer. 123 giebt sie sich ais

von Kreta kommend aus, II 5,8 in einer andem ahnlichen Geschichte allge-

mein ais yuvtj

S. 95,18. Statt Keleos nennt Schol. Nicand. Alex. 130 Hippothoon, den

Eponymos der Phyle, zu der Eleusis gehdrt, s. G e moli 288. Ovid Fast. IV

511 u. 544 spricht nur von einer Tochter.

ebd. Metaneira, Hymn. in Cer. 161 u. 206. Nonn. XIX 82 u. a. a. 0., Apoll.

I 5,1, Ov. 1. 1. 539.

S. 95,19. Der Untcrschied der Entfernung wird bei a-w-dpu) mit dem

Dativ und Akkusativ gegeben, also z. B. axaStoo; VII 22,5 und axaSio'.; VII

24,5; allein nur hier ist iiberliefert dr(DT£po), sonst immer oXqov I 16,1.

32,7. 38,9. II 3,2. 6. 11,2. 16,7. 20,5. 24,6. III 25,9. IV 31,1. 36,2. V 6,6.

VIII 24,3. .38,1.

S. 95,21. ixi-poTC£'j(ov xov ’ExcoxXeoo;, den Laodamas nach IX 5,13.

S. 96,2. Die dem attischen Ruhraesbediirfniss schmeichelnde Sage, dass

Theseus die Herausgabe der Gefallenen erzwungen habe, findet sich nach-

weisbar zuerst bei Herodot IX 27 und liegt bekanntlich den Hiketiden des
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Euripides zu Grunde, vgl. ferner Ps. Lysias 2,7 ff., Isocr. 4,55 ff. (Diod. IV
65), Apoll. IIT 7,1.

S. 96,5. Zum Alopemythus s. namentlich Hyg. f. 187. — Nach Hesych.

s. ’AXo-r], Hyg. l. 1. gab es auch eine nach AXott/j benannte Quelle im Ge-

biet von Eleusis, nahe der Grenze von Megara, „wahrscheinlich die am siid-

westlichen Fusse des Kerataberges hart am Strande hervorsprudelnde, die

wohl ais die lokale Veranlassung der Sage von der Liebe des Poseidon zur

Alope zu betrachten ist“, Bursian I 331.

S. 96,7. Der Scbol. Lucian. lup. trag. 21 (lacob. IV 178) schreibt

diese Stelle in folgender Weise aus: 6 Kspxuwv xal ouxoc; dhixoc, r^v zdXka si";

xou<; xal zaXakiv xat xov ou PouXdp.£vov BiscpS-sips. xal 6 xdxo; xdkaiaxpa

ixaXsTxo iv (u cpxsi TrXyjatov ’EX£u9-£(3d)v. BiscpQ-cips os Tuavtac xou? xaxaaxavxai; aux(|) £t(;

iraXrjv, Orjasu);, 0-^3cLi^ ds xoxsTraXaiasv auxdv aocpio: tcXsov TuaXaiaxixd:; '{dp supid-rj

9ria=b(; xat jisjeB-ci xpuixov xat ptojnf] yp(b|JL£vo; st; xdt; mXahzpaQ. — Nach dem Schol.

Pind. Nem. V 89 hatten Pherekydes und Polemon den Phorbas, den Wagen-
lenker des Theseus, ais Erfinder der Ringkunst bezeichnet, nach Istros da-

gegen war Athena die Lehrerin des Theseus.

S. 96,11. sops, dazu xpdixo; abundirend, II 21,3. HI 12,10. 20,2.

S. 96,14. X6‘(ov; xat &ccopyjjtaaiv, man bemerke, dass die Ueberlieferungen

vor den Sehenswiirdigkeiten genannt sind, bei Pausanias stehen die Xopi in

erster Linie, s. GuiTitt 5 fg. Nur das besonders Merkwiirdige will Paus.

beschreiben, vgl. namentlich III 11,1; ferner VI 1,2. 17,1. X 9,1, Wachs-
muth I 42,3, Schubart Jb. f. Ph. CXXIX 94 ff. und die Stellensammlung

von Gurlitt a. a. 0. 69.

Hier nun ist die Beschreibung von Attika zu Ende, und es folgt bis zum
Schluss des Buches reichend diejenige von Megara, rj Ms^apix-^ aupfpacpyj II

19,8 (IX 19,2 rj ou^fcpacprj yj Msfaptt;).

S. 96,17. xfj; Aihrjvatojv r^v xat auxy], vgl. Gap. 42,2; Paus. nimmt hier

tiberall fiir die attische Fassung der Tradition Partei, sodass der ganze Ab-

schnitt sich zu einer fortgesetzten Polemik gegen die einheimische megarische

Ueberlieferung gestaltet. — Der Beweis fur die ursprtingliche Zugehbrigkeit

Megaras zu Athen wird nicht geleistet, denn wenn der megarische Kbnig

Pylas das Land dem Attiker Pandion hinterlasst, so ist damit nicht mehr be-

wiesen, ais dass Megara eine Zeit lang von attischen Fiirsten regiert wurde.

Auch Strabo IX 392 behauptet, dass Attika und Megara urspriinglich zu-

saramengehdrten, aber seine Beweisftihrung ist besser ais die des Paus.

S. 96,18. Pylas iibergab seinem Schwiegersohn Pandion die Herrschaft,

ais er selbst durch Blutschuld genbthigt wurde, das Land zu verlassen, s.

Apoll. HI 15,5. Pylas lautet der Name hier und Gap. 5,3, ebenso auch bei

Apoll. 1. 1., dagegen nach unserer Ueberlieferung IV 36,1 IIuXoc; und IIoXcov

VI 22,5.

S. 96,19. Grab des Pandion, s, I 5,3 u. 41,6.
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S. 97,2. Dorier gegen x\ttika, am ausfiihrlichsten Lyc. geg. Leocr. 84ff.

— Her. V 76, Polyaen. I 18, Conon 26.

8. 97,4. Kopivfttmv, vgl. Anon. (vulgo Scymni) orb. descr. 502 flf., Schol.

Pind. N. 7,155, Schol. Piat. Euthyd. zu 292 E, Schol. Arist. Ran. 439,

Zenob. V 8.

S. 97,5. AujpisT; ebenso Strab. IX p. 393. Wilamowitz Hermes

IX 324 erklart es fiir eine Unmdglichkeit, dass die Dorer eine ionische Be-

vblkerung in der Megaris fanden.

S. 97,6. In dem Namen Kctp (Kapta Cap. 40,6) scheint eine Erinnerung

daran aufbewahrt zu sein, dass einstens wie auf Delos (Thuk. 1 8) und in

Epidauros und Hermione (Aristot. bei Strab. VIII p. 374), so auch in Megara

Karer sich niedergelassen hatten, s. Thraemer Perg. 356 flf., M. Mayer
Hermes XXVII 504, vgl. See liger Alkathoos und die megarlsche Kbnigs-

iste, Festschrift fUr Overbeck, S. 32 A., E. Meyer a. a. 0. S. 59.

S. 97,8. Spezieller helsst es Cap. 40,6 troiijoa» oe 7oxo (x^; Ay,jt>]Tpo; xo xa-

Xocituvov Mi]apov) ^a-3iX*yovxa Kapa eXe^ov; aber nicht von dem Megaron der De-

ineter ist der Namr abzuleiten, er ist vielmehr ais Herrenburg zu erkUiren,

s. Wilamowitz a. a. O. 325, Horner. Unters. 252; „die Burg, die ein do*

rischer FQrst inmitten der einheimischen Dorfbevdlkerung errichtete, wird

sich allmlihlich zu oiner Stadt Megara entwickelt habcn“, Se e liger a.

a. O. 31.

S. 97,9. IW.iuxot U tv ’0pxr,3-:«{;, Wilamowitz a. a. 0. sucht den Beweis

zu fUhrrn, dass Mt‘gara ursprUnglich boiotisch gewesen sei; ihm widerspricht

Meyer a. a. O. S. 269. Der Onchestier Megareus dem Nisos gegen Minos

zu Htilfe eilend, vgl. Apoll. III 15,8, Hellan. fr. 47.

S. 97,10. TcoXip-ov gyv^ioeoovxo, ebenso III 10,5, auch bei Herodot 1 18. V
79. 99, das einfache ^lofpipsiv I 25. 74, Thuk. I 11. VI 54. VIII 75.

S. 97,12. ^ui^Exctxif) — an der Spitze der ganzen Liste steht Phoro-

neus, der erste Mensch (Akusil. fr. 14), wie in Argos, und wie dort ein

Dynastiewechsel durch aigyptischc Einwanderung stattfindet (II 16,1), so auch

in Megara, s. See liger a. a. O. 30, der nachweist, dass die megarische

Kdnigsliste von der argivischen abh.*ingt, und im weiteren vermuthet, dass sie

in jener Epoche entstanden sei, in der Megara zur Amphiktyonie von On-

chestos gehbrte (223—192). — Leleger in Megara kennt auch Aristoteles bei

Strab. 322. Ueber das Verhkltniss der Leleger zu den Karern, denen

sie sich fast tiberall zugesellen, s. Ed. Meyer Gesch. d. Alt. I § 252. II

§ 38. 160.

S. 97,17. Der Genealoge, welcher die Liste zusammenstellte, w’usste

Skiron in der Reihe der Kbnige keinen Platz anzuweisen, so musste dieser

sich mit der Feldherrnwtirde begnilgen, s. Seeliger 36.

S. 97,18. Dieser von den Megarern anerkannte Megareas, Sohn des Po-

seidon, hat doch nur den Zt'Ussohn (Cap. 40,1) verdrSngt, welcher krafl seines

Namens und seiner Abstammung in der urspriinglichen Sage ais erster Be-

herrscher des Landes und Stammvater der Kdnige galt.
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Cap. XL.

Brunnen des Theagenes. Sithnidische Nymphen. Bildsaulen

romischer Kaiser und der Artemis Soteira, der zwdlf Gdtter.

Olympieion rait Tempel des Zeus. Bild des Zeus von Theokosmos.

Streit der Megarer und Athener um Salamis. Merkwiirdiges auf

dem Burghiigel Karia.

S. 98,3. Megara. Ueber die Alfcerthumer von Megara ist zu vgl.

die Schrift von Reinganum Das alte Megaris, Berlin 1825, und Rhangabe

a. a. 0. p. 285 ff.

ebd. Brunnenhaus, erbaut von Theagenes. Von diesem Pracht-

gebaude ist nichts mehr erbalten; aucb die Zugebdrigkeit der Grundmauern,

die Dodwell Reise durch Griecbenl. II 280 (vgl. Reinganum a. a. 0.

S. 128) darauf bezog, erscheint zweifelhaft. Rhangabe p. 287 versetzte

das Brunnenhaus in die Nahe der Nojicpccosc; ToXai C. 44,3; v. Velsen A. A.

1853 S. 272 ebenfalls in den siidlichen Theil der Stadt. Doch ist auch

mdglich, dass die heut im Norden des westlichen Burghiigels entspringende

Quelle mit der Quelle der Sithnidischen Nymphen identisch ist
,

vgl.

Bursian I 374.

S. 98,4. ixsjtvrja&yjv, S. Cap. 28,1.

S. 98,7. Ueber den Namen Sithnides lasst sich nichts Sicheres sagen.

S. 98,9. Der megarische Schriftsteller Dieuchidas aus dem viertenJahr-

hundert (s. uber ihn Wilamowitz Homer. Untersuch. 240 ff. u. 253 ff.) beginnt

die Geschichte Megaras mit der deukalionischen Fluth, s. Clem. AI. VI 2

p. 752 P = frg. 1 hei Muli. F. H. G. IV 388. Auch fur das Gebirge Ge-

raneia ist er hezeugt, s. Harpocr. s. v. = Mulier a. a. 0. 390. Kalkmann
152 fg. nimmt an, dass die entsprechenden Notizen des Paus. auf Dieuchidas

zuriickgehen, Qurlitt dagegen S. 100 u. 456 will die Mdglichkeit offen

lassen, dass es sich hier um mtindliche Mittheilung des megarischen Exegeten

handle; nach ihm bestatigen alie Beriihrungen mit Dieuchidas bloss, dass hei

Paus., wie er selbst sage, megarische Tradition vorliege, S. 435. Direkte

Beniitzung des Dieuchidas durch Paus., welche iibrigens auch Kalkmann
nicht behauptet, s. S. 154, lehnt Seeliger ab, S. 29 u. 43.

S. 98,12. Eine andere Erklarung des Namens Geraneia s. beim Schol.

Thuk. I 105 Tepavia axpcuxyjpidv iaxi Ms^aptoot; et'(; r^v jj-sad^siav xal hzip.rpcB<; xat

aird xou a^^yjjiaxoQ ouxuji; ovop.dC^zai. Wahrscheinlich ist der Name ebenso wie die

hier lokalisirte Fluthsage lelegischen Ursprungs, s. Bursian I 367 A. 1.

S. 98,13. Tempel der Artemis Soteira. Auf die Artemis Soteira

beziehen sich auch die megarischen Inschriften Dittenberger 16 c. u. 112.

S. 98,14. Statuen romischer Kaiser. Die Vermuthung, dass die

siidbstlich vom westlichen Burghugel gefundenen Togastatuen rbmische Kaiser

darstellten, und dass daher dort die Stelle des Tempels der Artemis Soteira

zu suchen sei (Rhangabe p. 288), ist sehr unsicher. Doch kann daran er-

innert werden, dass in der megarischen Inschrift Dittenberger lll eine

dpyiipeia xuiv SsPacxuiv VOrkommt.
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S. 98,15. Dass Perser vom Heere des Mardonios bis nach Megara vor-

rtickten, bestatigt Herodot IX 14, doch war es ein Reiterkorps.

8. 98,16. (voSuif; ’A|iT3|uoo;, v'gl. Cap. 30,3.

8. 99,1. -ojv fisXwv, eben.so der Genetiv X 11,1. VIII 37,7.

8. 99,6. 8tatuen der zwdlf Gbtter von Praxiteles. Nach der

Annahme von Klein in d. arch. epigr. Mitth. a. Oesterr. IV 13 (dem sich

Overbeck M 500 anschliesst) wUren dies Werke des (hypotheti.schen) alteren

1’raxiteles, des Grossvaters des beriihmten Kiinstlers; er begriindet dies damit,

dass der Gegenstand dem 5. Jahrhundert angernessener sei, ais dem 4., ferner

(lam’t, dass Paus. ipyu slvat Xsyjucva sage, und zwar, weil ihm der

8til zu dem KUnstlernamen niclit zu passen schien. Doch sind die von

Ilrunn 8itz. Ber. d. bayr. Akad. 1880 S. 446 geltend gemacht^^n Einwiinde

sehr beachtenswerth.

8. 99,7. 8tatue der Artemis Soteira von Strongylion. Sillig

Catalog. artif. p. 432 nahm entschieden irrig an, dass diese Artemis zu der

erwlihnten Gruppe der zwolf Gdtter gehbrt habe, und schloss daraus, dass

8trongylion ein Zeitgenosse des Praxiteles gewesen sei. Da aber zweifellos

feststeht, dass 8trong>'lion ein Zeitgenosse des Pheidixs war (vgl. zu I 23,10),

so hat Hrunn 1 267 mit Recht diese Artemis ais die Tempelstatue der Ar-

temis 8oteira mit dem 8. 98,14 genannten Erzbilde identifizirt und von

der praxitelischen Gruppe getrennt. Nach Paus. 1 44,4 glich das Artemis-

bild im Tempel zu Pagai der Artemis 8oteira von Megara durchaus. Da
uns nun jene auf MUnzen dargeshdlt ist, laufend, im kurzen Chiton, in jeder

Hand eine Kackel haltend (s. unten zu 8. 111,8), so ist es zweifellos, dass

eine entsprechende, auf Mdnzen von Megara vorkommende Figur (Imhoof-

Gardner pl. A. 1 p. 4, s. uns. Taf. XI 21) die Statue des Strongylion

vorstellt, vgl. Wieseler Denkm. d. ait. Kunst 11 16,174 b, Overbeck

a. a. O. 498.

8. 99,8. Olympieion. * Die Lage des Heiligthums ist dadurch bestimmt,

dass sich an der nordwestlichen Seite des Kariahtigels Reste der Peribolos-

mauer erhalten haben, die den heiligen Bezirk umgab und von der ein Theil

mit Proxeniedekreten bedeckt ist, die die Formel dvlHjuv (oder av&rjTO)) it; to

’OXujii:i£iov aufvveisen, vgl. Rhangabe Ant. hell. II p. 294 n. 693 ff., Mem.

de PAcad. p. 275, v. Velsen A. A. 1853 S. 380, Lebas Inscr. II 26 flf.,

Conze iin Philol. XIV 153, Ivorolkow A. M. VIII 183, Ditten-

berger Inscr. Gr. sept. I 1— 14. Darnach lag das Olympieion in der die

beiden BurghUgel trennenden Einsattelung, wo es bereits Reinganum (a. a.

0. 126) vermuthet hatte; vgl. Bursian S. 374.

8. 99,9. Statue des olympischen Zeus, von Theokosmos unter

Beistand des Pheidias gearbeitet; der Kopf von Gold (Haar und Bart) und

Elfenbein, der iibrige Kdrper aus Thon und Gips, natiirlich bemalt und ver-

goldet. Die Mitarbeiterschaft des Pheidias ist vielleicht nur lokale Tradition, her-

vorgegangen aus der Aehnlichkeit, die die Statue mit dem Typus des olym-

pischen Zeus des Pheidias gehabt haben muss. Das geht, ausser der Notiz

8. 99,14, aus den Miinzen hervor, die erweisen, dass auch der Zeus des Theo-

kosmos die Nike auf der Rechten und in der Linken das Szepter hielt; doch
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war die Gewandung abweichend, indem hier der Oberkorper entblosst war.

S. Imhoof-Gardner p. 5 pl. A 3, uns. Taf. XI 22. Was das Technische

anlangt, so ist die Annahme von Schubart Rh. Mus. XY 88, der Korper

sei von gebranntem Thon, Hande und Fiisse von Gips, die ganze Statue aber

mit Gewandern bekleidet gewesen, wenig wahrscheinlich. Vgl. Bliimner

Technologie U 114 u. 145.

ebd. zoXsjJLo; £T:iXa|ipav£i ist gesagt wie vti^, i7aXa|xPa'v£i II 20,2. IV

7,6. 12,9. 26,7. VIII 53,3 (a-/ap7ct(z), wenn nicht richtiger angenommen wird,

es sei o<pc?^ -oD vor xpo; ausgefallen, vgl. IV 21,1 acpa; dfAva i-KsiXrjfo-ca.

S. 99,15. Horen und Moiren, iiber dem Kopfe des Zeus angebracht,

d. h. wohl auf der Ruckenlehne des Thrones, wie beim Zeus in Olympia, wo

die Chariten und die Horen ixl toT^ ctvcoxaToj xoy 8-povou uxsp x^v x£cpaXyjv xoy

a7(A|xctxo; angebracht sind, V 11,7, vgl. Brunn I 245.

S. 99,17. ^6Xa r^\LUpfa, diese Stelle soli aus Dieuchidas stammen und zu

denjenigen gehoren, die beweisen, dass der Abschreiber Paus. von Dingen, die

zu seiner Zeit nicht mehr vorhanden waren, behaupte, sie existirten noch; so

Kalkmann S. 153, s. dagegen Gurlitt S. 433 fg.

S. 100,1. oaoXo-fouai xat ’A9-r;vaioi xxX„ Vgl. die fast gleichlautende Stelle

hei Aristid. I p. 474,10 lebb — ^SaXajiTvo; M£7ap£uai ypdvov iaxiv dv;

die Nachricht steht nur hei diesen beiden Schriftstellern und es zeigt

ihre Uebereinstimmung, dass eine litterarische Quelle zu Grunde liegt, s.

Gurlitt S. 100.

S. 100,2. XdXo)va — r:pozpi'^aL 3cp5;, Vgl. Plut. Sol. 8.

S. 100,5. avdpo:; (puyctda; — izpoooovca SaXajJLiva 'Ad-qvaiou;, hierzu hemerkt

Tbpffer Att. Gen. 269: „nach einer unanfechtbaren Ueberlieferung haben

salaminische Kleruchen die Insel den Athenern in die Hande gespielt.“ Viel-

mehr steht hier, dass megarische Fliichtlinge die Kleruchen auf Salamis an

die Athener verrathen haben. Uebrigens ist dies megarische Tradition, und

die Unanfechtbarkeit nicht zu erweisen.

S. 100,7. Akropolis, Karia genannt. Die Ansichten der Xeueren

gehen auseinander, welcher von den beiden Hiigeln von Megara die Akropolis

Karia, welcher die des Alkathoos (C. 42,1) sei. Reinganum S. 122 halt

den dstlichen fiir die Karia, Rhangabe p. 290 den westlichen, zumal mit

Riicksicht auf die ein hbheres Alterthum verrathenden Mauerreste; ebenso

Bursian a. a. 0., wahrend bei Baedeker S. 153 wiederum die Osthdhe ais

Karia bezeichnet ist.

S. 100,8. Kapiav, hiernach Steph. Byz. haXsho ok xal rj M£*(cfpo)v axpoxoXn;

Kapta a-xo K«p6c; xou Oopiovloj^.

ebd. Aiovuaou vao; NuxxeXiou, ein Beiname, der sich auf die nocturni orgia

Bacchi bezieht, Verg. Georg. IV 521, daher die NoxxeXik Plut. Quaest. conv.

IV 6,2 p. 672 B, Serv. Aen. IV 303, vgl. Rohde Psyche 333 A. 3, Thra-

mer bei Roscher I 1037.

ebd. 'Afpohixr} ’ETaoxpocp[a = die Zuneigung einfldssende, vgl. I 43,6

’A. n£i9'0) und Httpv^ppoQ, dagegen IX 16,3. 4 ’A. ’Axoaxpocpia, s. Furtwangler

bei Roscher I 400, Preller-Robert 368.
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S. UK),9. Das Nuxxo; xaXoijuvov |tavxsTov bringt Rohde Psyche 342 A. 1 in

enge Verbindung mit Aiovo^o; NoxxsX'.o<; und erinnert daran, dass Dionysos vor

A polion in Delphi zu Hause war.

ebd. Der Beiname Kov.o;, Stauberreger, den Z«‘U8 nach deu Hand-

schriften fiihrte, scheint keine plausible Erklarung zuzulassen, vgl. den

krit. App.

S. 100,10. Statuen des Asklepios und der Hygieia von Bry-
axis; ein Asklepios von Bryaxis auch bei Plin. XXXIV 73 erwahnt. Auf
Mtinzen von Megara konunt sowohl Asklepios und Hygieia ais jede Gottheit

allein vor, beide in ihren stehenden Typen (linhoof-Gardner pl. A 6 und

7); die Vermuthung von Wroth (Journ. of hell. stud. V 90), dass diese

Typen auf die Zeit des Skopas und vielleicht auf diesen Klinstler selbst zu-

rlickgehen, wird von I m hoof-G ar dner p. 6 berichtigt und die Mbglichkeit,

dass die M(inztyp^*n die Statuen des Bryaxis darstellen, nicht ausgeschlossen.

Vgl. auch Loewe de Aesculap. figura (Argentor. 1887) p. 28.

S. 100,11. Tempel der Deineter. Megarische Mtinzen init Darstellung

der Demeter s. I mhoof-Gardner pl. A 12 fg. p. 7.

Gap. XLI.

Grabmal der Alkinene. Der Platz Hhus. Grabmal des Hyllos.

Tempel der Isis, des Apollon und der Arteinis. Alkathoos und

der K ithaironische Lttwe. Heroon des Pandion. Hippolyte.

Tereus, Prokne und Philomele.

S. 100,15. Die Krzilhlung vom Tode der Alkmene im Gebiet von Me-

gara und von dem Strtut der Herakliden findet sich nur bei Pausanias. Nach

l‘herekydes bei Anton. Lib. 33 (fr. 39) starb sie in Theben, wo es aber

kein Grab von ihr gab, IX 16,7. Nach andert‘r Sage befand sich dasselbc

in Haliartos, s. Plut. Lys. 28 u. de genio Socr. 5 p. 578 A.

S. 100,18. tot; ' HfxixXiou; 'cnat — tcf^pov «tva* xat ^Aji-^tputovo;. bemerkens-

werthes Beispiel der variatio, ebenso l 29,6.

S. 101,2. Hier und V 10,7 ist zweifellos von einem oigentlichen

Fremdenftihrer die Hede, wlihrend l 13,8 und wohl an allen Ubrigen Stellen,

wo das WoTt sich bei Paus. findet, darunter im Grunde genommen

nichts anderes zu verstehen ist ais eine Ijokalperiegese oder Erlliuterongs-

schrifl, s. zu l 42,4 und vgl. Heberdey die Reisen des Paus. 9, Guri it t

91 A. 47.

ebd. Zur Stellung von T^Y^v zwischen den zwei zusammengehorenden

Worten vgl. X 5,13 tov S’ t^^uuv t«» tov vaov (jJxoJojirjoctv, s. oben

Gap. 22,1.

ebd. Da es sich hier immer nur um ein bescheidenes WJisserchen ge-

handelt haben kbnne, meint Waohsmuth l 418 A. 3, der Versiich, 'Poi>; von |>io>

jibzuleiten, sei zweifelhaft, ebenso sei es bedenklich, den Namen vom Suraach-

baum herzuleiten, weil unbekannt sei, wann dieses Gew&chs in Griechenland
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eingefiihrt wurde (immerhin wird pouc schon im 6. Jahrhiindert genannt,

Phot. Lex. pouv t6 26W); Wachsmuth denkt daher an semitischen

Ursprung, indem er an Rus-Melkart und Ruzasus in Mauretanien erinnert;

M. May er dagegen Hermes XXVIT 497 A. l findet, mit 'PoQ; sei offenbar

urspriinglich der alte Wasserlauf gemeint. Da eine ganze Reihe von Fluss-

namen eine Beziehung auf Fliessen enthalten (s. die Aufzahlung bei E.

Curtius Ges. Abh. I 512) und auch ein ganz unbedeutendes Wassercben

Tco-ca|jL6(; heissen kann
,

so scheint auch uns die Ableitung von piu) das

Ricbtige zu treffen. Nach M. Mayer sind beide Wasserlaufe noch wohl

erkennbar.

S. 101,7. = VIII 5,1. Echeraos war des Kepheus Enkel, des

Aleos Urenkel und erhielt nach des Lykurgos Tod die Herrschaft iiber die

Arkader. An jener Stelle wird der letzte Satz des Paragraphen dahin be-

richtigt, dass Echemos, nicht Orestes, damals die Achaier regiert habe; vgl.

Her. IX 26, wo der Grossvater Phegeus heisst, Diod. IV 58, Schol. Pind.

01. X 79.

S. 101,10. Tempel des Apollon und der Artemis. Ueber den

Apollon «Ypaio; s. Preller-Robert I 272, iiber Artemis d^poxipa ebd. 316.

ebd. Ueber Alkathoos s. zu § 6. Wie das hier erzahlte, so wird auch

alles weitere, was wir iiber Alkathoos hdren, im Anschluss an Sehenswiirdig-

keiten berichtet (Cap. 42,1. 2. 6. 43,2. 4), Paus. hat also hier eine Periegese

von Megara zur Hand.

S. 101,13. Nach Hereas zog Alykos, Sohn des Skiron mit den Dios-

kuren gegen Aphidna und fiel von der Hand des Theseus, frg. 3 aus Plut.

Thes. 32.

S. 101,17. Der Artemis Agrotera (s. Cap. 19,6) und dem Apollon Agraios

wird der Tempel geweiht ais Jagdgdttem zur Erinnerung an die Erlegung

des Ldwen; in dieser Eigenschaft werden sie nicht selten zusammen verehrt,

s. Preller-Robert a. a. 0.

S. 102,1 ff. Der erste Grund also, weshalb Paus. der megarischen Sage

von der Erlegung des Timalkos durch Theseus den Glauben verweigert, ist

der, dass keine Autoritat ihr zur Seite steht. Zweitens sagen gewichtige

Zeugen, dass Theseus damals nicht im Lande gewesen sei. Endlich gerathen

die Megarer in Kollision mit der gemeingriechischen Mythologie, insofern ais

Pelops, der Vater des Alkathoos, derselben Generation angehdren miisste wie

Theseus, der doch nach sonstiger Ueberlieferung sein Urenkel ist.

S. 102,3. Nach Robert Hermes XXIII 439 hatte der lakonische

Dichter Alkman nur die Sage von dem peloponnesischen Aphidna geben

kdnnen, und lage hier ein Irrthum des Paus. vor, der eine Stelle des Polemon

(vgl. Schol. II. III 242) falsch verstehend, was ais Version des Hellanikos

gegeben war, fiir diejenige des Alkman ansah, wobei ferner also anzunehmen

ware, dass er in dies falsch verstandene Zitat, der Fassung der spateren

Zeiten folgend, ^A^vac, fiir ’A'ptova<; einsetzte — ein unwahrscheinlicher Vor-

gang; gegen Polemon ais Quelle spricht sich Seeliger a. a. 0. 44 aus, und

gegen die Annahme, dass nach peloponnesischer Sage Aphidna in Lakonien

der Ort gewesen sei, wo Theseus seinen Raub geborgen habe, Maass Par-
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erga Attica 4 und Tdpffer Aus der Anomia 36 fg. — Herod. IX 73 iind

Hellan. fr. 74 haben zuerst erzahlt, dass die Dioskuren ihre geraubte

Scbvvester aus dem attiscben Apbidna befreiten, erst Spiitere denken sicb die

Helena in Atben untergebracbt, Tdpffer a. a. 0.

S. 102,5. Die Pindarstelle, auf die sicb Paus. beziebt, ist nicbt erbalten,

s. Boeckb fr. 163, der erklkrt: Tbeseus Castorum affinitatem merere eo co-

natus est, quod Molossorum regis Aidonei filiam Piritboo in matrimonium

raptum ibat; das Zeile 6 folgende i; o vvird also von Boeckb in durcbaus un-

ge wdbnlicber Weise erklSrt, vvas um so bedenklicber ist, ais wir die Pindar-

stelle, die allein zu dieser ErkUirung berecbtigen kdnnte, nicbt besitzen.

S* 102,7. (ajiov 3yjjii:p<rrc;'v aucb bei Piat. Tbes. 30, \vo er von dieser

Unternebmung spri(^t.

102,13. d(;puo^vo; — — i; v'gl. Dieucb. fr. 8 = MQller F. H. G.

IV 390; darnacb musste er flieben, weil er seinen Bruder Cbrysippos er-

scblagen batte. Er kommt nacb Megara und beiratliet die Pyrgo, deren

Grab Pausanias (I 43,4) gezeigt wurde. Von Megara wird er vielleicbt auf

eine Botscbaft von Pelops bin neuerdings ins Elend getrieben, da trifft er den

Kitbaironiscben Ldwen u. s. w. Die Sage von der Erlegung desselben soli

die Uebersiedelung und Niederlassung des Alkatboos in Megara motiviren, s.

See liger a. a. O. 28. — Paus. lUsst also den Alkatboos sofort auf Nisos

folgen und streicht somit den Megareus aus der Liste der Kfinige.

S. 102,19. Grub des Pandion, s. zu Cap. 5,3.

ebd. AiByia vgl. 1 5,3, Atbena die Taucberin, ein Beinaine, den

sie triigt ais Bt?scbUtzeriu der Seefabrten. Ino L<*ukotbea rtdcbt eauTo

dem scbilTl)r(lcbigen Odysseus den rettenden Scbleier, Hom. Od. V 353.

S. 102,21. Hippolyte, bier Schwester der Antiope genannt, fUbrt die

Ainazonen gegen Atben aucb bei Lukian Anacb. 34.

ebd. Grabmal der Amazone Hippolyte, nacb S. 103,7 in Form eines

Ainazonenscbildes erricbtet, also balbinondfurniig, wie die PelUi der Amazoneu

auf den Bildwerken erscbeint (vgl. Verg. Aen. XI 663). Hiertiber bericbtet

Plut. Tbes. 27 : *al Ms^apst; ’.\jiaCovu>v brjxr,v zaft' autoi; i*! xov xaX.ou-

^«vov'l’ouv (cf. oben S. 101,2) ^otCouaiv d^opa^ oxoo xo ' Pojt^osiSc;. Lelzteres

ist aller \V:ibrscbeinlicbkeit nacb mit dem Grabe der Hippolyte identiscb,

docb braucbt man deswegen nicbt mit Bursian S. 376 A. 1 mit

„kreiseirdrmig“ zu (ibersetzen, da dicGrundform der Pelta sicb viel raebr dem

verscbobenen Viereck, ais dem Krelse niibert. Die Stelle, die den Namen

Rhus fUbrte, sucbt Bursian ebd. au einem beut Palaeocboro genannten Platze,

wo sicb zablreicbe Arcbitekturfragmente vorfinden.

S. 103,10. Paus. scbliesst sicb der Meinung des 'fbuk. an II 2ii,3.

S. 103,13. Es ist kaum anzunebmen, dass der Text Hickenlos Uber-

liefert sei, vgl. Heracl. de incredib. 35 : azoxxstv«3oi xov *Ituv xal xopifr^aasai

xov otxov, st; XI xXoidpiov xo/stov x>;v <puj/;v s::oi»j3avxo‘ 6 os Trapeti;, l;:£t

oy xaxsXa^sv «yxct;, ayxov dvaipst. demnacb konnte man etwa vermutbeni (o p.£v

sSitu^sv ayxa; ui; dicoxxevtuv, ot 5s zayeiav xf^v u>3xs) iXetv 3®d; 6 Tr^-

psy; oyx sStlvcrco.
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S. 103,15. Dass das Opferthier statt mit heiliger Gerste mit Steinen

bedeckt wird, ist eine Zeremonie, die ais Ueberrest ehemaliger Steinigung zu

verstehen ist, s. M. Mayer Hermes XXVII 493.

S. 103,16. Zur Verwandlnng des Tereus in einen Wiedehopf vgl. Oder

Rh. Mus. XLIH 541 u. M. Mayer a. a. 0. 48911.

Gap. XLII.

Die Burg des Alkathoos. Merkwiir digkeiten auf derselben.

Apollon bilft dem Alkathoos beim Bau der Mauer. Bild des

Memnon. Rathhaus. Die Tempel der Athena auf der Burg.

Tempel und Bildsaulen Apollons. Natur des Ebenholzes. Ende

der Sbhne des Alkathoos. Heroon der Ino und was die Megarer
Yon ihr erzahlen.

S. 103,20. aKKT^ ~ a/.po-oXi;, die westliche (?) Hbhe, s. zu S. 100,7.

S. 103,22. o; — TjXllsv — ’

077r^aTou, niimlich nach der boiotischen Sage,

die Megarer selbst wollten ja von dem kretischen Krieg iiberhaupt nichts

wissen, s. Cap. 39,6.

S. 104,1. Der Beinamen IIpooo|i£t; wird durch das Folgende erkliirt, es

sollen demnach die Gdtter so genannt sein, die bei Beginu eines Baues ange-

rufen wurden.

S. 104,2. Mauern von Megara, heut nur noch in geringen Resten

an der Siidseite des westlichen Hiigels und etwas siidlich von der jetzigen

Stadt erhalten, s. Dodwell II 1,279, Bursian S. 373.

S. 104,3. xaxaB^sTvai Xspuaiv 'ATZoXKmva rr^v xvHapav, Vgl. Ps. Verg. Cir. 105 If.,

Ov. Met. VIII 14 ff.

S. 104,7. auvsp-(aC£"at ts — xat — xaxedT^xsv, Paus. hat eine sehr ausge-

sprochene Neigung, mit den Tempora der Erzahlung abzuwechseln, s. z. B
VI 2,2 dvior^osv - - u.aaTq^jua'.v, 11,3 id — ixiXcuas, 6. 7. 13,9. 14,8. VH 1,5. 8.

2,6. 4,3. 6. 10,2. 11,2. 5. 13,3. 15,4. 16,2. 5. 18,2. 6. 21,2. 26,2 u. s. w.

S. 104,11. heissen die unterirdischen Grabkammern der aigyp-

tischen Kdnigebei Theben, s. Ael. n. an. VI 43, B. A. p. 64,11, Callistr. stat.

1. Vgl. Perrot et Chipiez Hist. de Tart I 156 A. 1, 293 ff.

ebd. Memnonskoloss, bei Gelegenheit des klingenden Steines von

Megaris besprochen. Dass Paus. den Koloss selbst besucht habe, worauf

seine Worte schliessen lassen, hat Kalkraann S. 21 A. 1 und 43 A. 6 in

Zweifel gezogen, dagegen Gurlitt S. 88 f. durch seine ausfiihrliche Dar-

legung sehr wahrscheinlich gemacht. Heberdey a. a. 0. 23 glaubt den

Aoristus r;/rpz ais Beweis dafur ansehen zu diirfen, dass Paus. an Ort und

Stelle gewesen sei; dies ist unrichtig, denn der Aoristus steht gar nicht selten

von Dingen — Gebriiuchen, Einrichtungen, natiirlichen Erscheinungen — die

zu geschehen pflegen, s. z. B. VUI 15,2. 16,5, 54,2. IX 3,8. 39,11. X 13,1,

vgl. Hultsch B. S. G. W. XIII 456 ff. Ueber die verschiedenen Namen

des Stifters, die Paus. aus den Inschriften am Denkmal selbst entnommen zu
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haben scheint, vgl. Gurlitt a. a. 0. Die Nachricht, dass Kambyses das

Denkmal zerstdrt habe
,

hatte ein Schriftsteller Polyaen (F. H. G. III

522 Mulier), doch wurde sie auch in den Inschriften erwahnt. Ueber

den heut noch stehenden Koloss vgl. Perrot et Chipiez a. a. 0. 295

und 691.

8. 105,4. dvi'ayov:o; r]\ioo, Vgl. IV 18,3. VI 24,1. VLII 16,1. X 11,5.

ebd. ^oav von leblosen Dingen „laut tonen“ ist poetisch, xOjxcz Hoin.

11. XIV 394, Aesch. Prom. 431, r^idvs; fJodwaiv Hom. II. XVII 265.

S. 105,6. Buleuterion, erwahnt auf der Inschrift Dittenberger

n. 25.

8. 105,8. Statue der Athene; die vergoldeten Bestandtheile wareu

vermuthlich, wie Bursiau S. 377 annimmt, von Holz. (Reinganum 8. 131

iibersetzt ftilschlich „ganz von Gold“.) Dass das Gesicht, das ebenso wie die

Extremitaten von Elfenbein war, vergoldet gewesen sei, wie die Gewandung,

ist nicht wahrscheinlich, obgleich man es aus dem Wortlaut des Paus.

schliessen miisste.

S. 105,11. Msfapiwv zapstToi toT; hier weist Paus. sehr deutlich

auf seine schriftliche Quelle hin. An eine solche ist auch IV 33,6. V 21,8.

9. 18,6 zu denken, vgl. 1 13,8, wo von Lykeas, dem argivischen Exegeten,

gesagt ist, dass er iv Izioiv stpr^xsv, s. H. Hitzig z. Pausaniasfrage 62 u. ob.

zu S. 101,2.

S. 105,12. Wahrend die Worte Cap. 17,3 auf ein Liebesverhaltniss der

Periboia mit Theseus hinwelsen, womit iibereinstiiumt, dass dieser da und

dort ais ihr Gatte bezeichnet wird, s. z. B. Plut. Thes. 29, Istros bei Athen.

XIII 557 A, wo sie wie bei Stat. Silv. III 5,48 Meliboia heisst, wird hier

nach megarischer Tradition Telamon ais Gatte der Periboia genannt. Diese

Sage bildete sich, nachdem Salamis megarisch geworden war; „wie nachmals

Athen, so sucht in dieser Periode Megara sich den epischen Helden zu eigen

zu machen, indem es ihn in das angestammte Herrscherhaus verwebt und

ihm Antheil am Stiiatskult gewkhrt. In dieser Zeit wird in der dorischen

Hauptstadt der Tempel der Athena Aiantis errichtet worden sein.“ Tdpffer

S. 272.

S. 105,13. nicht vom Verfertiger, sondern vom Besteller ge-

braucht, wie z. B. I 37,5. 40,6. 41,2. 3. 43,1, haufiger ist in diesem Sinn das

Medium wie I 40,3. II 2,7. 29,8. 30,4. 37,5.

S. 105,14. Die Statue der Athene Aiantis war, wenn man aus der

Datirung des Paus. einen Schluss ziehen darf, alterthiimlich, daher vermuthen

Imhoof-Gardner p. 7, dass eine archaische Athene auf megarischen Munzen

(pl. A 11) sich dem Typus der Athene Aiantis nahern mbge. Betr. die

Entstehungszeit des Tempels vgl. Tdpffer a. a. 0. (oben zu S. 105,12).

S. 105,16. Apollon Pythios, demselben zu Ehr^n wurde in Megara

das Fest der UoUzia begangen, Dittenberger 18, 48, 106.

S. 105,17. Apollon Dekatephoros, dem der Zehnte dargebracht wird

(vgl. Preller-Robert I 261 A. I), der Beiname kommt auch inschriftlich

vor, CIG 1142.
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ebd. Apollon Archegetes, auch erwahnt in der Inschrift Ditten-
berger Sylloge 211 Z. 22;- ihn preist Theogn. 773 ff. ais Erbauer der

Mauern von Megara, ais Schirmer der Stadt und Fiihrer der Chore; vgl.

Preller-Robert S. 269 A. 3. Die ebd. S. 274 A. 3 ausgesprochene An-
nahme, dass die Statue eines lauzenschwingenden Apoll, die die Megarer nach

Plut. de Pyth. orae. 16 p. 402 A nach Delphi weihten, eine Nachbildung des

' Apollon Archegetes war, istungewiss, es kbnnte ebenso gut der Apollon Pro-

staterios (C. 44,2) gewesen sein. — Paus. charakterisirt den Stil der drei

Apollostatuen, die sammtlich von Ebenholz waren (vgl. iiber dieses ais Ma-

^
terial der Bildschnitzkunst Bliimner Technol. II 258), dadurch, dass er die

I beiden ersten mit aigyptischen Xoana, das dritte mit aiginetischen Werken

;

vergleicht. Aehnlich unterscheidet er VII 5,5 aigyptischen, aiginetischen und

I

attischen Stil, Wahrscheinlich verstand er unter den der aigyptischen Kunst

sich nahernden hochalterthiimliche Idole, wahrend der aiginetische Stil den

fortgeschritten alterthiimlichen, wie ihn die Giebelgruppen von Aigina uns

;
zeigen, bedeutete; so fasst wohl mit Recht Overbeck Kunstmythol. IV 6 u.

9 seine Unterscheidung auf. Derselbe bespricht Plastik I 37 die Annahme
von Ebers (Allg. Ztg. 1882, Beil. v. 1. Aug. A. 72), dass Paus. hier die

Apollobilder mit aigyptischen Holzbildern, dieim Stil freier sind, ais die

Steinbilder, vergleiche. Allein das ist schwerlich richtig; Paus. meinte hier

mit ^oava wohl nur schlechtweg alterthtimliche Idole und glaubte, wie auch

andere alte Schriftsteller, eine Aehnlichkeit im Stil der altgriechischen Werke
mit den aigyptischen Gotterbildern zu finden. Ueber Paus. Auffassung des

. aiginetischen Stils vgl. auch Robert arch. March. S. 13 und Furtwangler
Meisterwerke S. 721, der aber wohl zu fein distinguirt, wenn er annimmt,

Paus. habe unter aigyptischen Werken solche verstanden, bei denen der

linke Fuss vorgesetzt war, unter aiginetischen solche, bei denen die Beine ge-

schlossen waren.

S. 105,18. Herkunft des Ebenholzes. Ausser von Indien kam das-

selbe vornehmlich aus Afrika; die Kenntnisse von der Beschaffenheit des

Baumes und der Herkunft des Holzes waren im Alterthum sehr unsicher und

fabelhaft, vgl. Schubart Rh. M. XV 105.

S. 105,19. 'qxooaa Bs dvBpcx; KuTcptou, der Zusatz BiaxpTvai xoag i? dv&pwiccuv

iaaiv siBdxoc; weist auf eine litterarische Quelle hin, s. Heberdey 9.

S. 106,3. «TCo^avdvTo;, der Gen. abs. gesetzt, obgleich sein Subjekt das

Objekt des verbum finitum ist, s. zu S. 14,4.

S. 106,8. Prytaneion, von Rhangabe p. 294 fiir identisch gehalten

mit dem C. 42,4 erwiihnten Buleuterion, was jedoch unrichtig ist, da es auch

inschriftlich unter dieser Bezeichnung vorkommt, Dittenberger n. 16 a.

S. 106,10. Nach gewdhnlicher Sage wurden die Leichname von Mutter

und Sohn an den korinthischen Isthmos getragen und von dort zu Sisyphos

gebracht, s. z. Cap. 44,7.

Pausamas L 24
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Gap. XLIII.

Tphigeneia. Adrastos. Grabmaler im Prytaneion. Der Felsen

Anaklethra. Graber in der Stadt, das Aisymnion. Verehrung
der Iphinoe. Tempel des Dionysos und der Aphrodite mit ihren
Bildsaulen. Tempel der Tyche mit Bildsaale des Praxiteles.

Tempel mit Bildsaulen des Lysippos. Koroibos und sein Grab-
mal auf dem Marktplatz.

S. 106,15. Xd-fov uxd Apxadojy Xs^djievov, Seeliger die Ueberlieferung der

griech. Heldensage bei Stesichoros I 15 will zur Erklarung dieser Stelle bei-

ziehen Schol. Pind. 01. 3,54, wo von Artemis Orthosia die Rede ist, die ihren

Namen von einem arkadischen Berge Orthios oder Orthosion habe. Im achten

Buche aber sucht man umsonst nach diesem Xd-^o;; was Paus. berichtet, ist

argivische Sage, daher denkt Wi 1 amo witz Hermes XVIII 252 A. 2 an eine

Fltichtigkeit des Paus., indem er annimmt, er habe schreiben wollen.

S. 106,16. "HstoBov xoi/jaavxa — 'Exaxyjv slvcci, die Verwandlung der Iphi-

geneia in Hekate hat nach Philod. x. euas^. 24 Stesichoros dem Hesiod nach-

erzahlt; damit steht Paus. II 22,7 im Widerspruch, s. dariiber Wilarnowitz

a. a. 0. 252 u. 259.

S. 106,17. ^vdjjiTf] Apxsjuooc;, vgl. I 30,3. 40,2.

ebd. xouxoiQ ‘‘HpddoxoQ 6|jLoXojoDvxa £7P'zc|<£, s. IV 103; die Uebereinstimmung

bezieht sich nur auf den ersten Theil des Vorausgehenden — ’Icpq£V£iav odx axo-

Hav£tv, nicht auch auf ihre Erhebung zur Hekate.

S. 107,2. Dass das wirkliche Grab des Adrastos in Megara sei, in Si-

kyon dagegen ein Kenotaph, sagt Dieuchidas fr. 3. Ein Heroon desselben auf

dem Kolonos Hippios in Athen hat Paus. I 30,4 erwahnt.

S. 107,3. Adrastos ist hier also gedacht ais Fiihrer des Epigonenzuges,

wie bei Pind. P. 8,50. Nach Hygin. f. 242 starb Adrastos und sein Sohn

Hipponoos, indem sie sich infolge eines Orakelspruchs von Delphi ins Feuer

sturzten, vielleicht in das Feuer, welches die Leiche des Aigialeus verzehrte,

s. Stoll bei Roscher u. Adrastos I 81.

S. 107,4. Tempel der Artemis, nicht identisch mit dem oben er-

wahnten der Artemis Soteira, sondern wohl in der Nahe des Prytaneions

belegen.

S. 107,5. Die anderweitig nicht bezeugte Nachricht, welche Iphigeneia,

Agamemnon und Kalchas mit Megara in Beziehung setzte, konnte an Theognis

11 ankniipfen, der einen Dienst der Artemis &rjpocpdvy] bezeugt, und dass auch

ein Megarer Kalchas sich nachweisen lasst, der freilich nur mit Unrecht mit

dem Seher identifizirt wurde, zeigt Maass Hermes XXIII 619. Sicher in-

dessen ist es keineswegs, dass die Theognisstelle einen Kultus der Artemis in

Megara voraussetzt; Theognis ist da und dort im Elend gewesen, u. a. auch

in Euboia (v. 784), und es hindert nichts zu glauben, dass er die machtige

Artemis von Amarynthos meinte, von der Kallimaehos beim Schol. Ar. Av.

873 sagt xr^v ou-faixdpcov, oj; 6 ehoxo. Im tlbrigen ist es nicht nothwendig

anzunehmen, die ruhmredige^Quelle des Paus. behaupte, dass die Opferung

der Iphigeneia in Megara stattgefunden habe, denn Agamemnon erscheint nach
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ihr in Megara nur, um den Kalchas zu holen, bei welcher Gelegenheit er

das Artemisheiligthum griindete; vielmehr diirfte sie die aus dem Skythenland

mit dem Bilde der Gottin zuriickkehrende Iphigeneia fiir Megara in Anspruch

genommen haben, s. Seeliger Alk. 42 A. 1. Paus. hat diese Angaben, sowie

diejenige, welche das Grabmal des Adrastos betrifift, aus seiner schriftlicben

Lokalqiielle. Diese letztere Angabe stand also schon bei Dieucbidas;' damit

fallt auf ali diese wunderbaren Nachrichten ein bedenkliches Licht: nicht mit

einer wirklichen Landessage scheinen wir es zu thun zu haben, sondern „mit

frechen Raubereien an der Sage, begangen zu dem Zweck, das armselige

Megara herauszuputzen“ (G. Pinsler).

S. 107,6. ’Ev U x(j) npuxavaiu), es ist vielfach nachzuweisen, dass, wo ein

Heros besonderer Verehrung geniesst, auch sein Grab sich an hervorragender

Stelle belindet, vgl. Rohde Psyche 149.

ebd. xc&acp^ai ji£v — xs&acp^ai U, das mit [isv vorausgehende Verbum wird'

zu Beginn des folgenden Satzes in derselben Form und folgendem U schon

bei Herodot sehr oft wiederholt, s. die Beispiele aus Herodot und Pausanias

bei Pfundtner Paus. perieg. imit. Herod. 22, zu denen wir noch einige

fiigen: VI 15,4. 16,4. 19,8. 20,18. VIT 14,5, 17,9. VIII 6,6. 19,1. X 30,9,

vgl. zu S. 62,20.

S. 107,7. Stein Anaklethra; cf. Et. m. s. v. ’AvaxXr]9-pt(;.

S. 107,10. iv XT^ TcdXsi, die gegen die Perser Gefallenen galten ais Heroen,

wie das Folgende zeigt (m\ xouxo vjpwwv), vgl. I 32,4, und ihr Grab befand

sich auf dem Marktplatz der Stadt; das von Simonides verfasste Epigramm,

das einst auf dem Grabmonument stand, ist erhalten, s. C I G 1051 mit den

Ausfuhrungen von Boeckh.

S. 107,12. Ueber das Aisymnion in Megara und seine Entstehungs-

ursachevgl. Tdpffer bei Pauly-Wissowa u. Aisymnetes 1 1090
;
nach Siebelis

und Tdpffer hatte Paus. das Aisymnion mit dem pouXeuxyjpiov identifizirt; dies

ist nicht der Fall, vielmehr werden die beiden von einander unterschieden

:

6 xKcpo<; xdiv yjpojcDv, d. h. das Aisymnion (xd ok Ataupiov jjLv^jxa 9jv mi xouxo y^pwcuv),

wurde ivxdc; xdi> pouXsuxvjpiou (S. 108,2) gelegt.

S. 107,15. dpyo^xo-c, cttpsxouc, d. h. Aisymneten, oder, wie sie in Megara

hiessen, «taipaxca, deren Vertreter eben Aisymnos ist, s. Tdpffer a. a.

0. 1089.

S. 107,17. — sX&wv, s. zu S. 62,20.

S. 107,18. pxa X03V -xXeidvwv, bekannter Euphemismus fur die Todten,

vgl. Ar. Eccl. 1073, Anth. Pal. VII 731. XI 42.

S. 108,3. Heroon des Alkathoos, alsArchiv dienend, vielleicht iden-

tisch mit dem bei Xen. Hell. V 4,58 (cf. Plut. Ages. 27) erwahnten apxelov,

bei dem Agesilaos einen Aderbruch erlitt.

S. 108,4. man erwartet pyjpxa, vgl. zu S. 2,12.

S. 108,8. zfi "ExaepifT^ xat Vgl. V 7,8 ix xuiv "TxspPopscuv xal aoxai . . .

.

acpixovxo £(; A^Xov, hyperboreiische Madchen, die eigentlich nichts anderes ‘sind

ais Artemis selbst, s. Preller-Robert 299.

S. 108,12. Wie hier zwei Nachkommen des Melampus, Polyeidos und

Euchenor, ais Stifter dionysischer Heiligthumer genannt werden, so war Me-

24»
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lampus selbst ein Hauptvertreter des Dionysosdienstes, s. Rohde a. a. 0.

339 ff. Polyeidos war ein beriihmter Seber, s. Hom. II. XIII 663 ff., Pind. 01.

13,105 mit Schol., Cic. de div. I 40,89, de leg. II 13,33. Euchenor wird

Sohn des Polyeidos genannt bei Hom. 1. 1., Schol. Pind. 01. 13,78; vgl.

Wilisch bei Roscher u. Euchenor I 1397.

S. 108,13. Schnitzbild des Dionysos; unter aTrox£/pu|i|i£vov wird man

wohl zu verstehen haben, dass die Figur bis auf den Kopf ganz von Kleidern

eingehiillt war. Nach Z. 15 hatte er den Beinamen Ilatpcfioc;.

S. 108,15. Statue des Dionysos Dasyllios; nach Et. m. s. v.

AaotilXio(; kam dieser Beiname d%o -coy Bcfayvsiv ajiiceXouc;.

S. 108,17. Tempel der Aphrodite, auch bei Plut. Agesil. 27 ais

AcppoBtaiov erwahnt; es geht auch aus letzterer Stelle hervor, dass der Aphro-

ditetempel tiefer lag, ais das «px^tov, und dass man auf diesemWege nach der

Akropolis emporstieg. Der Beiname npa^ic kommt sonst nicht vor; Urlichs

Skopas S. 88 deutet ihn ais die Gdttin der erfolgreichen Werbung, also der

Ehe, bezeichnend.

S. 108,19. Statuen der Peitho und Paregoros, ais Personifika-

tionen der Ueberredung zur Liebe und des Trostes bei ungliicklicher Liebe,

von Praxiteles. Peitho ist auf Kunstwerken, besonders Vasenbildern, mehr-

fach zu finden (durch Inschrift kenntlich, vgl. Preller-Robert S. 508),

hingegen ist Paregoros bisher noch nirgends nachgewiesen. Vgl. auch Jahn

Peitho S. 19, Urlichs Skopas S. 89.

S. 108,20. Statuen des Eros, Himeros und Pothos von Skopas.

Ueber diese Personifikationen gewisser Seiten der Liebe, der Sehnsucht und

des Verlangens, die auf Vasenbildern im Typus des Eros nicht seiten sind,

vgl. Preller-Robert S. 502; iiber die Bildwerke des Skopas Urlichs

Skopas S. 89, wo angenommen wird, dass die drei Eroten den Statuen des

Praxiteles auf einer Basis so gegenuberstanden, dass Pothos der Paregoros,

Himeros der Peitho entsprach, Eros aber die Mittelstelle ais Gegenbild der

Aphrodite einnahm. Vgl. auch Overbeck II 30, der ebd. S. 37 seinen

frtiher (S. Q. N. 1165) gemachten Vorschlag, eiBy; st. si ^ zu lesen, wiederholt

und Unterscheidung der Piguren durch verschiedene Attribute annimrat.

S. 109,3. Musenstatuen, von Lysipp. K. Lange Motiv d. auf-

gestiitzt. Fusses S. 32 spricht die Vermuthung aus, dass das Original des

Melpomenetypus eine dieser lysippischen Statuen gewesen sei.

S. 109,4. STCT), „quae de eo a poetis narrantur" Sieb.

S. 109,6. II 19,8 erinnert Paus. an die hier mitgetheilte Legende und

giebt dabei Linos ais den Namen des ausgesetzten Kindes an. Die argivische

Linoslegende hatte Kallimachos behandelt, vgl. Knaack Anal. Alex.-Rom.

.14 ff., Preller-Robert 463 ff., besonders ausfuhrlich die Legende bei Stat.

Theb. I 562 ff., Con. narr. 19. Gegen U. Hdfer, der (Konon 38 ff.) Paus.

sowie auch Konon diese Legende aus dem mythologischen Kompendium

schdpfen lasst, fiihrt Seeliger a. a. 0. aus, wie vielmehr alles darauf hin-

weise, dass Paus. in seiner megarischen Periegese diese Geschichte von Psa-

mathe und Koroibos gefunden habe.
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S. 109,16. Tripodiskos lag drei Stunden nordwestlich von Megara am
Eingang des iiber die Geraneia fuhrenden Passes, s. Burstan 1 380.

S. 109,17. Grab des Koroibos, mit Epigramm und Gruppe. Es ist

sehr wahrscheinlich, dass das uns noch erhaltene Epigramm Anth. Pal. VII

154 £i<; Kdpoipov eben das von Paus. erwahnte ist. Hier wird die von Paus.

geschilderte Gruppe mit den Worten: etyt M K^p 6 Bs jcxstvcft; jis Kd-

poi^o<; beschrieben; daraus schliesst Kuhnert Jb. f. Ph. Suppi. XIV 321, es

habe nur eine Statue auf dem Grabmal gestanden, und zwar eine gefliigelte

Harpyie, etwa ais Apotropaion bei einer Seuche errichtet; Paus. erdichte also

nur seine Autopsie (Z. 20). Allein mit Recht wendet sich Sauer Statuar.

Gruppe S. 53 f. gegen diese Auslegung des Epigramms. Die Ker konnte

ebenso gut Poine benannt werden, wie Erinyen unter diesem Namen vcr-

kommen (vgl. Mon. d. Inst. VIH 9) und ebenso ais Keren bezeichnet werden

(Hesiod. Theog. 217, vgl. Preller-Robert S. 834). Dass der x-etWc; Kdpoipoc

nicht mit dargestellt war, geht aus dem Epigramm nicht hervor, vielmehr ist

gerade dieser Zusatz erst recht verstandlich, wenn das Bildwerk die Todtung

darstellte. Dass es ein Rundbild war, ist wegen der Ausdriicke (vgl.

II 2,4) und «YctXjiaxa, das nur sehr selten Relief bedeutet, wahrscheinlich. Zu
der von Paus. gegebenen Altersbestimmung wird man sich allerdings etwas

skeptisch verhalten mtissen, wenn es auch ein hocharchaisches Werk gewesen

sein mag.

ebd. Agor a; dieselbe war, wie p. 110,5 zeigt, hbher gelegen; nach

der Vermuthung Bursians (S. 375) in der Mitte der Einsattelung zwischen

beiden Akropolen, westlich oder stidwestlich vora Olympieion.

Cap. XLIV.

Orsippos. Tempel des Apollon Prostaterios mit seinen Bild-

saulen. Gymnasium mit seinen Mer kwiirdigkeiten. Merkwur-
diges in der Hafenstadt Nisaia, auf der Burg Xisaia, auf dem
Wege nach Pagai und in Pag ai. Verehrung des Melampus in

Aigosthena. Grab der Autonoe in Ereneia, des Plbtenspielers

Telephanes. Muschelmarmor. Der skironische Weg und der

Felsen Moluris. Ino und Melikertes. Der Rauber Skiron von

Theseus ins Meer gestiirzt. Tempel des Zeus Aphesios. Bild-

siiulen der Aphrodite, des Apollon und des Pan. Grabmal des

Eurystheus. Tempel des Apollon Latoos.

S. 109,21. Grabmal des Olympioniken Orsippos; iiber diesen

Olympioniken vgl. Hesych. v. C^aaxo, Schol. Thuk. I®6, Eustath. ad II. XXIII

683 p. 1324,12. Er siegte, wie Boeckh Kl. Sehr. IV 173 nachgewiesen hat,

01. 15 (etwa 720 v. Chr.), nicht, wie Et. m. p. 242 und Schol. Hom. II.

1. 1. angeben, 01. 32. Die metrische Inschrift vom Grabe des Orsip-

pos hat sich in einer, wie ebenfalls Boeckh a. a. 0. nachgewiesen hat (da-
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gegen Jacobs ad Anth. Pal. III p. 945; aber vgl. Kaibel Epigr. Gr. n.

843), aus dem 6. oder 5. Jahrh. v. Chr. herriibrenden Erneuerung erhalten,

Dittenberger n. 52.

S. 110,3 TOV ’'Opai7UTCov aTcox£ji£a0^ca vgl. C I G 1050 V. 4 TColXav BuajJLSvsoDv

Y«v azo-spdpsvo!;, die Feinde werden Korinthier gewesen sein, mit denen die

Megarer haufige Grenzkriegc fiibrten; vgl. zur Inschrift Th. Preger Inscript.

graec. metr. S. 120.

S. 110,4. paoiv hier im Sinn von expeditior.

S. 110,5. xctxiouai TfjQ odou, zii dem lokalen (urspriinglich partitiven) Ge-

nitiv, der freilich mehr in der Poesie zu Hause, doch auch der Prosa nicht

fremd ist, vgl. nicht mit Siebelis Xen. Cyr. YII 2,1 (denn in dieser Stelle

ist der Genitiv von xpoaooxaxoj abhangig), sondern Paus. VIII 48,1, wo xrj^

cf^opa; wieder aufgenommen wird durch ev aux^, 34,5. VII 20,9. VIII 30,7.

10; dazu Herod. IV 12. VII 124. IX 89, Antiph. I 16, Piat. legg.

810 D, s. Bernhardy Wissensch. Syntax S. 138 und vgl. auch Classen zu

Thuc. IV 33.

S. 110,6. Tempel des Apollon Prostaterios. Nach einer Ver-

muthung von v. Velsen A. A. 1854, 421, gehorten noch vorhandene Reste

(Fussboden eines Tempels, sowie des dazu gehbrigen Peribolos) diesem Tempel

an, doch vgl. Bursian S. 375 A. 4. Inschriften bei Dittenberger n. 39fg.

(vielleicht auch n. 42); vgl. Korolkow A. M. VIII 189 ff. Den Bei-

namen xpoaxaxrjpiot; fiihrte Apollon auch in anderen Kulten, vgl. Preller-

Robert S. 276.

S. 110,7. Statuen des Apollon, der Artemis und der Leto, von

Praxiteles. Hier bezog BergkZ. f. d. A. W. 1846 S. 799 dlla d-(dl\LaTa

auf Ayjxto xal ot xaTBec und nahm an, die erste Gruppe habe Apollon und Ar-

temis erwachsen neben Leto, die zweite, von Praxiteles herruhrende, ais

Kinder auf dem Arm der Mutter vorgestellt. Indessen ist diese Vermuthung

durch nichts begrundet; die dXKa djdXiiccza stellten wahrscheinlich auch irgend

etwas auderes vor, nicht dieselben Gottheiten. Die Gruppe der Leto mit

ihren Kindern kommt auf Miinzen von Megara vor (Imhoof-Gardner A
10, FF 2, uns. Taf. XI 23): Apollon steht in Kitharodentracht, mit Kithar

und Plektron, in der Mitte; zu seiner Rechten Leto mit Szepter, zur Linken

Artemis mit Bogen. Wahrend Imhoof-Gardner p. 7 finden, dass die

Typen der Figuren nicht im Widerspruch zu dem Stile des Praxiteles stehen,

meint Furtwangler Meisterw. S. 538 A. 1, dass der strengere Charakter

der Gruppe diese zum mindesten der Frtlhzeit zuweise, event. sogar dem

alteren Praxiteles; letzterem wurde sie auch, obschon aus unzureichenden

Griinden, von Klein Arch. epigr. Mitth. IV 16 zugeschrieben, und im An-

schluss daran von Overbeck I^ 500 (anders Kunstmythol. IV 98).

S. 110,10, Nymphadenthor. Rhangabe a. a. 0. 287 versetzt dieses

Thor, ebenso wie Reinganum, in den Siiden der Stadt, an die Stelle, wo

heut die Gemeindeschule steht; er nimmt an, dass Paus. Megara auch durch

dieses Thor betreten habe. Dass dort auch das Z. 9 erwahnte Gymna-

sium lag, wird durch die dort in der Nahe gefundenen agonistischen In-

schriften (CIG 1053 f. Ditttenberger 97—99) bestatigt.
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ebd. Apollon Karinos, sonst unbekannte Kultform; das anikonische

a-]ok]ka des Gottes in Form einer Pyramide entspricht der Verehrung des

Apollon dpisuc;, der haufig unter der Form der Spitzsaule oder des Kegels ver-

ehrt wnrde, vgl. Preller-Robert a. a. 0., Overbeck Kunstmythol. IV 4.

S. 110,11. Eileithyia ist pluralisch gedacht schon bei Homer Tl. XI 270,

s. hieriiber Usener Gdtternamen 299.

S. 110,15. Heiligthum der De meter Malophoros, deren Kult

auch fur Selinunt bezeugt ist, Kaibel Inscr. Gr. Ital. et Sic. 268. Die

Deutung des Beinamens auf die in Megara verbreitete Schafzucht (vgl.

Bliimner gevverbl. Thatigk. S. 71) wird nach Welcker gr. Gbtterl. II 474

durch Miinzen von Pagai bestatigt, die neben der Demeter einen Schaf-

bock zeigen.

S. 110,16. Ueber die Lage der Akropolis von Nisaia vgl. Lolling

A. M. V 11 ff. und die das. S. 6 angeftihrte altere Litteratur.

S. 111,1. Mit Sicherbeit lassen sich die Leleger nur an der Westktiste

Kleinasiens ais ein den Karern nahe verwandtes Volk nachweisen, doch treten

sie in der genealogischen Poesie da und dort in Griecbenland mit dem An-

spruch der Autochthonie auf, vgl. E. Meyer Gesch. d. Alt. II 60 fg. und die

Litteratur bei Busolt Gr. Gescb. I 32 A. 3.

S. 111,3. Miv(jia wird irrthtLmlich von Paus. ais Insel bezeichnet; ur-

sprunglich war sie dies freilich, s. Thuk. III 51. IV 118, allmalich aber ver-

sandete der Meerarm, der Minoa vom Festland trennte, sodass schon Strabo

von einer dfxpa Mivcjia spricht, IX 391; endlich wurde sie zu einem Hiigel an

der Kiiste. Xach Bursian I 380 hat Paus., weil er die Umgestaltung des

Terrains nicht erkannte, eine der weiter dstlich gelegenen Inseln mit dem ihm

aus der Geschichte gelaufigen Xamen Minoa belegt.

S. 111,5. Pagai, am korinthischen Golf gelegen, jetzt Alupochori, bei

den Attikern regelmassig Il7]7ca' geschrieben; die einen leiten den Namen von

daselbst sich befindenden Quellen ab, andere denken an ira^oi, s. M. May er

Hermes XXVII 491.

ebd. xa AqdaSsva, auch AqoaiHvsia, Bursian I 381, ist die nbrdlichste

megarische Ortschaft beim jetzigen Porto Germano in der Nahe des Meeres

nach Boiotien hin gelegen.

S. 111,8. Erzbild der Artemis Soteira in Pagai, der Artemis-

statue in Megara gleichend, s. oben S. 99,7; Abbildungen auf Miinzen bei

Imhoof-Gardner A 1 u. 2, vgl. p. 8.

S. 111,11. Glisas in Boiotien am Hypaton Oros, dort wurde die Ent-

scheidungsschlacht im Epigonenkrieg geschlagen, Hellan. fr. 11, Paus. IX
8,6. 19,2.

S. 111,13. Heiligthum des Melampus (MeXajATCotev)
,

diente auch

ais Archiv zur Aufbewahrung der Volksbeschliisse, s. die Inschriften Ditten

berger 207 fg., das Fest der MeXa^j-Tcdosia ebd; 223, cf. 219. Vgl. Durr-
bachBull. decorr. hell. IX 328. An den Kultus des Melampus erinnertauch

das Vorkommen der Namen Melampodoros und Melampodora in megarischen

Inschriften, Dittenberger 216, 232.
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S. 112,1. Die Lage von Ereneia ist nicht festzustellen, Bursian
I 382 A. 1.

S. 112,6. Telephanes wird in Hypoth. 2 zu Dem. or. XXI bezeichnet

ais xdXXiaxoQ xojv auXrjxo>v, vgl. Anth. Pal. VII 159.

8. 112,9. Muschelkalk, Xid^oQ xojyJxYj(; oder xojyuXta^, cf. Aristoph. ap.

Poli. VII 20, Xen. Anab. III 4,10, Philostr. V. Apoll. II 20; der Muscbel-

kalk von Megaris wird auch bei Strab. IX p. 395 erwahnt; vermuthlicb

sind die bei Cic. ad Attic. I 8 erwahnten signa Megarica aus solchem Ma-

terial gefertigt gewesen. Vgl. Fiedler Beis. durch Griechenl. I 221.

S. 112,12. Siidwestlich von Megara tritt dieGeraneia in betrachtlicher

Hbhe heut ans Meer heran und bildet auf eine Strecke von etwa zwei Stunden

von Ost nach West eine steile Felsw^and, iiber deren Fnss sicb eine untere,

wiederum steil gegen das Meer abfallende Schicbt von brdckeligem Konglo-

meratstein gelagert hat, die von so geringer Breite ist, dass der in der Hbhe

von 50—80 Fuss tiber dem Wasser hinfuhrende Weg (die 6Bd; Herod.

VIII 71) diirchgangig nur fur ein Saumthier Raum bietet, s. Ross Mittheil.

a. Griechenl. 235, Bursian I 368, E. Curtius Pelop. I 9. Der Weg
heisst heute Kaki Skala (vgl. Via Mala in Graubiinden), seine Gefahrlichkeit

hat den Mythos von Skiron veranlasst, von welchem § 8 spricht. Vischer

Erinnerungen und Eindriicke 226 A. nimmt an, dass schon vor Hadrian eine

Fahrstrasse existirt habe.

S. 112,13. Extpcov — iii:oX£|idp7si S. Gap. 39,6.

S. 112,17. MoXoupic; (auch MoXoupict; oder xd MoXoupiov genannt, s. Curtius

Pelop. 1 26) xexpa wird von Ross a. a. 0. 236 mit dem bei Diod. IV 59

XsXcdvY) genannten Fels identifizirt, „eine ungeheure, etwas konvexe Felsplatte

von weisslicher Farbe und so glatt, ais ob sie ktinstlich polirt ware, senkt

sich unter einem Winkel von 60 — 70 Graden von der Bergwand bis ans

Meer hinunter.“ Rach Curtius a. a. O., Bursian I 368 A. gehbrt die

Chelone zu den iva^etc; xsxpai, welche auf die Moluris folgen (§ 8).

ebd. ic; |JL£V x^v MoXouptda xxX. wird anakoluthisch fortgefuhrt im § 8, wo

mit xTjv jjLsv MoX., dem dann korrekt das weitere entspricht
,

neu ange-

hoben wird.

S. 113,1. Die Sage von Athamas und Ino wird mit allerlei Abweichungen

im Einzeinen v^on Vielen erzahlt, s. Seeliger bei Roscher I 670 f. Bei

ApoIIodor I 9,1. 2, dessen Bericht auf dieselbe Quelle zuriickgeht, wie der

desPaus. und des Philostephanos bei Schol. Hom. II. VII 86 (s. Bethe Gene-

thliacon Gott. 44 f.) beredet Ino, um die Kinder der Nephele zu verderben,

die Weiber des Landes, den Weizensamen zu rbsten; es entsteht Hungersnoth,

von Ino bestochene Gesandte bringen den Bescheid von Delphi, Phrixos mtisse

geopfert werden, allein Nephele rettet die Kinder durch den goldvliessigen

Widder. Spliter aber tbdtet Athamas, durch den Zorn der Hera wahnsinnig

geworden, den Learchos, wahrend Ino sich mit Melikertes ins Meer stiirzt.

Es wird also bei Paus. (Xqexui Ss xal) und ebenso bei Philostephanos der Ver-

such gemacht, das Vorgehen des Athamas gegen Ino und ihre Kinder ethisch

zu begrunden.
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ebd. >.£-|f£xai tisv — Bpaaai, Xe^siczi tl cuq, Wechsel der Konstruktion trotz

der Anaphora, vgl. zu S. 1,18.

S. 113,6. i^£V£x9^£vxo(; — xou xcaBd^, vgl. II 3,4, Luc. Dial. mar. 8,1 u. 9,

Philostr. imag. II 16, Pind. Schol. Isthm. Hypoth. p. 515 B., Tzetzes Lyk.

]07. — Zum^,Gen. abs. vgl. zu S. 14,4.

S. 113,9. In T^YVjvxo. welches Haupt glaubte in ^(rjvxai verbessern zu

sollen, liegt angedeutet, dass Paus. an Ort und Stelle Kunde von der That-

sache erhielt; er denkt sich in die Zeit, da er dieselbe vernahm, vgl. Heber-

dey a. a. 0. 23; dieser Auffassung steht durchaus nicht im Wege, dass

Paus. mit dem Praes, vojutouai fortfahrt, vgl. z. B. VIII 9,10 ix’ iixou Exijiwv

~ v£|jLouaiv, III 18,8 £oxyjx£i — iaxiv — £<3xy]/£v. Paus. braucht in prae-

sentischem Sinn haufig, wie Herodot, s. z. B. III 18,1. 6. IV 5,5. V 12,1.

VI 13,2. 21,1. VIII 54,7. X 6,5. 32,7, Her. I 126. II 40. 69. 72. 115.

S. 113,11. Bei Diod. IV 59 erscheint X£Xo)vrj ais der Fels, von dem

Skiron seine Opfer ins Meer stiess; vgl. Str. IX 391, Plut. Thes. 10. Die

Weiterbildung der Sage, welche Paus. hier giebt, findet sich auch bei Schol.

Eur. Hipp. 979.

S. 113,13. xddai; ioixdxac lyouai xaiQ cpdbxoac, diese Behauptung beruht nach

einer Mittheilung von Prof. A. Lang auf ungenauer Beobachtung : die Ftisse

der beiden im Mittelmeer vorhandenen Arten der yyXoivai D-aXaacjiai, Dermato-

chelys coriacea (Lange 2 m) und Thalassochelys"corticata (Lange 1,25 m), sind

in Flossen umgewandelt und gleichen den Fussen von Sirenen, Delphinen oder

Walfischen. Dagegen haben die Sumpfschildkroten (Lange 21—26 cm) die

Ftisse vonRobben oder Seehunden, d. h. die Zehen sind durch Schwimmhaute

verbunden.

S. 113,15. Tempel des Zeus Aphesios; Paus iiihrt, wie eine Ver-

gleichung dieser Stelle mit der II 29,7 sq. erzahlten Legende zeigt, den Bei-

namen des Gottes auf Sendung von Regen zurtlck, er ist aber zu deuten ais

Beschtitzer glticklicher Abfahrt, s. Preller-Robert S. 118 A. 3. Eine dritte

Deutung Et. magn. p. 176,32: Acpdaioc; Z£uc iv ’ApY£i xi^jiaxoa- dpyjxai U, 6'xi A£u-

xotXtojv .... £x xou xaxaxXuajxou. Die Reste des Tempels sind im Jahre 1889

wieder aufgefunden worden, s. Philios und Lolling ’EcpYjit. dpy. 1890,

46 u. 55.

S. 114,2. xpo£X0-ouai. Be £<; x6 xpoaoj — ivxau&a «xo9-av£tv, ahnlich erzahlt

Apollodor II 8,1, nur ist es wie bei Diod. IV 57 Hyllos, der Eurystheus

erlegt, dagegen wieder lolaos hei Pind. P. 9,137 mit Schol. In den Hera-

kliden des Bur. wird Eurystheus bei den skironischen Felsen von lolaos ge-

fangen, ais Gefangener nach Attika geftihrt und von Alkmene dem Tod

tiberliefert, v. 859. 928 ff. Nach Strabo endlich VIII 377 fallt Eurystheus

bei Marathon durch lolaos und liegt sein Rumpf in Gargettos begraben, der

Kopf in Trikorythos bei der Quelle Makaria an dem Orte, der darnach

Eupuo^£(bc; xsfaXvj genannt wird.

J. s. Preuss, Berlin W., Leipzigerstrasse 31/32.



Nachtrage.

S. 137 zu S. 5,20. Bei den Ausgrabungen im Winter 1895/96 ist man

dstlich vom Kolonoshiigel auf die Fundamente zweier Gebaude gestossen, von

denen die nordlich belegeuen der Kdnigsballe zugewiesen werden, s. Ddrp-

feld im Berliner Tageblatt f. 1896 N. 159 (mit Skizze).

S. 170 zu S. 17,7. Nach einer Mittheilung Ddrpfelds im archaeol.

Institut in Athen hatte sich auf dem in Paris aufbewahrten Plan von Athen

aus dem 17. Jahrh. (dem sog. Plan der Kapuziner) nachweisen lassen, dass

die auf einigen spateren Planen westlich von der Akropolis verzeichnete En-

neakrunos mit Ruinen eines Theaters in der Nahe auch dort ursprunglich

angegeben gewesen, aber spater ausradirt worden sei. Ddrpfeld erkennt in

diesen Ruinen das von Paus. nahe bei der Enneakrunos erwahnte Odeion, A.

M. XX 510.

8. 196 zu Gap. XV. Vgl. Robert Die Marathonschlacht in derPoikile

und Weiteres uber Polygnot, 18. Hallisch. Winckelm. Progr. (Halle 1875);

die Schrift kam leider zu spat in unsere Hande, sodass wir sie nur noch fiir

die Gemalde der Pinakothek benutzen konnten.

8. 198 zu S. 32,19. Robert S. 12 A. 12 widerspricht der Annahme

Wachsmuths, dass der Hermes agoraios nur eine Kopie des urspriinglichen

Bildwerks gewesen sei.

8. 199 zu 8. 32,21. Die Ansicht, dass Peisianax nur der Vorsitzende

der Baukommission gewesen sei, hat Robert 8. 8 A. 6 zuriickgenommen.

Ebd. nimmt er an, dass der Bau der Halle begonnen wurde, ais Kimon noch

in Athen war, die Ausmalung aber zwischen 460 und 457 falle, also in die

Zeit von Kimons Verbannung. Ihre Gestalt denkt er sich (S. 10) ais die

einer hinten geschlossenen, vorn durch Saulenstellungen geoffneten Halle mit

zwei im rechten Winkel vorspringenden SeitenflUgeln.

S. 200 zu S. 32,22. Gegen die Einwendungen von Judeich und

Furtwangler vertheidigt Robert S. 4 ff. seine chronologische Fixirung der

Schlacht bei Oinoe in eingehender Weise. Die Darstellung denkt er sich

(S. 12 f.) ais grosse geschlossene Kampferreihen, wie auf korinthischen Vasen,

dem Nereidendenkmal und dem Heroon von Gjdlbaschi, dabei die Nymphe

Oinoa (S. 7) und andere Gottheiten.

S. 201 zu S. 32,25. Ueber die Amazonenschlacht der Poikile handelt

Robert ebd. S. 13 f., woselbst auch seine A. d. I. LIV 285 aufgestellte

Behauptung, dass der sprichwdrtliche Butes (s. zu S. 37,13) sich auf diesem

Gemalde, nicht in der Darstellung der Argonauten im Anakeion, befunden habe,

wieder vertheidigt wird.

S. 201 zu S. 33,7. Ftir die Marathonschlacht nimmt auch Robert

S. 15 drei Stadien an, die aber im Bilde nicht scharf geschieden waren; s.

die Tafel mit der Rekonstruktion von H. Schenck. Ais Maler betrachtet er

(S. 41 ff.) nicht den Polygnot, sondern Mikon und Panainos.
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S. 201 zu S. 33,8. Ueber deu Kampf der Plataier und Athener gegen

die Barbaren s. Robert S. 16 ff.

S. 202 zu S. 33,8. Ueber die Darstellung der Perser im Gemalde ebd.

S. 18; iiber Datis und Artaphernes S. 27.

S. 202 zu S. 33,12. Ueber den Heros Marathon und die anderen am
Kampfe betheiligten Gdtter und Heroen ebd. 29 ff.

S. 202 zu S. 33,16. Ueber Miltiades, den auch Robert der ersten

Kainpfszene zuweist, s. ebd. 17
;

iiber Kallimachos, den er in dem Kampf
bei der Plotte einreiht, und iiber seine Darstellung s. S. 19 ff. Ueber Kyne-

geiros, Aischylos u. a. ebd. 23 ff. — Die Gemalde werden S. 44 so vertheilt,

dass die Schlachten von Oinoe und Marathon an den Seitenfliigeln, die

Amazonenschlacht und die Iliupersis an der Mittelwand sich befanden.

S. 206 zu S. 35,14. Ais Zeit der Brbauung des Theseions nimmt

Robert S. 52 die Eroberung von Skyros 476/5 an, mit Wilamowitz
Aristot. u. Athen I 146, 157, 269, II 299.

S. 207 zu S. 35,14. Ueber die Gemalde im Theseion handelt Robert

S. 46 ff., wo die Verbesserung bei Harpocr. v. von h 0y]asco(; tsp(f)

f. £v ^yjaauptj) gegen Curtius Stadtgesch. 132 und Ghirardini Rendiconti

deir Accad. dei Lincei 1895 p. 98, die die Ueberlieferung halten wollen, ver-

theidigt wird. Piir den Maler der Amazonomachie und der Kentaurenschlacht /

halt erPolygnot, gegen Graf, der (bei Pauly-Wissowa I 1778) die Amazonen-

schlacht dem Mikon zuweist, ebd. S. 47 A. 2; iiber die Darstellung der

Amazonenschlacht S. 48.

S. 207 zu S. 35,17. Ueber die Kentaurenschlacht ebd., mit Verweisung

auf Vasenbilder, die durch dies Gemalde beeinflusst scheinen.

S. 207 zu S. 36,2. Ueber die Theseusdarstellung ebd. S. 50 ff. und

gegen Ghirardini, der a. a. 0. 86 ff. den Zusammenhang des Bologneser

Kraters mit dem Gemalde des Mikon leugnet, ebd. A. 8. Ais Entstehungs-

zeit der Bilder werden S. 52 die Jahre 474/3 angenommen (Milchhofer A.

Jb. IX 72 die Zeit nach 470 oder 468).

S. 209 zu S. 37,13. Ueber die Gemalde im Anakeion vgl. Robert
S. 53 ff., ihre Entstehung versetzt er in die Zeit zwischen 474 und

460. Zur Darstellung des Leukippidenraubes werden die Vasengemalde

herangezogen; zum Argonautenbilde s. ebd. 61 f. (iiber Butes s. oben

zu S. 201).

S. 211 zu S. 38,3. Ueber das Prytaneion vgl. Gruppe in Mulier,

Jahresber. f. 1895, III 218.

S. 218 zu S. 49,4. Ueber den Apollon Delphinios vgl. Gruppe ebd.

195; zum Delphinion ist noch nachzutragen Maass de Lenaeo et Delphinio

Greiffsw. 1891.

S. 240 zu S. 48,17. Ueber die Lage des Tempels der Aphrodite

Pandemos (am siidwestlichen Abhang der Akropolis) s. Ddrpfeld A. M.

XX 511.



Druckfehler.

S. 6 fehlt am Rand bei Zeile 3 die Paragraphenbezeichnung 2; statt 2 bei

Zeile 9 ist 3 und statt 3 bis Zeile 21 ist 4 zu setzen.

S. 7 1. 5 st. 4 am Rand.

S. 13 Z. 23 1. ^uva^tecoi; st. Buv[ias(«(;.

S. 15 Sp. a Z. 9 sind die Worte coni. F (nicht e coni. F) in Kommata zu

setzen.

S. 17 Z. 2 a. R. fehlt 5.

S. 24 Z. 17 1. dSuvazoi st. aBuvatov.

S. 25 Sp. a Z. 4 V. u. 1. dXlo xi.

S. 27 Sp. b Z. 6 V. u. dele Vn.

S. 29 Z. 18 a. R. 1. 9 st. 8.

S. 37 Sp. b Z. 5 V. u. dele 21.

S. 38 Sp. b Z. 1 V. u. 1. osixvuvxai st. Seixvvxau

S. 39 Sp. a z. 9 V. u. 1. x^v st. x-^v.

S. 40 Z. 10 1. zapyj'(s xov opocpov st. xov opocpov irap^ye.

S. 42 z. 11 fehlt a. R. 2.

S. 44 Sp. b Z. 3 l 12 st. 11.

S. 45 Sp. b Z. 3 1. £Tci st. i%i.

S. 58 Z. 13 1. OrjPaiojv st. GrjPcauiv.

S. 59 Sp. b Z. 10 1. N Pa, B’ ojuo? Lb, xa&elXe os ou-coQ La Pd Fa.

S. 63 Sp. a ist Va vor Pa zu streichen und vor ad marg. zu setzen.

S. 67 Sp. b Z. 4 fehlt 8 vor i^ievca.

S. 67 Sp. b. Z. 5 ist statt 8 ein Strich zu setzen.

S. 71 Z. 7 1. Asa^poc; st. Aiap-(o<;.

S. 73 Sp. a Z. 4 ist a in Pacd zu streichen.

S. 82 Sp. b Z. 3 ist bei Pb einzuschieben Lb.

S. 85 Sp. a Z. 8 1. X K st. A K.

S. 86 Z. 8 1. Ata^vjxaooo st. Aiaxrjxa^oo.

S. 112 Z. 5 am Rand 1. 6 st. 7. Z. 16 ist am Rand 7 zu schreiben.

S. 183 Z. 14 V. u. ist II einzuschieben vor 1,7.

S. 313 Z. 13 V. u. 1. 8 sc£ st.
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Athen und Umgebung.





Tafel II.

Die Agora vcn Athen
nach der Reconstruction von E. Curtius.
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Taf. III.

nach der Reconstruction von K.Lange.
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Tafel VI.

Die Agora von Athen
nach der Reconstruction von J. Harrison.
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Tafel X.

Akropolis von Athen
Durchschnitt von N. nach S. (nach Curtius).





Tafel XI.
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DES

PAUSANIAS BESCHREIBUNG
VON GRIECHENLAND

MIT KRITISCHEM APPARAT

HERAUSGEGEBEN

VON

HERMANN HITZIQ,

MIT erklArenden anmerkungen versehen

VON

HERMANN HITZIQ UNI) HUOO BLUMNER.

ZWEITER HALBBAND.

MIT VIER TOPOGRARHISCHEN UND ZWEI MUNZTAFELN.

BUCH II: CORINTHIACA.

BUCH III: LACONICA.

LEIPZIG 1899.

O. R. R E I S L A N D.



PAUSANIAE
GRAECIAE DESCRIPTIO.

EDIDIT, GRAECA EMENDAVIT, APPARATUM CRITICUM

HERMANNUS HITZIQ,

COMMENTARIUM
GERMANICE SCRIPTUM CUM TABULIS TOPOGRAPHICIS ET

NUMISMATICIS ADDIDERUNT

HERMANNUS HITZIG ET HUQO BLUEMNER.

VOLUMINIS PRIMI PARS POSTERIOR.

ADiEcrr

LIBER SECUNDUS: CORINTHIACA.

LIBER TERTIUS: LACONICA.

LEIPZIQ 1899.

0. R. R E I S L A N D





Ais die Unterzeichneten vor zwei und einem halben Jahr den ersten

Halbband dieses Werkes herausgaben, durften sie ihr Unternehmen mit dem

Hinweis auf die Thatsache rechtfertigen, dass seit sieben Decennien kein

Kommentar zu Pausanias mehr erschienen sei. Diese Rechtfertigung hat

heute keine Giltigkeit mehr, nachdem wir im letzten Jahr durch Frazers

sechsbandigen Pausanias iiberrascht worden sind. Mit Recht ist dieses vor-

treftliche Werk von allen Seiten freudig begriisst worden; mit ganz besonderer

Spannung aber haben es die Unterzeichneten zur Hand genommen : waren sie

doch vor die Frage gestellt, ob die Fortsetzung ihrer eigenen Arbeit nun-

mehr noch angezeigt sei.

Dass wir diese Frage bejahen zu durfen glauben, sagt das Erscheinen

dieses zweiten Halbbandes und soli mit ein paar Worten motiviert werden.

Frazer, der in erster Linie fiir Studenten, dann aber fiir ein weiteres

Publikum von Gebildeten schreibt, behandelt mit ungemeiner Ausfiihrlichkeit

und oft weit iiber den Rahmen dessen hinausgehend, was die zu erklarenden

Stellen an sich nothwendig erscheinen lassen, namentlich geographische, topo-

graphische und archaologische Fragen; viel weniger eingehend sind die

mythologischen Ausfiihrungen, die manches unerledigt lassen, was zu be-

sprechen war und mehr noch ist dies der Fall in den Notizen zu den

historischen Abschnitten; hier bleibt vieles unerklart, was unseres Erachtens

erklart werden solite; dass endlich Bemerkungen zur Sprache des Pausanias

ganzlich fehlen, ist zwar selbstverstandlich, da an Stelle des griechischen

Textes eine englische Uebersetzung tritt, hat aber doch fiir ein gelehrtes

Publikum die Bedeutung eines fiihlbaren Mangels. Wir glauben also,

unbeirrt durch das Erscheinen des Frazer’schen Werkes an dem unsrigen

weiter arbeiten zu sollen, und indem wir durch Weglassung an sich inter-

essanter, aber keineswegs nothwendiger Exkurse grossere Klirze anstreben,

den griechischen Text in revidierter Gestalt geben und im Kommentar, so

weit das mdglich ist, nichts der Erklarung Bediirftiges unerklart lassen,

eine niitzliche Arbeit zu liefern, die auch jetzt noch Anspruch auf Existenz-

berechtigung erheben darf.

Der vorliegende Halbband urnfasst nur zwei, nicht drei Biicher, wie

in der Vorrede zum ersten in Aussicht genommen war; der Grund liegt
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darin, dass der Kommentar grdsiser wurde, ais wir seiner Zeit glaubten

atinehmen zu sollen; mit Einwilligung des Herrn Yerlegers soli das ganze

Werk, statt in vier, in sechs Halbbiinden erscheinen, von denen der dritte

Buch IV und V, der vierte VI und VII, der fiinfte VIII nnd IX und der

sechste Bach X nebst einer Einleitnng und den Registern bringen wird.

Zu Buch II und III wurden vollstiindig verglichen die Handschriften

Pacd La R Mo Phrah, ferner wurden nachgesehen sammtliche Angaben in SW
iiber die Lesarten von Vab — eine keineswegs iiberfliissige Arbeit — dazu

eine grossere Zahl einzelner Stellen in Vn Fa. Was sonst aus Handschriften

angemerkt ist, stammt aus dem kritischen Apparat von SW.
Ueber den AVerth und das gegenseitige Verhaltniss der Codices hat sich

die Einleitung zum ersten Buch verbreitet; die Beobachtungen, welche bei

der Bearbeitung von Buch II und III gemacht wurden, haben die dort nieder-

gelegten Ansichten im wesentlichen bestatigt. Namentlich hat sich ais richtig

erwiesen der Satz, dass fiir den Herausgeber ein auf Abwagen der einzelnen

Lesarten bernhender Eklekticismus zu beobachtcn sei. Im Einzelnen ist

hervorzuheben, dass bei La in dieseu beiden Biichern wenig Gutes zu holen

war. Bekanntlich hat Schubart dieser Handschrift nur fiir die mittleren

Biicher hervorragende Giite ziierkannt, weshalb er von L. Dindorf in den

Jahrb. f. Phil. 1869 (XXXIX) S. 592 getadelt wurde; in der That gesellt

sich La ganz aulfallend hiiufig zu Pa A^b, womit er nicht in die beste Gesell-

schaft gerath. Nicht minder haufig finden wir Pc mit Pd Ag verbunden,

wozu dann sehr gewohnlich noch Lb A^n kommen; sehr oft haben diese codd.

allein das Richtige (s. z. B. 425,18. 447,1. 451,12. 458,16. 460,20. 468,7.

478,2. 666,17. 679,3. 710,16; 392,16. 396,18. 418,18. 667,7. 679,16. 685,5.

705,7. 718,17), jedenfalls sehr viel haufiger ais La Pa A^b (vgl. 426,15. 663,4.

667,19. 674,7); wo daher zwei gleich gute Lesarten vorlagen, ist derjenigen

von Pcd Ag der A^orzug gegeben worden (s. z. B. 421,18. 424,16. 425,8. 9.

431,17. 440,21. 448,8. 454,16. 664,13. 665,13. 671,3. 676,5. 682,13.

697,14. 722,5. 723,4. 15. 726,2.). — Eine Verbesserung erfuhr der Apparat

dadurch, dass die auf die Zeilen des Textes verweisenden Zahlen jetzt

kraftiger hervortreten; auch ist manche vverthlose Abweichung in dieser oder

jener Handschrift, wenn es sich um offenkundige, etwa durch den Itacimus

veranlasste Schreibfehler oder vereinzeltes v ephelkystikon, das z. B. in Ag A^b

immer wiederkehrt, handelte, unterdriickt worden.

Auch diesem zweiten Halbbande Nachtrage, zumal aus der seither er-

schienenen neueren Litteratur, hinzuzufilgen, unterlassen wir lieber, obschon

namentlich fiir Athen und seine Denkmaler theils durch Ausgrabungen,

theils durch topographische und archaeologische Untersuchungen ziemlich

viel neues Material hinzugekommen ist. AA^ir halten es aber fiir besser,

diese Nachtrage zu unserem Kommentar nicht zu zersplittern, sondern am

Schluss des Ganzen im Zusammenhange zu geben. Nur wcllen wir es nicht

unterlassen, zu der Exegese von Korinth hier auf die wahrend des Druckes

erschienenen Mitthellungen iiber die Ausgrabungen der amerikanischen Schule

im Americ. Joiirn. of Archaeol. 1897, 455 ff. (besonders iiber das Theater

S. 481) hinzuweis^n.
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Was die Tafeln anlaiigt, so siad wir fiir die Ueberlassung der Oliches

von Taf. 12—14 Herrn Prof. Chr. Belger zu besonderem Danke verpflichtet,

wie derselbe auch durch briefliche Mittheilungen uns bei Abfassung des

Kommentars zu den Alterthiimern von Mykenae in freundlichster Weise
mit seinem Rathe unterstiitzt hat. Far Taf. 15, den Plau des Hierons von

Epidauros, hatten wir zuerst die Tafel aus Kavvadias’ Fouilles d’Epidaure,

mit bereitwilligst ertheilter Erlaubniss des Herrn Verfassers, reproducieren

lassen. Ais aber Frazer in den Nachtragen seiner Pausaniasausgabe einen

neuen Plan brachte, auf dem die Ausgrabungen bis zum Jahre 1895 ein-

gezeichnet sind, mussten wir von jener Tafel Abstand nehmen und ersuchten

dafUr Herrn Frazer um die Erlaubniss, seinen Plan unserem Kommentar bei-

zufiigen, die dann auch freundlichst ertheilt wurde. Darnach ist Taf. 15

(mit Veranderung der englischen Legende in deutsche) hergestellt. Erst vor

kurzem ging uns die Mittheilung zu, dass Herr Kavvadias in der demnachst

erscheinenden zweiten Lieferung der Fouilles d’Epidaure einen neuen Plan

bringen werde, der ebenfalls bis auf die Gegenwart reiche, sich aber vor

dem Frazer’schen durch genauere Maasse und grossere Zuverlassigkeit aus-

zeichne. Leider konnten wir, ohne den Druck, der fiir das zweite Buch

iiberdies schon fertig war, zu lange hinzuhalten, das Erscheinen dieses neuen

Planes nicht mehr abwarten. Satz und Druck dieses zweiten Bandes haben

sich ohnehin, obschon ohne Yerschulden der Herausgeber, ein volles Jahr

hingezogen. — Die beiden Miinztafeln 16 u. 17 endlich sind, wie die erste,

von Herrn Dr. Imhoof-Blumer nach unserer Auswahl zusammengestellt

worden, wofiir wir ihm auch an dieser Stelle unsern besten Dank aussprechen.

Es muss'bemerkt werden, dass einige Miinztypen von Taf. 17 bereits zum
Kommentar von Buch IV gehbren

;
ais die Tafeln hergestellt wurden, lag es

noch in unserer Absicht, dem urspriinglichen Plane gemass, auch dies Buch
in den zweiten Halbband mit aufzunehmen. — Schliesslich sprechen wir

Herrn Prof. Dr. W. v. Wyss, der uns bei der Korrektur des Textes der

Korinthiaka unterstiitzte
,
auch an dieser Stelle unsern Dank aus.

Ziirich, im Marz 1899.

H. B 1 ii m n e r.H. H i t z i g.



Abweichungen von der Schubarfschen Ausgabe.
(Der Schubart’sche Text steht in Klammern.)

B u c h IT.

1.1. xa ([xcf] —
'fs (It*D* «vwxto&cc. (avoixiaai), — auioD autou).

3. Xfiacp-^vai Oaiav cpaai (xpacp^v/xi cpczai). — xal xo i; x^v ov xa.6xr^v iaxlv (y.axd xo

ixvjv * * * xctuxYjv ioxtv sp7ov). 4. s(p’ c£ux'^v (ix’ auxf^. 6. xo^s (xo os). 8. xpo; Xijxsaiv

(xoiixcaviaiv).

2.1. 6X\o ispov (akXo). 5. oxsppaXXsa^}»'. (uxspp<zXsoJ}«i). — ooxoj^ (ouxtu). 7. '(pd/hm

('fpacpuj).

3.2. i^iouaiv (iaiouaiv). 3. uxo xoD ooaxo; (uxo uoaxo;). 5. xo d'(aX^a x:^^ ’Apx.

(xo «(. xo xyj; ’Apx.). — xat' ol (xal 6). — xo u^wp (xo uoojp ot). G. vaov (vaoc). —
’AxdXXtovo;' (’AxdXXojvo;,). — dvo^axa ([(bv] dvdixaxa). — stvsxa (svsxa). 11. adxr^v

(auxd). — sivsxa (svsxa).

4.4. ’Avxaa3ou (’Avxaaou). 5. dvoM.aCoixo (dvojiaCoix’). 6. [auxcbv] (auxojv). 7, Xt&ou

(Xib-n)v).

5,G. xal lIsXoxovvr]aou xs (xal II. os). 8. Xpuaopd-/; (Xpuodpihj).

6.2. Adx(|) c?dsX(p<p dvx'. (Auxov dosXccdv dvxa). 7. TXXibo; (XuXXioo;).

7.1. dxoypdxo) os xd "OjJLTjpo) XsXsYp-ivov (dxoypolxo ds xtj) '0|j.T^pw XsXs‘fp.svip).

2. odx ior/dxi (soixdxi). 5. [xadxa; xd; •|'uvatxa; Xs'(ou3'.v] (xauxa; xd; *(. Xspuaiv).

9.3. (po'(6vxa ((psu‘j'ovxa). — xpiuxa (xd xpwxa). 4. sTvsxsv (svsxsv). — Mixtwva

(Mixojva). 5. [6 vsd)Xspo; x. <I). x.] (6 vscdxspo; x. 4). x.).

10.1. s; X'.xu(jL)vtav (iv Xixoojvia). — '^HpdxXsta ('IJpdxXsiav). 3. ’A‘fr|3ixXso’j;

(’AYaaixXsou;). 4. xXrjOtov ds auxoD [ds] dT.Xo; saxlv (* * ds adxoj dXXo; S3xlv). — s3xi

xpo3suys39m (xpo3sdys3l)ai). 6. xot; [x;^;] dpod; (xot; x*^; dpud;).

11.1. xspauvot 6 9-sd; auxov (xspauvoT; 9-sd; auxov * *
*). 6. olxsxai (txixai). — d

d’ dv ((D d’ dv). 7. ya|j.a' [ds] (yairal).

12.2. ’Ap‘(ovauxa; (’Api3xovauxa;).

13.4. txsxa; (oixsxac). — ante scp’ dx(|) et post Xd'jo; signa parenthesis posui.

5. xaidd;' (xaidd;,). — d^aXua, scpatvsxo (d’Y0!Xiia d scpatvsxo). — syo)v (syov). 6. doxiad)-

xaxoi (doxuicuxaxa).

14.4. [xapa]9-susvo; (xapaDsjJLsvo;),
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15.1. o’ ic; (Bs iq). — toDto xi iaxi (xotj-co x’ saxi). 2. oy-q]iaoi (oY^jJ-cixi). 6. [xat

xov ’'Ivctyov xoxajJLov] (xat xov ’'Iv. irox.).

16.1. os ax’ (B’ dx’). 4. ’AxouaiXa(.|j (’AxouaiXaou). 7. Aqia&oq. xal ’HXsxxpa
* * * lIuXizB^f] (AqiaOoq, * * * • IIuXaB^).

17q. uxsXsixsxo (uxsXixsxo). — 0 Xuyvoq xpo xojv oxscpavojjJiaxoDV t^xxo (o Xuyvoq

xpuixov axscpavo)|j.ax(uv -^'xxsxo).

18.1. ’A9'rjvca'oiq -j- Ilspascoq (’AB7]vai'oiq Ilspasioq). 2. aacpojq (aaipsq). 3. syov xo

ovop. (xo ovojia). — xaf)a (xaHotxsp). 4, ’Ap'csiou (’'Ap]ou).

19.4. saxsau)v (xpoaxsatbv). 7. o 9-povoq (po&poq). 8. sv xipBs (xipBs).

20.4. x-(j [J-dy-q (x^q xaxscpu-^ov (xaxscpsu^ov). 9. s-qoq qivovxo (* * qivovxo).

10. xal ouxiu auvslq (xal auvslq).

21.2. xou Btavxoq (xouq Biavxoq). 4. xo oixoBojXYUxa (otxoBo'piy]{j,a). 9. X'^q xapa. x'(j

9-S(p xapS-Evou (xapa x^ 9s(« x'^q xapQ-svou). 10. [v^ oi Xoixol] (rj oi Xoixol).

22.2. xapajxsvsiv (xapajjisvsiv). 3. xov TdvxaXov (TavxaXov). 4. IIoasiBwva cpaaiv

(IIoasiBuiva). 8. Mo&covoq !*. (Mo&wvoq.). 9. xal Ilavta (Kaxavsia).

23.1. KoiXt^v xaXoujj.svY]v (xaXouijivyjv KoiXyjv). — xotq Bsppiaaiv (Bsp|j.aaiv), 2. oibs

xv]v (oij^si
* * xsiv). 8. s8-ai}>sv (sBa^av). — xspaptsdv (xspa|j.sav).

24.1. Bs xal vaoq (Bs [xal] vaoq). 6. 'qo'q (Byj). 7. sxsi xqQ spBo|X7]q xal sixoaxi^q

oX. (sxsi X'^q * * ’0XupixidBoq). — xaxapdvxi (xaxapdvxoq).

25.3. OivoTjq (x'i^q Oivoy]q\ 7. au|xpdXXsiv (aujJipaXstv). 8. xo Bs xsiyoq (xo oq

xsTyoq). 9. B’ sq (Bs sq).

26.4. Mupxiov (Mupyiov). — xoip.aivo|JLsva)v ([xuiv] xohj..). 7. sXQovxi sq AsX^ooq

(sq AsXcpouq sX9ovxi). 8. supiaxu) (ovxa) xd (suptaxuo xd).

27.1. dxoOvyjaxouaiv dv^pcoxoi (dxoDvvjaxouaiv), — [xov aoxov vo^Jiov] (xov auxov

vdjxov). 4. d&Xa (d9Xov). — xal xo 9-saxpov (xal 9saxpov). 5. xal xdXXoq (q xdXXoq).

7. sxoiyjas (ixor/jasv).

28.1. ol Xoixol f (ot Xoixol). 2. axpsxx)^q (Sxpsxx'^q). — aixiou [xouj xspiaq.

(aixiou xou xspiay.). 3. ’A'(pauo (’Ap'faup).

29.1. xdXsi * * xal (xdXsi xal). 2. vqoov xt^v (vqaov). 5. xal Bovdjj.sojq (v) Buvd-

p.S(oq). — acpiai (acpiaiv). 8. xdq stxdvaq (sixdvaq).

30,3.

d(pavq '^svsa9ai (ipaivsa9ai). 4. xauxd (xd auxd). 7. Ificpaia (Ooipata)

— '9rjps6siv xpofipqxo (^qpeuujv qosxo).

31.1. d'|'aXp.a (djdX[).axa). — sx Kp7]X-/jq (sx xq<; Kpyjx-^q). 3. oxia9sv (dxia9’s).

6. xal SajJiioiq (xal [6] Sa|Ju'oiq). 8. Xdpq o sq (Xd‘Coq sq). 10. xsp-siv (xo) pdxaXov (xsixsiv

pdxaXov). 11. Xpoaopoav (Xpuaoppdav).

32.1. [xai'] xaoxa (xal xauxa). — dxoxsipajxsvy] (xsipap.svy]). — sxsivoi (sxsivov).

6. xisaavxoq ’A97]vaiouq [Bs] jiaXioxa, Biapdvxoq Bs xal sq TpoiCvjviav. * * vaov 1'Boiq ’4aiBoq

(xisaavxoq * * * ’A9-rjvatouq Bs jidXiaxa. Biapdq Bs xal sq xqv TpoiCv^viav vaov iBoiq dv

’'IaiBoq. 10. Wupaiav (Ooipaiav).

33.2. cpaal Bs sxi
* * xal (cpaal Bs sxi xal). 4. xdvxaq (xdvxa).

34.1. oiqxcjv (Bisyyov). 2. o B’ s9a6piaaa (o Bs i9'.). 4. dv xoxs (Byj xoxs). 8, ' AXioDa»

C AXiouaaa). — Ilixuouaa (Ilixuobaaa). — ’Apiaxspdv (’Apiaxspdq).

35.3. saxrjxs (soxrpxsv). 4. x‘^ '9-sio
*

*, (xq dzw,).

36.1. iq dpiaxspdv (sq dpiaxspd). — [xal] sq (xal iq). 2. xoo [xs] (xou xs). 3. oia-

xdaioi f sq (Bidxoaioi sq). 4. sapaAXdvxiov (sapaXovxojv)., 5. bxsXlxovxo (uTusXnrov),

37.2. Exspa>9'i B’ sv vaio (sxspip Bs vatp). — xo sirl (stcI). 5. ripdau|j.vov (IldXujivov).

38.3. aTCocpaqojv (sTcicpaqojv). 4. B’ sysxai (os sysxai). — BsvBpa sXaiaq |j.dXiaxa

(BsvBpa, sXaiaq |j.dXiaxa,). 5. qxzipjov dx' auxrjc, {qxsipov * * auxv^q). 6. sv -iQ (sq r,v).
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Buoh III.

1.4. sivoft' ts (slvai ol). 9. (oovzkqKodzoay). — ypovov (api9^|j.rjv).

2.2. £v 'ffkv/da (iv [fi^] -qkv/.ia). — auxojv (auxuiv). 3. iyovxojv (sXovxojv). 4. 6 Au-

/oupyoc; (/al Aux.). 5. XaptXao; (X^piXXo;). 7. alXuic; (xc4 (zX/.oic).

3.4. iv x-^
7‘fl

(x-^
-p(i).

— ixt x-^ t>aX. (iv x^ &aX.). 8. o'jx<o (o-jxoj;).

4.4. siysxo (siAexo). 5. sXaps xo ^t<po; (iXa^sxo ^tcpouc). — ix xoD /jpoio; (i'x xs

y^pdjoiv). 8. Komma post zopuoy (post ovx(o).

5.1. xoT; Xc (xotc oi). — xojv dv3ioojv (dvsiowv). 3. iAyjXuO-si (iXyjXu^s). 4. xyjv xs

([xs] xrjv xs). — hrjyxla ([xct] ivayxia. 5. xd iv x^ (iv xf|).

6.1. BouuxoT; ivczvxtcf (Boiaixdiv iv.). — RpoczTC^YSv {d.Tzff^zv). 3. otost (slXs). — i;

“V'' y.wpav (ic; ytdpav). 8. A^uTUxauv (Aquzxiov).

7.3. TsYsczxixdv Xcdiov (TcYsaxdiv Trsd.) 6. W[aov/Kyiq (’AYyjaixX7^{;). 7. sivsxa (svsxa).

9. [xc4] izl {;/m lx\). — dxs (oxs). 10. odxo; 6 (ouxo;).

8 2. dXkrj ‘(3 {aXko [oij y^). 7. iir-^XSsv (is-^/jhv). — iYivsxo (iYtvsxo). 9. oux

sxstvoi; (sxcT). — (p9^spa^:ipdxou (cpt^spat^poxov). — xuxu>d|j.svov (xux(uo|iivoo).

9.2. civTtoj iicavrjxsiv (ixavyjxsiv). 3. ’Ap'.axo{i£vtdc(; (’Api3xoixr^vi'da;). 5. xXouxw xs

x<zt (izAouxo) yjA). 6. -Xstaxov xdx= (xdx£ xXsToxov). 7. i; xd irpoaui (xd lupoacj). — [xczt]

(ppov^acc. (xc4 (ppov^acti). 9. [<z'yovxs;] («yovxs;). 11. [scpd;] (acpd;). 13. o'jxoj (odxoi;).

10,8. Ilu^ast xodxi|), (lI-jQ-czsT, xouxo)),

11.1. «TToXs^aasvov (iinX^ttusvov). 2. |J'.0 '.0!''(ijv (Bid'.c<''ojv). 3. xyj lispt (i^spi).

6. -oXip-j (TcoXijK;)). 11. ivx-xyH^cf, 'iAh. A MoTpc<i, xcd "E^xia xoT; Aaxsecapvioi; ioxi xc/.t

Zsli; (ivx«u&c( ai iMoTpcc. * * * •/«' i'3Xiv -x xat Acxsdaiu-ovtoi;. ioxi x<zc Zsy;).

12.1. ’A(p£Xwdc( (’.\'.pix(z). 2. di iio». (d’ ijiot). — supiJlrp * * xc4 (sdpiB-r,’ [xaij).

3. xoD lloX. z«pd (x-xpoi: xoy lIoX.). 5. xol»; Tuvd. Twdct; (Tuvo. zcdda;). — [Toivczpiou]

(Tcav»p(ou). — irovoixaCouolv. od (i-xovoixc<!^ou3'.v
* * * od). 6. yojpiov (a'jv^Xi)-ov) ^ouXsusd-

ixsvoi (yo>p['ov ^ouXsuaajxivou;). 7. ixsarjixyjvsv (i-s3r]ij,c('.v£v). 8. ’Axp>'x<z ('Axpstxa). — x^;

’A<p£x«fdo; (’A(psx«i‘do;).

13.1. ixivxoi (ixiv d/j). 2. (e'S’j'(oy). 3. KpioD (Ivpiou). 5. Aid; 6 Kcipv.

(d K«'pv.). — x«x4 ib^o; dyj xi <zpy. (xc<x4 d/j xi apy.). 7. .\s-jxi"idc; * xdz (.VsuxiKTTtds;.

xd;). 8. ''Aaio; (''Apsio;).

14.1. xiz'zarjrj:/.(jvxa y ixsotv doxspov (xvsXoaivou ix HcpixoxuXd)v xoD llauaotvtou

Xcixcfi’ xiTxcii di xal (x£33xpcfxovxo! ix£3iv daxcpov ctvcXojxivou ix HspjxoKuXdjv * * xoD llau-

aavtou xsixai [di] xal). 2. ’l330)p!'<z; ('laoidpa;). 3. iyivovxo oi vixcii (rfivovxo vixca).

4. .Vcizvdp!;
yj xoD (r[ xod). 5. 'Epixidvr, ("Ep|xidvi). 6. iaxiv (iaxiv). 7. ixovo|xci!!o';3i

(iTCovo|xc(!^otJ3iv). 8. ixaxip^ (ixcix£pc<). 9. xc<i r^ xtLv (xc/1 xdjv).

15.1. ’Evap3(pdpou ('Evftpcacpdpou). — ^i^pou (^ds^pod). 3. sivsxa (ivsxa). — i;

^TOpxTjV (iv ^zapxr,). 6. drAo xod H/^p« (ot-rd Byjpa).

16.1. ?£pa3C£|xivr^ (tspto3C({xivyj). 5. xdv xucpov *j* (xdv xDcpov). — xd ix (ix). 6. oi

xob ’Ap. (ot ’Ap.). — KXsc3Xwva'0)v *] (KXc=3Xojv(Z[('jv). 8. Ka-Tccidoxs; (KaTtiraddxca).

— ’Avdu'xido;, 'ADr^vaioi: ('Avcaixido;. ’Al>r,v.). — Mi^dw; (Mr[d(|)'). 0- uapxupsi (jxapxdpta).

— /at ot ix (xai ix).

17.1. [y^j ctxpd-oXi; (ctxpo-oXi;). 4. iv di xr; - 3Xoa (i; di x/^v 3Xoav).

— a|xtpoxip(')v (xiuv aixtpoxipovA. 5. xa; i"t (i~t). 7. apxi3si txoi (dpxi3ojxai).

18.4. t£pti)|xiv-/jv (t£p£t;oixivr,v). 6. adxtd (adxf,). 8. ’Atppodixr,v x/^v -apd (’Acppo-

dtxyjv xrapa). 9. xat xdv D-pdvov (r^ xdv llpdvov). 10. o”i3H-£v (dxitso)). 11. 'atda ixi dvxa

(TCaida ixi [dvxa]).

19.4. Nixodyjuoo (Nixojxyjdou;). 7. xodxd i3Xi jxiv (xoDxd i3Xiv). — xd di dy. (~d

d’ dY-). 8. 8-/)ptxav (H-/;p£ixdv). II. auxT^; (,adxy^). 12. -apaxcxdyllai (zpoxsxdyilai).

20.3. t£pa3a|xivou (icpc)3aaivo’j). — [xcj vad; (x= vad;). 4. [lldsivj (lldsiv). 6. ijxvr^-



XI

aovsuxsv (i|JLV'/jp.ov£ua£v). 9. ajj.uv£rv {d\i6vz\v). —
[
01

]
ou tcoXu, af>y<ztov daxipujy

(di ou xoX'u * * dpy^aiov, ouq doxipujy).

21.1. £cp’ auxoo (ix’ autou). 2. Aa'(xla (Aay/.eicf). 4. 0£ ic; (i£ xczl i;). —
[
7
^]

xojuv] xaXoujidvT] Kpox£«i. i/j Xi9'. oiyjxouaa y ('/j xojjxt] [xaXou|JL£v/i] * * KpoxsaTc. 7]

Xi9’. oiTjxousa) 5. Au‘(£i'a; (Aujstdz). 9. ripovxc/. (ppovia). — xovxov (xoXxov).

22.2. 0£jjuoo(; (0£X'ooc). — axaoia (axaotouc;). 7. X£Xoiyj|j.£vou (x£Xoi.y|jjivyj). 9. ~d

£v xw '(. xijJL. (iv xtj) ~d x^j..). 13. ’4aioo(;.
* * ip£i'xia (’'IoiBoq. Ip£txia).

23.2. X£pioixouaiv ou izoXkoi (x£pioixoDa'. xoXXot). 4. xojv dvBpdiv (ocvopuiv). — ndyxa

0£ xa avall. (xavxa o£ c?v(z9'.). — ’Exio7]Xiov oid xoDxo (oia xouxo ’Exio7]Xiov). 11. MivctW

(Mivtoa).

24.2. ixaxdv xou xou). — axTjXaiov (Sx7]9aiov). 4. dvojJLaCoixdvyjv (dvop.aCopL£vc/.q).

25,1. 'mxd xoDxov (xczx’ auxdv). — otpycttov * * axojxipoj (dpyotov dxojxspco).

4. vad; f (vczdc). 6. xdAXa (xd dlXa). — xdv dvO-pojxw [dvxa] (xy dvUpojxto dvxof).

7 . 0£ £v
(
0 ’ £v). — xdv xczid) (xoj xcadi).

26,6. Ypdcl^o) ('(pdfoi). 7. i^Tjxovxcz (x7.t k^rf/,ovxa). — xctt t£pdv (tspdv). 9. £upa<39w

(sdpsoO-ai). 11. £0X 1 xal iv (ioxtv, ** iv). — KXczia; t£pdv xcd (KXcaag xal).

0



Verzeichniss der Abkiirzungen

Zu den auf S. XXII fg. des ersten Halbbandes verzeichneten Werken,

die in der Regel nur mit den Autorennainen citiert werden, kominen hinzu:

Fiir sammtliche iibrigen Biicher:

Dodwell, Classical and topographical tour through Greece, London 1819

(citiert nach der deutschen Uebersetzung von Sickler, Meiningen 1821).

Fiedler, Reise durch alie Theile Griechenlands, Leipz. 1841.

Frazer, Pausanias’ Description of Greece, Lond. 1898.

Gerhard, Griechische Mythologie, Berl. 1854.

Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte (Bd. V 2 von

I. V. Mulier, Handb. d. klass. Alterthuiuswissenschaft), Miinchen 1897.

Heberdey, Die Reisen des Pausanias in Griechenland (Heft X der Abhandl.

d. arch.-epigr. Seininars zu Wien), Wien 1894.

Neuinann-Partsch, Physikalische Geographie von Griechenland, Breslaul885.

Usenet', Gbtternamen, Bonn 1898.

Vischer, Frinnerungen und Eindriicke aus Griechenland, Basel 1857.

Welcker, Tagebuch einer griechischen K^^lse, Berl. 18(i5.

Wernicke, De Pausaniae studiis Herodoteis, Berl. 1884.

Fiir Buch II— VI 11 (Peloponnes):

Boblaye, Recherches geographiques sur les ruines de la More(i (Exped.

scientif. de Moree), Paris 183<).

(Jlark, Peloponnesus, London 1858.

Curtius, Peloponnesos, Gotha 1852.

Leake, Travels in the Morea, London 1H30.

Philippson, Der Peloponnes, Berlin 1892.

Koss, Reisen und Reiserouten durch Griechenland. 1. Reisen iin Peloponnes.

Berl. 1841.

Fiir Buch 11 allein:

Odelberg, Sacra Corinthia, Sicyonia, IMiliasia, Up.salae 1898.

Wide, De sacris Troezeniorum, Upsalae 1888.

Fiir Buch 111 allein;

Immerwahr, Die Lakonika des Pausanias, Berl. 1889.

Stein, Topographie des alten Sparta, Glatz 1890.

Wide, Lakonische Ivulte, Leipz. 1893.
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Verzeichniss der Tafeln.

XII. Plan von Mykenai, nach IIp<xxtr/<z dp'/oxohjqv/.fiQ staipia; 1886

Taf. lY.

XIII. Plan der Burg von Mykenai, nach Tsountas, Mux-^vca /al Mux/]-

valoQ 'KoA.iTiajJ.oc, TCtva^ 1.

XIA^. Graberring auf der Bnrg von Mykenai (restauriert), nach

Belger, Die myken. Lokalsage S. 26 Fig. 2.

XV. Heiligthum des Asklepios zu Epidauros
,

nach Frazer

Pausanias Y 570.

XVI. Miinztafel II, zusammengestellt von F. Imhoof-Blumer.

1. Tenipel des Poseidon auf dem Isthmos, korinthische Bronze-

^ miinze des Geta (Imhoof-Blumer und Gardner, Numism.

comment. on Pausanias pl. D L).

2. Palaimon auf einem Delphin stehend, korinth. Bronzemiinze

des Antoninus Pius (ehd. B IX).

3. Poseidon stehend, mit Dreizack und Delphin, korinthische

Bronzemunze des Domitian (ehd. D LIII).

4. Rundtempel des Palaimon auf dem Isthmos, korinthische

Bronzemunze des L. Verus (ebd. B XII).

5. Ino Leukothea, korinth. Bronzemunze des Antoninus Pius

(ebd. B XVIII).

6. Der Hafen von Kenchreai, korinth. Bronzemunze des Anto-

ninus Pius (ebd. D LX).

7. Grabmal der Lais, autonome korinthische Bronzemunze

(ebd. E LXXVI).

8. Tempel der Octavia in Korinth, korinth. Bronzemunze des

Tiberius (ebd. E XOIV).

9. Propylaien in Korinth, korinth. Bronzemunze des Hadrian

(ebd. F XOVIII).

10. Dieselben, von der Seite gesehen, korinth. Bronzemunze

des Antoninus Pius (ebd. F XCIX).



XIV

Taf. XVI.

Taf. XVll.

11. 8itzender Hermes, korinth. Bronzemiinze des M. Aurei

(ebd. F CX).

12. Palaimon auf eiiiem Delphin reitend, korinth. Bronze-

miinze des Caracalla (ebd. B XVII).

18.

Bellerophon die Chimaira bekampfend, aiitonoine korinth.

Silbermiinze (ebd. C XXXI).

14. Dieselbe Gruppe, davor sitzende Arteinis, korinth. Bronze-

iniinze des Caracalla (ebd. C XXXII).

15. Tempel auf Akrokorinth, korinth. Bronzemiinze des M. Aurei

(ebd. G CXXXI).

H). Aphrodite mit Schild und Eros, autonome korinth. Bronze-

miinze des L. Verus (ebd. G CXXII).

17. Artemis init Fackeln, sikyonische Bronzemiinze des Geta

(ebd. H XVllI).

18. Sitzende Hera des Bolykleitos, ar^eiische Bronzemunze des

.\ntoninus Pius (ebd. J XII).

19. Kopf der Hera, autonome argeiische Bronzemiinze .(ebd.

.1 XIV).

20. Statuon der Hera und Hebe im Meraion von Arpos, da-

zwischen der Pfau, arpeiische Bronzemiinze des Antoninus

Pius (ebd. .1 XV).

21. Stehender Zeus mit Scepter, arpeiische Bronzemiinze des

M. Aurei (ebd. K XXVHl).

22. Leto und Chloris, arpeiische Bronzemiinze des Septimius

Severus (ebd. K XXXVll).

28. Thronender .\sklepios, arpeiische Bronzemiinze des Septimius

Severus (ebd. K XLVll).

24. Athenateinpel auf der Larisa, mit Palladion, arpeiische

Bronzemiinze de.s Antoninus Pius (ebd. K .XCll).

Milnztafel III.

1. Sitzender Asklepios, autonome epidaiirische Silbermiinze

(ebd. L HI).

2. Dieselbe Fipur, epidaiirische Bronzemiinze des Antoninus

Pius (ebd. GG VII),

3. Hirt das Askiepioskind unter der Ziepe tindend, epidau-

rische Bronzemiinze des Antoninus Pius (ebd. L I).

•I. Kopf der Athene, auf dem Kev. Dreizack, autonome

troizenische Silbermiinze (ebd. M I).

h. Archaische Gruppe der Dioskuren, troizenische Bronze-

miinze des Commodus (ebd. M Vll).

0. Artemis mit Schild und Lanze, lakonische Bronzemiinze

des Caracalla (ebd. N III).

7. Hermes aporaios mit dem kleinen Dionysos, lakonische

Bronzemiinze der .Tulia Domna (ebd. X V).

Dieselbe Fipur, lakon. Bronzemiinze der Plautilla (ebd.

X VI).

8.



XV

Tat. XVII. 9. Archaische Artemis, Bronzemiinze des Philippus, von

Laodikeia in Syrien (ebd. X XII).

10. Dieselbe Figur nach links, Bronzemiinze des Gallus, von

Laodikeia in Syrien (ebd. X XI).

11. Athena des Gitiadas, lakon. Bronzemiinze des Gallienus

(ebd. X XIII).

12. Statue des amyklaiischen Apollon, lakon. Silbermiinze des

3. Jahrh. v, Chr. (ebd. X XVI).

13. Dieselbe Figur, lakonische Bronzemiinze des Commodus

(ebd. X XVII).

14. Statue des Apollon, daneben die des Pan, Bronzemiinze

des Geta, von Gytheion (ebd. X XXIII).

15. Dieselbe ohne Pan, Bronzemunze des Caracalla, yon

Gytheion (ebd. X XXIV).

16. Statue des Asklepios in einem Tempel, Bronzemiinze des

Septimius Severus, von Gytheion (ebd. 0 II).

17. Statue des Asklepios, autonome messenische Bronzemunze

(ebd. P I).

18. Kopf der Stadtgdttin von iNIessene, autonome messenische

Bronzemunze (ebd. P 11).

19. Artemis Laphria
,

autonome messenische Bronzemunze

(ebd. P III).

20. Zeusstatue des Ageladas, autonome messenische Silbermiinze

des 4. Jahrh. v. Chr. (ebd. P IV).

21. Dieselbe, autonome messenische Silbermunze des 3. Jahrh.

V. Chr. (ebd. P V).



I )riickfelilei*.

S. 385 Sp. b Z. 14 ist ante xal vor oin. einzuschieben.

S. 31K) Z. 1. statt ebenso Sp. a Z. 10 v. ii.

S. 40*2 Z. 10 1. ctvsxct statt zvixct.

S. 417 Sp. b Z. 3 V. u. ist einzusf.halten praepositionem inclusi.

S. 433 Z. 2 1. statt ootui.

S. 447 Sp. a Z. *2 1. 1 os statt oi.

S. 074 Z. 14 1. statt

S. 075 Sp. 1) Z. 1*2 1. Ar(uv statt Aqyv.

S. 084 Sp. a Z. 3 v. u. i; r>,v Xra/irrjV edd. codd. zu streichen.

S. 000 Sp. a Z. 8 V. u. nach H ist Sdi einzuschieben.

S. 714 Sj). a Z. 3 v. u. vor hr^fit-civ ist einzuschieben Hr,piiviv edd. cett.

S. 7*27 Sp. b Z. 4 V. u. vor error 1. eodd. edd.

S. 7*2H Sp. b Z. 5 1. ovouaConiva; codd. edd., ovouct7ojiivr,v xt/».

S. 731 Z. 14 1. 'II,oaxXi;; statt 'llp<rx^;-.

S. 735 Z. ‘20 1. *20 statt *2t).



KOPIN0IAKA.

I. 'H ok KoftivS-ia yojpa, jjioTpa o6aa r^c; ’ApY£iocc;, dzo KopfvO-oo to ovojjia

ioyqxB. Aioc ok sivai KoptvS-ov oO^eva ol^a siTCovxa x:o) xXvjv Kopiv-

B-icov twv toXXwv, £t:£i E'j;xr|Xo'(; *(£ 6 ’A|x(piX6xou xcov Baxyi§u)v xotXoo[j.£vu)v,

o; xai xd sl^r^ X£^£xa' 'xotyjaai, cp*/jaiv £v X'^ Kopiv9-'!a aa^Ypa^T^, £'-

5 E'jjir^Xoo (£ 7
|

auffpacpy;, ’E'^6pav ’l}x£ocvoO S-^i^axipoc oixyjaai Tipwxov £v x^

xa6x*(j, Mapot&tovot §£ 'jax£pov xov ’E7i(ox£(oc xoii ’AXco£co<; xou "HXiou,

'^Euyovxa dvo|j.iav xot'. oj^piv xou xaxpoq, £; xd iiapaS-aXdaaia |X£Xoix‘^aat x'^(;

’Axxtxf^c;, dTO(}avo'vxo; 0 £ ’Eztoz£(o:; d<^ixo'jj-£vov £q Il£XoT:o'vv/jaov xai XTjv dp-

yr,v oiav£'!(xotvxa xoT; -xaidv a-jxov £; xr^v ’Axxtxr,v «u&k; dvayo)p'^aat, xai

10 drJj |x£v Xix'j(ovo; xyjv ’Aacodav, drJj ok Kop(v[>oo xr^v ’Ecpopaiav [iexovo-

txctaD/jvat.

2. Ko'ptvbt>V 0£ OIXOOG' KoplV»K(OV J1.£V 0'J0£'.C £Xt X(OV d[jyWMV, ETIOtXOt ^£ 2

dxoaxa/^£vx£^ UkO " Pcoiiaioiv. atxiov 0£ xo aovEOptov xo ’Ayauov auvX£)iouvx£Q

*(dp £:; aoxo xai oi lvopiv«^>'ot p.£X£ayrjv xoo tioXeixoo xoa Tipoc; Tcoiiaiooc;. ov

15 KpixoXao:; axpaxr,Y£Tv ’Ayauov d-xo^EiyO^Eic; i:ap£ax£6aG£

^Ayawjc, dmzzha^ d::oGX‘^vat xai xtov £^o) ll£/v07:ovvr^ao'j xooq ti:oXXo 6<;. 'Poi-

jiaio' 0 £ (o; EXpdxTjGav xo> KoXijup, zafjzikovxo |jl£v xai xoiv dXXcov 'EXXvjvoiv

xd dzka xai ~z[yr^ ”£pt£i//>v, daai X£X£tyta[j.£vai toXek; i^^^av Koptvii-ov ^£

Tit. Kopiv()ic/.y.d codd., u(J/r^ xoO /jj-

p'.vt5^iax(uv Pc, 7TO!U30!v('ou sXXaoo; xopivt^ic^xcJ:

osuxspo;; Ag, KopivHixc? Pa.

1. xr^; om. La. — d^y^iaz Vn Lb.

2. 'ioyrf/.e.y Ag M Mo. — x/^v pro -JtXrjv

Lb. 8. Ir.zl Ki^ixTjXo; '(z B e coni. S, SW
D Sch, E-jprjXo; o; sine ixst ceti. edd.

La. Pa Vab R, in R lacuna post xoXXoiv,

lizzi os sop.rjXo; xs Pcd (supyjXo; xs Pc)

M Mo Lb Ag Vt Vn. — Baxyiooiv D Sch

Vb R Pa. przxyuXojv La, Baxyiaoo)v cett. edd.

codd., V 17,5 consentiunt in Baxytoca codd.,

11 4,4, ubi ter hoc nomen legitur, maiore

parte librorum eadem haec forma com-

mendatur. 4. xo. zx-q A X K F B SW D

Pausanias I.

Pacd Ag Vb Fa R Lab, xa om. C S M Mo Va,

I

incl. Sch. — cpyjcjtv om. Mo. 5. xs pro ^s Va

Mo, '{z incl. Sch. — Pa Ag Vt Fa SW
I

D, Qo'['[^jo.Yq cett. codd. edd., idem vitium est

III 10,5. 15,10. — O^oYaxspav VbPc. 6. uaxspov

sup. lin. R. — XU3V Ag (i. e. xojv expunctum),

xov supra lin., xo La. — dXmsoc; Vb

I La Vn. — xou sup. lin. Pa. 7. dvojxotav

La. — xqv xaxpoc id. 8. stcottsoj; id,

9. auxo M. 12. xopiv os M. 18. xtuv

p(o|i«tojv sine oxo Vb. — xoiv ’Ay. Vab

(in Vb 0 super (ov). 14. (dp ivxo x<xt La.

— xai Koptvbiot A X K F cum Vb La R Pa.

15. dpyauuv Pd Ag. 16. dpyatou; Pd.

17. sxpdxyjos, p. COIT, av, Lb R (sxpdxyjasv R).
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(ivdoxaiov TTOir^aavTo;, toO zots uoy izl aTfiaxozEOoj 'Pco-

|ia(ojv, oaxcjiov Xr,'ou3iv dvoixiaa' Ka(aaf>a, o; zohzcla'^ sv "Poj|x(, zptoxo; ty,v

'/.azzzz7^oazfJ' dvtox(oi>a» oe xa* Warjyrfiom izi xv;; a-jxo-j.TiliOiV

3. os KopiviKa; saxi xai o xaXo’j|JLSvo; K^ojotov ct::o xo-i Kf<o|io'j

xoO Iloast^iovo;. £vxaOi>a xpacpr^va» (<I>a».dv) '^azi xa*. xiov X3Y0|xsv(ov Hr^asto; xa*. 5

xo s; xr,v ov xa’jxr,v saxiv IVj-fiov. roovoOs* os r, ::*x'j; dyp*. y- s|xo-j xs'p'jxst

1. Mojuitoy edd. inde a F ex coni. Sylb.,

cf. V 10,3. 24,4, jxo{i(x''o'j R et per corr.

{xs|ji(i(ou, ^3p.^(ViU A X K Pacd Ag M Mo Lb

Vn Vb, in V'a jispixioy pr. m., sec. ni. o

supra lin., jisupuoy La. — axpatorsiov codd.

edd. ante Smai., Izijzpuzozzooy Vn, oxpaxo-

xi^oo aut oxpaxozioM) scribendum esse censet

Cor., illud praeferunt edd. rell., cf. X 1,6. '

IV 27,2. 3. avovxhcn Vab Pa R, in V'b corr.
j

ex dvou/^3«i, in R oi per correct., edd., cr^o*.-

x?^jcn La, ctv<i»xt3a* (ciytjixtya'.) Ped .Ag Lb Vn

.M Mo Fa, owiixsoDo*. .Madvig. Advers. erit.

I 26. — r^; aOxoy codd. edd. ante B,

Madvig., aizoj edd. inde u B, delevi

articulum. 4. Kpo)}i'joiy edd. ante C Pacd

M R l.b Ag Vab, xpouu^uv expuncto }i

priore .Mo, xpojiwuv La, Kpumjiyuiv C,

ut voluit F, Kf>op.y«»iv ex cmend. Sylb.

cett. edd. — Kp«npoy edd. ante S Pne R

.M Mo La Vab, xp«Ii{ioy Ag Vn, xptujiov

Lb
,

Kpop.o*j cett. edd. — xoy ante

Kpopoy om. S. tf. locus in codd. varie

corruptus: xaxo xo «rr,v, uv (?) xatitr^v

iaxtv ip(ov Vn, proxime accedunt Lb (xaxo

xo ixTjV . . , x«yxr,v iaxiv tpjov) Vt .M Mo

0 0

Pd Fa .Ag (Vt xai xipv Xi)'6\isvinv (xai xov

>4 (ouivav sec. S.) xoxa xa . . .

xaoxTjV, .M Mo xoxa xo trr,* .... xayxr,v,

t I
'

Pd xaxosxrjv, Fa xaxo5x:T,v, A^ xaxolxr;v),

unde C S coniecerunt zpafijvai 'paai 4>aiav

(<batav S), xoxd xd sxr,. yv • xai Hr,3ini; i;

ayXT^v sox*.v «p^ov, Pc B xaxoizr,v, yv. xayxr,v

«3xiv ip-jov, sed Vab I.n Pa R .A X K F xpa-

Xspy3i xai xov ).sYop3vov Hr,3S(*»;

IlixyoxduxxTjV xai xox' oyxov xov xdixov iaxiv

;p|ov (xai ante xax* om. Pa, in R ®a3».v et I

sup. lin. Xs(ov3, in marg. xov xokOv, Vt ad

marg. Kyoxdp::xr(V xai xax' ayxov xov xoxov),

llaasius igitur (Journ. des Savans lri‘2^.

p. 7) coni, ivxayl^a xpa^?,va*‘ fay. (Uaiay

xaxd xd Inr, yv xai xov >.i |'Oji.;vov ll'.xyoxdji“r/jV

xai Oy,3iuj; s; ayxov 33Xiv Epfov, quam

coniecturam receperunt SVV D, „nam quae

sequuntur zpo»oy3i '(dp
y]

rtxy; necessarium

reddunt inseri xai xov
>.£Y<>p

2vov llixyo-

xdurxT^v.“ SW; at non dicit Paus. xoxd xd

xxnr, nisi addito nomine, cf. D praef. mai.

p. XXXV et I l*.xyoxa'jixxT,v minus recte in-

trusum esse iam Kays. Z. t. A. 1848 p. ottl

vidit atque intellegitur e nummis, quibus

fagum, cuius mentio sequitur, non ad illum,

sed ad .Melicerten referendam esse docemur,

cf. Imhoof-Gardncr Numism. comment. on

Paus. p. 10 sq., Sch ivx. xp. «a3*. xai xuiv

)4Yopivtov Hy^3£m; xoxd xo £7:r,v xatixT^v

I3xiv ipfov; in praef. locum sic emen-

dandum esse censet: xai xu»v )aYopivmv

Hr,3iiii: xai xo i; xy,v yv xayxr,v £3xiv ippv,

ante vel post ^a3i verba nonnulla excidisse

putans, quae propter nomen suis <l>ata librarii

oculos fallerenU Ego ex C S coniectura

recepi <l>a*.d*y, quae vox inter xpacpijvai et

^a3’. facile excidere potuit, yv est in Pc et

latet in V^n, cf. deinde V 2ti,7 'llpaxXioy;

£3X’ xiTiv £pYtuv xo e; xov ).2dvxa. Quae

Spengelius Gratulationsschrifl an Creuzer

p. 3 (IvxayDa xy;v yv xp. f. xai x, X. H.

xai xo oh:oxx£tvai xayxr^v E3xiv Ippuv) et

Kays. Z. f. A. 1. 1. (xai xd i-EXEiv xayxr,v,

cf. Strab. Vlll 38<) xai xibv Hr,3£ni; dllXujv

VHi xoyxov rapadidda3' xf,v xij; yo; xayxr,;

i;atp£3iv) excogitaverunt ob rationem

palacographicam reicienda sunt. (». xpo-

ioy3i 02 edd. post c Ped .Ag V’n Vt M
Mo Lb, xp. Yap cett. edd. Vab Pa La R. — a/jpi

xs edd. ante SW codd., oypi; ijioy Va, quod

SW recipiendum videtur, sed scripserunt e

Pors. coni, d/pi |£. idem scr. D Sch, cf.

I 22,4 ixi/pi Y»
— ixe^iixei

Vab 1.4» Pa R edd. ante H. D, iidem et cod.
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~apa Tov w:[*.akrjv^ y.a\ McXtxspToo
,3 (o[j.O(; iqv. ic xouxov x6v xdxov sxxojii-

aO^-^vai -rj'? r.w.oa 'jtJj osXcpivoc; AsyooGi' x£i[X£vco ^£ £raxuyovxa Eiaocpov ddc|>ai x£ iv

xoj ’Ia9'[ioj xai z6y dyiova iz aoxoT zoirpai xwv 'IoO-ijIojv. 4. ’'Eaxt o£ izi xo5 4

’la0'[xo5 x*^£ '' ^‘ir,axr,£ E(vt; Xa[j.pavoji£voc tuixucov yj^sv i; xo xdxo)

5 acpd;* oxoacov 0£ 'J-dyCi xpocxyja£i£v, dx’ auxwv hr^Gaz dcpyjx£v dv xd ^£v^pa dvto

cp£p£aO’ai' £vxa59-a £xax£poc xtov x'x6(ov xov ^£9'£vxa £cp’ auxT^v £lXx£, xai

xo5 O£a;xo0 |ir^o£X£p(oa£ £ixovxoc, d/JJ d[JLcpox£pco9'£v iz lar^c; pta21o|j.svou §t£-

GTtdxo 6 0 £$£|j.£vc/£. xo'o6xuj oi£cp9'dpr, xpdxcp xai adxdc; Gto 0T|a£coc; d ^ivic;*

£xdd'7,p£ Y^p 07(a£’j; xtov xaxoupYtov xr,v oddv xr^v ic; ’A8’7^va(; £x TpotS^^^voc, o-jq

10 X£ 7:pdx£pov xaxript&jXTjaa dv£>adv, xai £v ’Ex:tda6p(p x^ i£pd ll£picp7^xr|V 'Hcpaiaxoo

vojj.iSld;i.£vov xop’Jv*/rj yoikxr^ ypcdii£vov i; xdq jidyac. 5. Kad-yjX£i di 6 xtov 5

Kopiv&itov ia^[j.d; x*/rj jxiv iz xy;v ixi K£Yypsaic;, x'j^ di i; x'}jv ixl A£ya(to

(}dAaaaav xouxo Y^^p 'iY'K£ipov xoi£i xr^v ivxdc ytdpav. oq di £'X£y£ip*/ja£

IhXozdvvrjjOv ipYdaaad-ai vr^aov, x:poa7:£'/j::£ dtopoaatov ’Iad-|idv. xai dO-Ev jxiv

15 diop'jaa£iv ')^'p:;avxo dr^Xov £axiv, £:; d£ xd x£Xptod£:; od 7:prj£ytdp‘/jaav dpyvjv

Phral. etiam § 5, cf. cap. 32,3. VI 18,5. IX

19,7, zv^oy.v. cett. edd. Pc Vn Lb Ag M, ::£cpd-

/«I Pd. 1. ctrpotXd; M. 2. xov ante zaloa

om. La Pa. — ix et supra vers. Izo R.

4. dXiaxfj; Vb. — aivTj; Pc, aivo; La.

dzdaov ds jidyr^v La. (>. ixdx£|>a R Vb.

— didivta, b- super d altero, Vb, OTjb-ivxtz

Va habere videtur. — ecp' scripsi,

Iz' aOx/j codd. edd. — r^L/.z Ag Vt. 7. jxrjds-

zipojoz edd. post S Ag, ^r^ok ix. Vb Mo Pd,

|xyjO£ ixipacjs Pc, oz R M Vb Lab Vn Pa,

u/]d’ ix, edd. rell. Va. — dXV om. Va Mo.

— disox. 6 did. om. R M Mo Pa, sunt verba

in marg. R Pa. 8. d om. Lb, d dcap; La.

— xoiodxto di diccpb-. Va Mo, ,,an forte d'd?“

SW. 9. d b-yjasu; La. — slvai xaxo6pY<'iv M.

10. iv om. Pad Ag Vt, additum est in marg.

Pa. — ’Ei:id(Z'jp(|) zr^ \zpa codd. edd., iv

’P]Trid«upu))v x^ 'Ezioaoplcf

scribendum censet S, iv 'Kz^oaopop xfi

’ApY2i'X, ut X 9,10 iq ’Exidadpou ~r^z xfj

'ApYoXtdi, coni. SW, aut vulgatam retinendam

aut iv ’E7Cidca»ptojv xw tsptd cl. II 27,6

scribendum esse dicit Preller. Ind. schol.

Dorp. 1840, II p. 6, Kayser., qui in Actis

proposuerat, in Z. f. A. 1848 p. 504 vul-

gatam defendit, Brausius denique in progr. >

,

gymnas. Freiberg. 1859 p. 6 sqq. iv xfj

j

'Exidaupiojv veram lectionem esse contendit.

!

Cum huic urbi, ne confunderetur cum
I Epidauro Laconica, cui cognomen erat q

i

-^ippa (III 21,7. 23,6, 10), sacrae nomen
impositum fuisse et Plutarchi loco (Per.

cap. 35) et nummis probetur, cf. Head. Hist.

Numm. 370, Pausanias ut II 26,8. Apollod.

III 16,1 iv E7cido!up(p minus accurate

pro iv ’P]ridc{upta posuisse putandus est.

11. vojxiCojxivrjV per compend. Va, in Lb Vn
correct. e xojxiCopvov, — sfi; edd. ante

B Vab La Pa, ig cett. edd. Pc Ag Lb.

12. KsYxpsa; Smin., Krp/psa!; codd. edd.

ante Smai., B, Krp/picag Smai. rell. edd.,

ut voluerunt Schneider. et Letronnius, cf.

VII 6,7. — Xsyioj Pd Ag Vt Vn Va M Lb,

Xsysw Vb R, ixi y tojv Xsycd» La, ix’t ysojv

Xsysoj Pa, media voce expuncta, XsYysw

Pc. 13. oaxic; coni. C. 14. xpoaxiXixs edd.,

xpoaxiXsixs Pcd Ag Vt Vn Lb, xpoaxiXixsv

Vb M La Pa R. — xov inseri iubet Cor.,

inserunt Smai. SW D, cf. § 6. 2,3. 5,7. 8,5.

29,7. III, 9,1. 11,8. IV 9,2. 15. r^p^axo cod.

Phral., 'qp^av-o cett. codd. edd.— xposycuprjas

M, xposyu)py]oav cett. codd. edd., singularem

commendat post Sieb. Eph. Iit. Hal. 1839,

p. 246 Braus. progr. Gymn. Freiburg. 1851
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|jL£v£t ^£, oj^ ::£'^6x£t, xa» vov rlr.stf/oz tov. ’A>.£^<ivo{>o> t£ tcij ^H/j.zzo'j ota-

oxd'pa> M(|xavT<x £8'£Xy^aavTt |xovov o’j z(jozyd)or^az to ipyor Kvto(ou;

^£ r^ Tov opoaaovici; eWjoev. ootoj yakZTM avl>ooj-o) zd ^v.a

(; j^iaaaa^ai. 0. Too£ fyj |iovov T:£(ii zr^z y/ooa; iatlv £ior,*x£vov, dX/a

£{xo* oox£iv ’Ab^7jvaioi zoojToi Z£0'. 'AiTtxy;; £a£|xv#//.o*,-/;aav* 'fAyyjii 0£ xa* 015

Kop(v^»/ji lloa£t^d)va £Xlt>£iv 'HX(o) Z£(:*' yr^; i; d|i.'f»ajj7jTr,'3iv, H[>tdo£(«)v

^£ ^taXXaxTYiv Y£v£a^>a» Mot^jxov jisv y.w. daa Taorr; dtxdaavia siva* llo3£i-

duivo;, T7jV 0£ dxpav 'HX(ti) ddvia T7,v 'jz£j> t7^; ~dX£(o;. dzo |iiv Tootoi»

\iyyjz\y zhai idv *ia^|xdv lloa£tdi«vo;.

7 7 . Hsa^ ^2 d'id ioxi »t£v l^faioov, s^rt 02 aTdoiov XifP/j X£'jxou. 10

sX^dvTl d£ 2; ToO ^>£o0 td »2(>dv ToOtO |i£V dt»v7|TloV V!X7,3dvT0)V Zd

£0T7jXaT.V £ixdv-;, ToOtO d£ ~lT'jo)V d£vd(>a £3tI ~£Cp'JT£’J|l£va 2Z* 3T0 '!'/'j'J, TCt

•oXXd 2 ; £'jt>'!> aditov dvy^xovTa. to7 vao> d£ dvT» |i£*|£lk; od |i£'!!^ov! £<^ 2 -

zzy^xdz\ 'rf»'Tujv2 ; yaXxoi. xa*. dYdX|i«Td £OTtv iv ii» -fxjvdo), 060 |i£v lIoj£t-

dtovo;, Tpiiov d£ ’A}i:pixp(x7,;, xa* HdXnaaa, xa* adxy, yaXxy;. xd 02 16

7,{uov dv£ft7,x 2v'Hp(ijd7,; *A^7,vaTo;, tzzoj; X£33«pa; 2::'yp'j30'j; ::X/;v xd>v d::Xd)v

s irXdK de elstv iXe-pavxo;. xal 'rp(xo>vs; duo r.apd xou; izzou; z\z\
*/P'-»

3'a

xd |i£x' *.'uv eXecpavxo; xa* ouxot* xoH di dVi|iaxi 'AiiY^txoixy, xal lloostdcov i^e-

ax 7̂ xa 3 !, xa* ::a'; 00^0 ; iaxiv er» deXrp^^o; 0 IlaXaiiuov* eXe''^^'^!^; de xa»

ypu3ou xoi ouxo! rero*7,vxa». xoi fld&po) de, erp’ ou xd dp|ia, |<l£ 37, |iiv eretp- ju

(«axa». HdXa 33a dveyouaa *A:pcx>d(x7,v raidci, £xaxe'po>J>£v de' e^aiv a* Ny,pyxide;

xaXoujxevat. xauxa»; xa» £xepi»)^>*. xi;; 'KXXddo; jio>jiou; otda ovxa;, xou; de

p. ‘Jsq. I. zifOAH W SVV Sch l‘cd Ag M Lb,

txifdxtt ccU. cJd. K V'ab La I*a coJ. PhrnI.

— oi, I supra versum, Ag. 2. pippavxo

I*d. — Tiiiv tppnv S e coJ.

Phral., :cpor/mpr,3sv Jp jov C PaeJ Ag Vn

Vb K Lub Mo, rpor/oif>r,3£ 'd if*|ov cell. cdJ.,

rposyoipr^Oiv td ip jov M, zfKi3:y»ij>T,3iv ip jov
*

V^a. I. "d di cdJ. codd., Toy*o d: llcrw.,

'od: di Frazer.; Sch Hruchstiicke z. e.

Mcthodol. d. dipl Krilik H2 xd di —
i3£^voXd(r,y4v glossema esse coni,, scribens

vid: et retinens d^xit, v. comment. 5. dox:iv

coni. S, recipiunt D Sch, dox£t codd. cdd. cett.

— TCfiJuViv Va. — pf» pro di llerw. Frazer.

<». iz' pro i; Mo. — |Jp'aY>sov M Mo
j

7. itvai Mo in marg. S. 'dv di axp. Va.

— ddv-c»; N K I’c. 10. u'j~i df^ia S 3 wlv Vb.

11. ix 'oii h. I.a 12. 3teyoy, w super

M Va., lui/oy. Vb. IU. i; «uOdav "mv 6v.

Mo. — post Schubarlo sermo

hiare videtur, cum voui di dv:\ jtijsDo; oti

p«;Co'^ quid sit, non intellegat. II.

(sic et postea) M .Mo Lb K, m sup. o R. —
>.:uxo; .M, yctXxot Va. X:yxot .Mo. lo. Ivhov.

h expuncto, d supra versum, Ag. —
y]uMiv \’a. H». yjfxddr,;, 0 super m Vb. —
irr/jidsa; Vb. — dr).iTcnv La. 17. xai Tot'-

tiiiv:; d. — iK, x«t odio' om. l-a. is. jui«^l»v

l‘c Ag. — i/aY-eyvto; xal odto*. C B S\V 1)

Sch l*c Ag, xat vj'o*. i/.!», cdd. rell. Vab

Vn R Pn M Mo Lb. om. vcrb.i La. in

archetypo in linea fuisse non videntur.

20. ouTo; M. — xat ante xd Va.

— dsjtpjo3;en Pacd .Ag Vt .M Mo Lab R,

in hoc c sup. d, iz2'p(a3zai Vab cdd.

21. vT.^iids; M Mo I.ab Pac Vn R
,

in

hoc r, sup. s. 22. M Lb.

— x«fl om. La. — or; pro d: Va.
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yjA Tijj-svri ccvaB-ivia; ::po; Xt|j.£3tv, svO-gc xal AojioOq

iv rot|3d/.o»; icpov saiiv d'i[tov, ivO-a ti£::Xoc zti sXsfxsio, ov "EXXr^vsc ’Ept-

cp'jXr^v £xl T(|1I xaioi Xapciv ’AXxjia{o)vt. 8. tou Iloast^wvoc; ^£ £iaiv D

£X3'.p‘(a3|j.£vo' Toj jSdO-puj y.w. 01 Tov^dp£co xai^£c;, oti §7^ a(OT'?jp£c; xai o6to'

6 v£(ov xoci dv9-po)Xtov £i3'. vaoTtXXo|j.£V(ov. xd §£ ak\a dvdx£'.xa' FocXr^vTic;

A{ah^m xai 0aXdaa7j;, xai 'ixxoc £'.xaap.£voc; x7jX£’ xd [i.£xd xo ax£pvov, ’lv(o

x£ xal B£XX£pocpdvxrjQ xai 6 txxo; 6 IIvjYaaoc.

II. To'j x£pi,3o'Xo'j 0£ £3X'v £vxo; lIa/.a(|xovoc £v dpiax£pd vocoq, dYdXjjLaxGt

0£ £v a'jxo) lIoa£'^djv xai A£'JXo 9’£a xai aoxo; 6 IlaXaijuov. Eoxt ok xai dXXo

10 (i£pov) ’'Ao'jxov xaXo'j]j.£vov, xdd^oooQ §£ iz aoxo uxo'y£co(;, ivd-a ^*}j xov llaXai-

p.ova X£xp 6 cp9-a'. cpaaiv o; o’ dv ^vxauO-a y] KoptvO-uov yj ^£vo{; £xiopxa 6iidaT(j,

ood£[j.(a £3xiv oi livjyavr^ dta'^'jY*^''' dpxoo. 2. xai o*/] i£po'v £axiv dpyaiov,

KoxX(dxojv xaXo'jp.£voc
,

3o);j.d;, xai doooaiv ix’ aoxip K6xX(0'];i. Tdcpooc Se 2

Hiaocpoo xai Nt^Xeio;, xai ydp Nr,X£a dcptxd|j.£vov iz, Kopivd-ov vdatp X£)^£OX'^aai

1. Tijjiv:'. Vb. — xo'.tj.ai'via'.v Pd Vt Va Mo,

in Va <z ex alia litera correctum, accent.

SLip. rj.
,

B S\V Sch
,

ll0'.ll.C<iV'.3'.V D,

xo'.iic(ivi3' Fa Vn Pc
,

xoiu.o!tv33'.v R Pa Vb

La X K F S, zor^\w.'y\yy Ag, xoipia'. Lb,

xpd; (seu ixi) Xiaiaiv coni. K, probant

F Kays. J. C. Schmitt (xoti quod est

ante ixspojDi post 'EXXdoo; ponens)

Philol. XI 470, £xi /apioiv scr. C, lloiuai-

vb'. vel lloiM.otvopia'. coni. Sylb., integram

lineam ant plura excidisse putat Reisk. MS.,

xpd; /p.03 '.v Preller. gr. Myth. I 3lG not.,

Preller.-Robcrt. 557, adn. 5 coli. Schol. Apoll.

Rh. II G58 et Paus. III 26,7, probat Heyde-

mann. Nercidcn m. d. Waffen d. Achill,,

rhoMivzr/z* dxocpcztvo’j3'.v Braus. l85‘J p. 8,

xspi Mc^uoiiv Urlichs. Philol. XVII 348, iv

Iloqj-avoptY vel llotpavopto'. Tiimpel. progr.

Neustettin. 1887, 11, cl. Plut. quaest. Gr. 37.

Verba xc^dici'.; xoi ixiptoiK — ’AXxijLca'ojvi

quam sint inepta dici non posse contendit

Seh, x«i apto sensu carere, post dvcdHvxct:;

lacunam latere, xonj-cztvsoiv vel omnino cor-

ruptum, vel e verborum fragmentis confla-

tum videri; disputavit contra Sch imprimis

Schmitt. 1. 1. — TiiJ-cu' om. Pd. — AcoxoD;

edd. inde a S Vt Ag, oonoi»; M,

Tod; 0£ Pc Vn, Aojxof; A X K F Vb La Pa,

oonoOc p. corr. e — oTq Va, ut videtur,

AioTot C, ut coni. Canter. Nov. Lect. IV.

1 et Palmer. M S. 2. kpov d‘pov, 'iv xcxXo;

Va. — ipviuXXvjv Vb. 3. dXxjratovi Vb,

dXxjj.:ovi Lab, dXxijio)v. Vn Pa R. 4. dxc^y-

‘(rzojtivo'. Va et prima manu Lb. — x<zl

ante ovtoi om. Vb. 5. £''olv M, stolv au~\lX.

La. (». o:{dL\m-a M V^a S B SW D Calderin.,

I ayuKiicf. edd. rell. Pacd Ag Fa Vn Vb Lab R,

!
cf. I 44,9. II 13,5. X 5,2, xd oi aXXa

! absolute positum — praeterea ut II 5,3.

7. ,3sL3po'.povxyj; Vb La. — xyj^daoK; La.

8. i3X'.v ivxd;; codd. edd., ivxo; iaxiv Lb,

malim ixxd;, xsptpoXo; idem est ac tspdv

cap. 1,7. — a-]aX)^a R Pd Ag M Mo P'a, R

I

xoc sup. lin. 9. oi om. B Pc, est in rell.

edd. codd. — aXkoz coni. Sch. praef., sc.

vc/.rjz IlaXottjxovoc, d'XXo codd. edd
,

i'axi oi

czuxou vm d'o. x. Kays., tspov inserui. 10. i;

aOxd) Va. — uxo^s^Qo super s, M.

— zr/XA^-oya La. 11. Mo. 12. eoxl

(ioxi Vb, iaxiv Vn) Vab M Mo R Lab

Pa edd. ante B, iaxiv ot py]/. Ped Ag Vt

cett. edd., ouo3p.id iaxiv ot |J-y]'/c(virj coni.

Schneider. — xoD dpxou delent Herw.

Frazer., vid. comment. 13. xizXo6|j.£vov xai

p(o|ro(; coni. C, et nusquam ^oqi-ot; a Paus.

'icpov appellari dicendum est., xuxLoiiv Va

M Mo. — xd(&ou; oi om. Pacd Ag Vt Vab

Vn R M Mo Lb (post NyjXi(o; man. rec.

insert. in Lb), xa'< xdcpoQ aia. La, xoi

i

xdepo; marg. Pa. 14. auaucpou, t super
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/.w. zzrA tov ’la»^|).ov Ta'fyjvai, o-j/ ^iv >rjnk 'Cr^zulr^ n; S7J./.s5ritjj.cvoc Tri

E’j|xyj>.o'j* Nr|X£(«); [liv -,rio oOoi Niaio(>' ixtosr/f^yjva». xo j).v*?;|i.nt 670 —

7 p/|Va* Y^ip aYv(oatov loT; 7rio'.v o|j.o((o; sivot»/ 0 £ xa'pyjvat ]i£v

£v x«p ’la»‘)|i.(p, xov J5£ 0 '. xd^-ov xct». xo>v £cp’ «GxoO Kop».v^>(o)v o).'!yo'j; clvai xo'!>£

£'.ooxa;! 'C) o£ ’laf>[uxo' dY<^v o'jO£ dvo(axdvx(»)v 070 Mo|iji.'//j Kop'.v^K(»>v 5

>X£V, dX/v’ daov |1.£V ypOVOV /jp/jP-tOXO \ 70/w'^, —tXOOV//.^ «YcIV £7£X£Xp«7X0 TU

o'.x».o^>£(a'/i; ^£ aodi; i; xou^ vOv oixr^xopa; 7£p'/|/j^>£v r^ xijj.7p

\ 3. KopivfXo'.^ ^£ xoTi; £7»v£'!o'.; xd ovo|iaxa Aiy*/)^ xai K£Yyp(«; iooaav,

I loa£'Oo)voc; £?vrzi xod llctpV-'/,; xr^; Ayc/.cpoo /w£YO|i£vo'/ 7£7'>(yjXoi'. 0£ £v

’Ho(a»c |i£YdXa'^ ()*[id/y/j ^>'jY^tx£pa £?va» llcipr^v/jv. £ax» 0 £ iv A£ya((») |i£v 10

lloa£'^(Wv; »£p'/-/ xal d‘^aL\ia yaL/j/r/j xr^v oe £^ K£Yyp£«; '.ovxo)v £' ’l3f)^p.oO

vao; ’Apx£jJLt»5o; xcd dpyalov. iv o£ K£Yyp3«i^ A'^poo(xr,; xi iaxt vao;

yjA dyiK\La ji.£xd ^£ crjxov £7i xoli £p’j|tax» x<p ^td xr^; ^>a/.da3*/jQ llo-

a£».^d)vo; yakyjyy^. y.a':d o£ xo £X£pov 7£pct; xoO /j.|i£vo; ’Aax/.7,7toO xa*

»£pd. k£Yyp3o>v d7avx!xpo xo 'E/»£V7,; £3x1 /y/jxpov ’j^o>p i; 15

iydKazzay £x 7£Xpa; p£l 70 /.'!) xal d/v|i’jpov, (ioaxi d|i'/.ov dpyo|i£vo» ?>£p|i.a(v£3da'..

l 1. WvioOai ^£ £; Koptv^Kv xcd aUM iaxi xaxd XYjv o^ov p.v7^[i/ixa, xcd

7po; X(, 76X
^4

A!'/|£v7,; x£^)a7xat 0 —'vo)7£6;, ov xOvct i7?.yXr^z•.'J x/AoOatv

y priore, V^b. !. oux d'* oyo’ £•' (oO ^st

l*d Ag I.b, corr. sup. lin. in Lb, oOo’

it esse videtur in Vb) Crj-otr^ M)

't; I’ac H Ag Vn V't Vab M Mo Lab, oyx dv

fiypo’ oOS’ ai CrjxoiV^ xi; C S
,

oyx dv

o'jV £i CTiXoiTj p.; £7’Xfi$dp£vo; £ypo» A X

K F, o’jx dv oOoi CTr,xoeV, xi; Lobeck.

Aglaoph. p. ‘284 cdd. inde a B, oux dv

ot^’ et C7jX0(’rj X»; Madv. Advers. erit.

I 705. 2. «ypoXxou Ag Vt. — oyosv M
Mo. — sxtoiy^?^ xd Va, exioey&i^ xd .Mo.

— yxd X'3y©oy cdd. inde a Smai. Fcd

AgVaVt, oxd xoy X. edd. rcU. Vb Vn

M Mo La R. 3. tpaot edd. ante B Pe \'b

M Mo, tpa3 tv Va Ag. — xoi; om. Pa Vb

La, expunet. in R, xd zdotv Pe. 4. xdv

itp’ M Mo. — £tp’ cfyxoy edd. inde a B Pe

Ag Va Pa, £®’ scrjxoy rell. cdd. Mo Vb La

Pd R, ix' aOxoy coni. S., sed eayxoy ad

Eumelum referendum esse vidit in .\uctario.

r». dva 3xdx(ov M Mo La R ,
v sup. lin R.

— usputoy A X K Vb M Mo, Moupioy

cdd. codd. rell., in R £ sup. 0 . 4>. sxs-

xpo7xo La Pa, in hoc X£ super ix. 7. et;

cdd. ante S\V codd. S. 'Ki'/r^ l’cd Lb,

).sy£y; Mo. — xsyY>ta; Vb, x:-p/p:ta; Va

I.a Pa, x:Y'/Y>£y; Vab,

£do 3av — i; xip/psa; om. La. B. iv

;

otat; M Va Lb, iv r, otca; Pe, iv oTca;,

corr. in iv i^otcp.;, Vb. 10. £tva*. IU’.p>;vT,v

cdd. post C Ped Ag Vt Vab .M Mo Lab, sivat

xot lUtp. edd. rell., xat in R expunet. —
I

*
^

I

piv om. Mo. 11. K£7yj>£ta; codd. edd. ante

SW, mox EsY/pEitr.; et KiYypstuiv edd.

Pac Vab Vn R M Mo Lab, xis f/pitr.; ct x:)-

ypunv Pd Ag, xrfypicn.; ct xzjyf/zotv Vt, cf.

cap. 1,5, sic scribunt edd. inde a SW.

13. «yxo codd. cdd. praeter D Sch, qui ayxov

coniecturam S recipiunt. — psyitor?. edd.

ante SW codd., Csypiax’ vel oiaCsuVptm

coni. K. ymjtoxi Anonymus in der

1 Neucn allg. deutschen Bibi. XXII 1. 1,

probant S et Herw., i“t x»! ippax*. Leak.

Mor. III 235, probat Curtius Pelop. II 69

1

adn. 86, cui etiam yo')|iax’ arridet, ipytiax*.,

quod coni. F (in aggere qui in mare ex-

currit), probat Ross. in Allg. Monatsschrift

i

1H53 p. 28?, recepp. SW D Sch. 14. xiptz;
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"EX/v/^vcC. Trpo TJjkzviK X07iapiaa(t)v sativ akaoc, ovfj\mZ,n\izvn'^ Kpdv£'ov.

£VTC(0?^a BcXXcpocpovxoo X£ saxt X£p.£voc; xa». ^Acppo^ixr^^ vaoc; JVhXaivi^o^;, xai

xd^^oc Aai^oc, (p 'kiw.va ETiiO-rjp.d ioxt xp'/r.> Eyoaaa £v xoic; 7ipox£pot<; Tioaiv.

laxt ^£ xai a/j^o £v Szaaakia Acii^oQ cpd[).£vov [JLV*^|JLa zivar KCLpc'(i\feTO '(dp 5

5 xal ic 0£aa«Xiotv £paa9'£ia« 'l7i7i:oaxpdxo'j. t6 de 'Yxdpcov atjx*}jv

xd)v £v ^ixe/J.a X£Y£xat %dida ouaav oTiO Nixioa xal ’A9-rjva''(ov aA.o)vat, Trpoc-

9-£iaav ^£ ic Ko'p'v9ov 6x£ppdXX£aO'at yjikke'. xdc xo'x£ kzaipac,^ O-aoiiotad-yjvaf

X£ o’jX(*)c; Tiapd KopivO-ioic; ojc d[i(piapr|X£lv acpdc; xoci v5v ex» Aai^oQ.

5. Ao'yo'j d'z ajta £v x^ izdkzi xd [i£v X£tTO[i£va zv. xd)v dpyauov £ax(v, 6

10 xd 0 £ izfjkkd a'jxd)v ztv. x'^c: dxjr^c; z%oir^^'q x‘?jc; uaxEpov. laxtv o6v zizi irjQ dyo-

pdc;, £vxau9a ydp x:'kzLGzd iax» xmv i£pd)v, ’'Apx£jJLic; x£ £7r(x’/.Tjatv ’Ecp£aia xai

A'ov6ao'j ^dava £7rryp'jaa 'xXr|V xd)v 'xpoad)7io)v* xd 0 £ Tipoaoiira dXotcp'i^ acp'.a'v

zpud-pd x£xda[j//jx«'/ Auatov d£, xdv ^£ BdxyEiov 6vop.d21ouat. 6. xd di Xe^o- 7

|i£va £^ xd ^dava xod £‘,'(0 (pd^'|>o). IIevO-eoc upp(2Tovxa £Q Atdvuaov xal dX/ia

16 xoXjj.dv 'kzyooGi xal xe/jjc; ec; xdv KtO-aipdiva eXO-eTv exI xaxaaxoTi^ xd)v Y^^atxojv,

dvapdvxa di i; divdpov O-EdaaaO-ai xd TiotouiiEva- xdc; di, (dc; £cp(dpaaav, xa9’EXx6-

Ga'. XE adxlxa llEvO-ia xal ^d)yzoz dT.f)GTJj,y dlJjj dkkry^ xou aoj|iaxo(;. uaxspov

di, d)C Koplv«9'.o'. kiyfyjGiy^ yj llalKa ypd acp'.aiv dvEupdvxaq xd divdpov exeivo

laa X(j) 9-E(p aii^Eiv xal drC adxou dtd xooe xdc; Eixdvac; xEiior/jvxa' xauxac;.

coni. C. 2. piXspocpdvTTYi^ La, ^sXspocpdvxov

Pac R, X sup. lin. R. — xcd ’Acppooi-r^;

om. Pa, vm alia manus super lin. addidit,

Wcppod. om. etiam La. — psXdv.do; Pcd

Vn Mo Lab, McXcavido; S hic et VIII 6,6.

3. kirjxva et in marg. Xcclc; M. — 7C03t' Ag

M Pcd Vn., 4. dXX/j Vt Ag. — iv 9aXaa-

ato! Va, iv Wrj.oGuV.a, z sup. a, Lb. —
cpcfiiivcov codd. edd. ante S, sed genitivus ferri

non potest, cpcavopsvojv (sic) Vb, unde Kays.

1. 1. 505 coni. «Tcocpaivoixivov, at cf. II 27,4.

VI 19,6. 5. xal om. M Mo Va, addit, sup.

lin. R. — uxxapuov M, uxxdpojv Vn Vb,

dxdpojv Mo Va Pacd La R, x sup. x R, cf.

Dind. praef. mai. XIII, Popp. Prolegg. ad

Thuc. I. 2 p. 5‘36. 6. kiyzzax om. Mo.

7. u7C£p^dXXsa9ai scripsi cum codd. edd.

ante C, cf. II 19,7. III 21,1, dz£p[:la.X£C38at

e coni. Sylb. edd. cett. — xdXXsi om. Va,

xdXsi La. 8. oijxojc Ag Vb Vn Lab Pacd

R edd. ante S, ooxoj Va cett. edd.

9. sTcl pro £xi Mo. — iaxi xd o£ Pc.

10. dXxf^q, Lb Mo Vn, — uc3X£po; Ag

Lb. 13. £p'j9p(|) codd. — 0£ xdvo£

Vb A X K F Smin., F S post d£ virgulam

ponunt, [xdv p£vj Aucjiov, xdv dd Baxy.

C, ut coniecerat K, Auaiov o£, xdv dd

(di om. La) Baxy. cett. edd. codd.,

cf. ex. gr. VII 21,10. 11. VIII 21,3.

28.4. 32,2. 44,5. IX 10,3. 34,10. X 4,4.

33.4, Xuaiov di xdv Bdxyov Mo
,

Bdx-

yiov Lb Ag Pd Vn. — dvopdCouaiv D SW
MPdAgVb, dvopaCavoi. edd. cett. 14.

YpdcpcD codd. edd. ante C, D Sch
,

ypd^i^o)

cett. edd., cf. I 14,1. 27,3. 41,7. 42,4.

II 15,4. 28,3. 34.2. III 18,9; praesens in

codd. etiam III 26,6. V 14,6, sed hoc loco

Ypadiop£v sine dubio scribendum est, cf.

I 24,5. 29,7. III 10,8. 15. £i;; M. 16. icpd-

pa.aav Vb Pc. — xabcXxuaat. S M 17. dXko

aXXcp Vt Ag, dXXo dXXoc Pd. 19. loa 9-£co

Dind., cf. praef. XVI, at sensu postulatur

articulus, cum Corinthii arbori non divinos

honores habere, sed eam ut illum

ipsum, nempe Bacchum, colere

iubeantur, id quod verbis sequentibus pro-
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8 7. ’'Eaii ok y.a\ T^'/‘^(7 voco':;’ a‘^aL\i.a op^)ov Wawyj iS\Wj. Tiocpd ^k aoiov

O-coT; xdaiv ianv bpov. xX7ja(ov or/.o^op/rjTat xpr^v/j, xal lloast^wv st:’ aui*^

yaXxou' xa* os/wCplc; 6zo xoT:; Tioafv saxi xoO lloasi^ojvo; d'p'3'.Q 'j^top. xal

’A“o/w/at)v sirlxXrjaiv KXdpio; ya/^xoox saxi xai d'YaX;j.« ’Aippo^(xr(C; 'Ep[j.OY£voo;

RaO-r^pioa T:oiVjaavxo;. 'Ep|jLOu xs saxiv dYd>.jj.cixa yc^XxoO jisv xai op9^« d[j.ipo- 5

xspa, xo) 5s sxspop xai vaos r^zrjAr^zw.. xd os xoo Aios, xai xaOxa ovxa sv

’jT:a({>pip, xo [isv s”(xXr,aiv o’jx siys, xov ^s auxojv XB-oviov xal z^j'> t^Azo^

xakobjv^ "V']>iaxov.

III. ’Ev |isai|) os x/^; dyopa; saxiv ’Af>‘/jvd yaXxy;’ xcp fJd^pcp os aaxvj;

saxi Mo’jad)v dYdX|i.axa SKSipYaapiva. ’jT:sp os xr^v d,opdv saxiv ’0xxa3ia; vao; lo

dJSs/.ip'^^ AaYo6axo’j ^aaiKsoaavxo; ' Po)|j.auov tisxd Kaiaapa xov olxiaxYjv Ko-

p'!v»%'j X‘/j(; vi)v.

2 2. ’Ex ^s xr^; d^opa; s^iovxojv xr,v s::i Asyaiov TipoTioXaid saxi xal sx:’ auxiov

dpp.axa sxlypvaa, xo *j.sv <I>as»'>ovxa 'll/doa xaioa, xo os "ll’/.iov avxov ipspov.

^y/d*|Ov ^s dx(*)Xspo) xo)v xpox’jXaio)v s^iooaiv sv os;ia saxiv 'llpax'/.?;; ya/.xovs. 16

3. |isxd os aaxov saooo; saxi xr,; llsipyjvr,; s; xo a^iop. sxl os aOx*^

XsYovaiv (o; r^ xsipVjvr, y^voixo axo oaxpaov s^ dvj^>po')XO'j xr,YV ”aioa

:> 6$’jpo|isv/| ksYypiav oxo ’Apxs|iioos dxo6ar,; dxoi>avovxa. xsxoa[ir,xai ^s r,
”‘^(Y'^(

>d^>(|) Xs'jx(p, xal xsxoir,jisva saxiv olxTjuaxa axr,Xa(oi; xaxd xaOxd, s' d)v xo

ooo)p SQ xp7jvr,v ’jxaii^>pov psl, xisiv xs 7,556, xal xov Kopivi^hov ya/.xov 55idx’jpov sn

xal ?>sp[i6v dvxa 6x6 xo6 voaxo; xo6xo’j (idxxsai>ai Li'{fyjZK'^^ sxsl yaXxo;

Y3 o6x saxi Kopivt>ioi;. ixi ‘{z 07, xal 'AxoXXcovo; dYaX|i.a xpo; x-^ Iisip7,v(j

balur. 1. Kays. 1. 1. p. 605 post vao;

ins. ax«ov, idem facit in marg. Pa manus,

quae § 2 m\ sdipo; addidit nonnullaquc

alia loca correxit, cf. II 20,3. — avso

A X K F codd. 2. iaxiv om. La Pa. —
£v xavTt Ag, h xrJL6xr^ Vt. 4. ixrArjxai Vb.

— xXiapyo; (expunctum), xXdpi^; Ag, in

Va Xa e corr. — post yaXxoii; habent

punctum Lb cdd. ante B, qui cum Sch

post iasi virgulam ponit. — ixi pro iati Pc.

— oYaXjitt Va. 7. sl/sv Pc Vn Ag. —
ayxov M Mo, lov supra lin., M.

13. \:yaio’j cdd. inde a C codd. praeter

I.a, in quo est Xayatov. AXKF Aiyaiov.

cf. I 4.1. II 6,3. 24,7. III 20,8. IV ^3,3.

36,7. — II 3,6. 5,5. 22,8. 36,1. III 23,2.

— iax'.v Ag Vn Mo Pc. 14. xov ol M, 6;

sup. lin. Pa. — oipojv Va M Mo. 15. dxo-

xipu) Vab Ag La Pd R. — i^io-jT.v scripsi,

2i3'.ov3’.v Pac M Mo VOi Vab Lab cdd. ante

S\V, ia-.ooa-jv SW D Sch, c^alv ovaiv .Ag

Pd Fa. 16. ajxo A X K Vb La R Pa, aOiov

cett. cdd. codd. — stsooo; V'a. 17. “6v

xaioa — xrjy; om. M Mo R, in .Mo R alia

m. add. in marg. 18. xr/piav Vb, zs^-

ypitov Pc, xiY/pia; \’a. 20. xvpov La. 21.

6x6 xou 'joaxo; xooxov cod. Phral., articulum

recepp. SW D c Va, in quo est 6x6 tootov xov

Gooto;. cett. cdd. codd. 6x6 yoaxo; xooxoy. —
pXdxti3ilai Lab Pd, in Pa X super ^a. —
G. Kruegorus Ib. f. Ph. LXXXIII 186 aut

lacunam post yaXxo; statuendam aut in

hac voce ipsa corruptelam esse putat. 22.

(s om. C S Va M (est etiam in Mo). —
zxi 'fc or; xal Pc B SW D Sch, laxi (z or;

xal A X K F Ag Pad Vab M .Mo Lab R, sf.

03 xal C S, 33X1 X3 ot; xal Porson. — x,o6;
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xai TtapipoXcIc; saxiv, £v «'JioH ’Oouc;a£0)c sc; lotjc |j.v*^ax‘^pac

lyyjQOL xd'/vji‘/j[>.a.

4. A'jO’[(; o’ louaw stti Xzyawj xyjv sdO-siav yakxooz xa9r||J.£vo'(; £ax'v 4

'Epjr^c, TTapsaxTjXS os oi xptdc, dx' 'Epp/^c; p-dcXiaxa doxsi dswv scpopdv xoci

5 adqsiv TTo([iva(;, xocd-oc o'q xcci "0[iT|pOQ sv ’lX'ad' sTCOiyjacV

'jioy (Ddppavxoc; zoko\rr^koo^ xdv pa jiaXiaxa

'Epi-isiaq Tpcdojv scpiXsi xai xxvjatv oTiotaas.

xdv di £v xsXcX-^ Mr^xpoc; i%i 'Epjr^ Isyclp-svov xai X(i3 xpt(j) Xdyov i 7i:’axd[j.£vo(:

ou jJLcxd di xd dcYaX[J.a xou 'Epp.ou Iloasidcov xai A£uxof>ia xai ix:l

10 dsXcpivoQ iaxiv d IlaXc({|j.a)v. 5. Aouxpd di iaxi [liv TToXXayou KopivQ-ioic; xai 5

akka, xd |iiv dzd xou xotvou, xd di paaiXitoc; 'Adpiavoo xaxaaxsudaavxoc;' xd

di dvo|i.aaxo'xaxov auxojv 7:Xr|a{ov xoO Iloasidwvoc. xooxo di EdpuxXyjc; STior/jasv

dvTjp XlTiapxidxr^c;, XiO-ok; xoair/jaaQ xai akkoiQ xai dv iv Kpoxsaic ytdpac; xyjc

Aaxcovix'^c; dpuaaooaiv. iv dpiaxspd di X‘^i; iaddoo Iloasidtov xai |i.£x’ adxdv

i5’'ApX£jj.tc; O-Tipsdooaa iaxr,Xc. Rpr^vai di TCoXXai jiiv dvd xr^v toXiv Ticxoirjvxai

"daav, dxc dipO-dvoo piovxd; aipiaiv udaxoq, xai d' dr^ paaiXsoQ ’Adpiavdc; iar^-

'(ayav ix Hxop.ipyjAo’j- O-iai; di ;j.diXiaxa dqia */j xapd xd aYaX[i.a x*^c; ’Apxi-

jxidoQ, xai oi BsXXspoipdvxr^c; sTisaxi, xai xd ddcop di’ otiX^^q itttiou psi xou

llyjYdiaou.

20 'Exipav di ix

ds^ia x‘^c ddou vadv

XTj:; dYopdc xT|V izl Hixucova ipyo|iivotc; iaxiv idsiv iv 6

xai ayxk\ia yaXxouv ’A7idXX(ovo:;’ xai oXiyov diicoxipo)

in Pa ad marg. 1. adi/fj, <|') sup. R. — xd

'Odv^aioj; edd. inde a C Va Lb Ag Pcd Vt M
Mo, xd XOO ’0d. A X K F, xoo ad marg. Vt, xod

'Od. R Vb Pa, si di adxo) '(paf/j xoo ’0d. La. 2.

p.v^|ia M Vt, hic ad marg. xdXayjpo!, xd \iyq\w.

Lb Mo Vn, fuit in R, sed corr. in

3. XcyczTov Va. — sdO-stav K F C. 4. d spp-vj?

doxcT p.dXi3xa La, dozst ifswv u.dXiaxa R,

litteris supra positis ordo vulgaris restitutus

est. 5. d'd om. M. 7. miraasv Vb Pd,

d'7ca33£v Va SVV, oxcoas cett. edd. Pac

Mo Ag R. 8. di cdxsLsxirj M, di zozzkf^

Mo, di ivXcL^ Lb Vn. — xpi<o kifujv,

0 super (I), Ag, kijov Pd. 13. Kpoziaic;

voluit Sylb. coli. III 21,4, scripserunt

edd. post C, sed illo loco xpoxzaic, ex-

hibent 11. et sic scribit utrobique Sch,

Kpdxaic; cett. edd. codd. 14. siaddou

codd. edd. ante SW. — adxd>v, per corr.

dv, Vb. 16. xjjx 0 Pc Mo. — zhrf(ayv M
Mo. 17. XxsprpuXou A X K, axc{j.<py]Lou La R,

axcojiipyjXou Vb, Xxujj.cpi^Xoo cett. edd. codd.

— d^ia edd. ante S codd. — yj addidit S,

recepp. SW D Sch. — xd dj. Tqc La Pac D,

xd «•(. td xr^; rell. edd. codd. 18. x.ai oj coni.

Goldhagen., scripsi cum S B SW D, xai d

edd. rell. codd. — psLsp. Vb, R Pa, sed in

his k sup. lin. — ddo)p ot S e coni., SW
D Sch

,
oowp 0 A X K F M Pad Ag Vab R,

udo)p d Vn, d6o)p dd . . . ozkqc Mo, udo)p

sine d C iubente Facio, Pc B, did. dxX. Va.

C D post idsTv interpungunt
;

tdstv om. Smai.

SW Herw., ioxiv idstv iv ds^ia B Sch Pacd

Ag La, in Pa iv sup. lin., saxiv tdcTv iv oi

d. C, iaxiv idsiv oz^ia A X K F Smin. Lb Vab

M Mo R. 21. vadv Va, probat F, vadg cett.

codd. edd., ex usu Paus. accusativum recepi,

post ’AzdXLojvo<; colon posui, cf. I 21,7,
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/p-/jvr| /aXo'jjj.£vr, VLrxo/.qz/ ic yap Ta6xT|V £pp'/]>cv «'jtvjv, ojc Liyyj^s'.^ ~o)y

Mri^ziar sasaf^l^a' '^«p[j.dxo)v lo uJ5o)p vo|i(?lo'jaa [«[la. 6. 'V7i£p T«6xTjV tisto'!-

7(Xa' X7(V Xp7,V7|V /MI TO /7Ao6[1.3VOV ’l^'OcVvV. TMpd ^JZ «tJXO jj.v?jiid iaxt xolc

xMrj^c'!ax T:a»aiv ovojiaxa p.3v M3pii.3po; xal ^^£pr,c, xaxa>j.B'(t)^>-?;va' 03

l>7lO Kriptv^Ho)v XsYOvxai xd>v ^o')po)v 3iv3xa o)v X'^ rXa6x/(i /Ojuaai 'faah aoxou:;- 5

7 otxe 03 xoo f>avdxo'j [iiaiou xal 00 j'jv x(o ov/jAo) y3vo|i.3vo'j, xd X3xva Koptv9-[(ov

xd ’Jk’ aoxd)v £'p0-3ip3xo, "Xpiv
y]

ypi^aavxoQ xou ^>3oO O-oaia» X3 aOxoT:;

£7:3X310» xrxxiaxr^aav xcd A3ljj.a £7:3axd»^r,. xoOxo piv o-/; xai 3c Tjp.dc ixi

/v3(7:3Xot', Y^Jvatxo; 3C xo *Y'o|^3pd)X3pov 3'.x(I)v 7:37:0 ' Tjp.3vTj- Kop'!v»}o'j 03 dvocaxdxoo

Ycvo|jL3vTj^ 'jt:o 'Po)p.r/u*)v xal Kop'v»^Ko)v xd)v dpya(o)v d7:oXop.£vo)v, oox£X'. £X3l- lo

voc'. xa»^>3ax7^xo(a'.v ocuxoT; ai 7:ocpd xd)v 3t:o(x(ov, o’jo3 dT:ox3(povxoc( aY>ta'.v

H 0 '. t:(Z'^ 3(;, oOds p.3Xc4'vc(v 3af>y;xot. 7. Myj 03 'ot 03 xox3 |i£v 3Xi%oaa iz,

’A»Wjvaq G'jvo)XTja3v Aq£i, ypovco ds 'jox3pov cp(*)poc9-3Taa £t:'|^o'j>.3'J3'v f)7|a3T xal

3 ^ ’Ai^>7|vd)v 7:apaY3vop.3v7j 03 i; xTjV >.3Yop.3v7,v xox3 ’Apiav xoTq dv9-pd)-

t:o'c; 3^o)X3 xo dvop.a xaX3la»Vjt' Mtj^^ou; dz aOxvj;. x»'7^ 03 7:aida, ov £7:yjY*''^

'^3’JYO’jaa 3 ; xo'j; ’Ap’o’j;, ''‘^Yooatv 3 :; Aiy3o);, ovop.a 03 01 Myjoov

3lva'. 'K/.Xdvixo; 03 aOxov 1 lo"/v6;3vov ymLv, xal 7:axpo; ’ld30vo'c cp7j3'v 3iva'.

1) £t:7j <53 £3X'.v 3v "KX'/.7,3' Nao7:dxx'.a ovo[j.a!lo|i3va- r.zrj/.r^xw. »53 iv aOxoT;

’ld3ova 3^ ’lo)Xxoo p.3xd X'jy ll3/do'j j'>dvaxov 3 ; Kopxopav |i3xo'.x7j3a', y.w. ol

iM 3 pp.3pov |L3v xp33,3'JX3pov xd)v 7:a(^o)v 6 t:o >.3a(v7,'; d'.a'.pj^ap*^va' 9-7jp3'Jovxa 20

3V xfj 7:3'pav 7jX3(pO)’ <I>3p7jX'. ^3 0'J»53V 33XtV 3; p.v/;p.7,V 7:p03X3(ll3V0V. K'.va'lO-(t)V

»53 0 Aax3^a'|LOv'o;, 3Y3v3aXo’Y7j33 ‘^do xal ooxo; 37:33 ', Myj'53'ov xal {>3Yax£pa

’Kp'.d)7:'v ’Id30 v'. 3 it:3v ix M7,'53'!a; ^7 “oo; 7:al^a; oOds xo’jx(p

10 7: 37:o' 7j[i.3va £3xlv. 8, K’j|jl7j/,o; ^3 "IDj.ov £cp7j ^o'jva' X7jV yd)pav ’A).o)3i p.ev

37,1. II 21,4. 1. «Ox^v Vn Mo. 3, c^yxcfi,

'i super <r> ct mox x^; (01 super fj) Mr,02 tct;

Vb, x^c Mr,oet«; etiam Ped — £3xlv Ag Vb.

4 . X(<(i3lv, o>v ovopaxet (ovoiiaxi La) piv a(pi3 >.

codd. edd. ante SW, o)v eiciunt SW D, in-

cludit Sch. 5. svexa .Mo La D Sch, slvcxa

ceti. (». dxe Br; V'a. — xal ou om. La Pa.

7. i'fl>£tpovxo Vn, V expunct., s sup. 0 .

— Ilu3'.dv La. — aux(T)v edd. ante C, aoxoi;

cett. edd. Pacd Ag Vab M Mo. S. ixatxioi

Vb Pd, £7:ctX£'.o*, primo i expunct., Pa.

— Acipo) Porson., o:^pa La. 10. aTToXou-

aivu>v M Mo Vab La R Pa, a 7:oXXoa=v(i)v Ag.

12. atofli^xa M Mo, S3 ^:^xav La. — asiosia

Ag. — xo pav La. — st; M Mo. 14. sepy^sv

Vb R. 17. 'Idaovot M. — stvat' cpr,3iv La.

18. S7:y; oi stoiv Va. — e::’, v sup.

R. 10. ’Id3(t)va Vb Mo, 'fd^ta La. — loXxoy

Va, — Kopxypav edd. ante .S Vab M Mo
Lab R. 21. y-zstpoy, to sup. ou, R. — ::pox£i-

psvov Ag. — xivadbov Lab R. 22. sTTsatv Vb.

— Mrjosiov B Sch Ped Ag Fa Lb Vn, jJiTjoetov

sta

Mo, »ir;o£'.av A La Pa Vab R, jjiyjosi M,

M^^ov, quod est in edd. cett., Xylandri est

coni., cf. Hes. Th. ICOl. 23. spuoxr^v Pd Va

M Mo, spuoziv Vb Lab R Pa. — ’ld3ovo;

A X K F La Pa R, ta3(ovo; Vab, i'd3om Pc,

’la’3ovi M Mo .^g Pd Lb edd. cett. — 7:ipa e

corr. Kuhnii edd. inde a S, ultra Calderinus,

neque am piius quicqu a m Amas., ::spa;

cett. edd. codd., Pa ad marg. Tcspav. 24. dXvn
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ir|V ’Aao)7i:'av, hk ~r^v ’EcpL>pa(ocv‘ xa*. Ar/ixr^v ocTcwvxa ic, K6\yo'jc Tiapa*

xocxaO-eaO^ai Bo6v(|) XTjV BoOvov 'EpjJioG xal ’AXxi^a(i£(a(; eivat, xal £'Xcl

Boovoc; £X£)i£6xTja£v, o'jx(oc ’Exo)7T£gc xov ’AXo)£(i)q xal X7|V ’E'pupaut)v ay£iv d^'/'qv'

Kopivj^L» ^£ 'jax£pov xo5 Alapa&tovoc ok^iva UTOXiTiojidvoa irai^a, xouc Kop'v9-(o'JC

5 Alyj^£iav |i£xaTi:£[J.c[)ap.£vouc; £$ ’Io))lxo5 Trapa^ouvai oi XTjV apyyjv paatX£6£iv |jl£v il

auxTjV ’ldaova £v KopivO-cf), Mr^^aa ^£ Traii^aQ ji£v xo 0 £ «£». xt-

xxo'iJ.£vov xaxaxp67ix£'v auxTjV £q xo i£pov cp£pouaav x:^Q"Hpac, xaxocxp6'xx£'.v ^£

dO-avdxouc; £a£aO’at vo[u£louaav* TkXoc, ^£ «uxtjv x£ [J.a0^£iv o)c '/jjiapXTjXOt xvjc;

,£X7u'^o<; xai djia airo xou Idaovoc; cp(opaO’£Taav, ol> yocp auxov £y£iv ^£0[X£V(i

10 ao'(Yvo)[r/jv, dTOx/i£ovxa ^£ £q ’1o)Xxov ory£aO'at, xooxmv ^£ £iv£xoc dTi£XO'£iv xai

M7j^£iav Tiapa^rjuaav Eiaucpcp z'qv dpy7|V. -xd^£ jxiv ouxcoq lyovxa £7i:£X£5d[j.7jV.

IV. Tou [ivyj[j.axoc o£ £axtv ou TLOppo) XaXivixt^oc; ^AO-yjvdc; t£po'v ’A9’7^vdv

'(dp 0'£d)v |id'/L'axa auYxax£pYdaaa9-a' xd x£ dXka BBkke^ry^6vz-q cpaai, xal mQ

Tov Il7|Yaao'v oi 7rapa^ol7| y£tp(»)oa|i£v7j x£ xal dvdaaa aux'/j xo) "7i:x:op yaXivov.

15 XO ^£ d‘(ak\Ld ol xo5xo ^oavov £axt, TipoaojTiov ^£ xal y£lp£c; xal dxpoi 7rd^£c;

£ial X£uxo5 XlO-ou. 2. B£X/i£po(po'vx7jV d£ 0 L)X auxoxpdxopa dvxa paaiX£6£tv, 2

£iva» d£ £7i:l llpolxop xal ’ApYslo'c; £yo') x£ 7T£ld’0|j.at xal daxic; xd 'Ojr/jpoo jr/j

7idp£pYov ETCXdqaxo. cpalvovxa' di xal B£l/i£po'pdvxou jji£xorx7^aavxoc; ic, Auxlav

oudiv :^aaov ol KopivO-toi xcov £v ’'ApY£i duvaax(7)v ri Muxi^vatQ 67i:axo6ovx£(;‘

20 idla x£ oudiva Tiapiayovxo dpyovxa x*^c; £7tI Tpoiav axpaxidc, auvx£xaY|J-£voi di

Vb. 1. dcwKzioy Va. 3. dXwiwc M.

— icpupsojv, ax super s, Vb. 4. uxoXi-

7cop.ivou Smai. D Sch ex cxc. cod. Pal,,

uTCoXsnrojxsvou cett. 5. p-yjdstav Fa. — jisia-

TC£p.'|<z|jivy]v La. — loXxou Va. 6. d'd om.

Vab. — di aoxdv Idaojva La. —
Vb La, rell. — xixxdjxsvov edd.

post F Pacd Ag M Mo R Lab et per corr. e

pYvdjxsvov Va, ^

Vb, recipi iubet Kays. Z. f. A. 1848 p. 505,

Yivdjxsvov A X K F. 7. auxvjv ser., adxd codd.

edd., auxd — xczxaxpuTcxsiv om. M Mo. —
zlc, edd. ante B, ic; cett. edd. Pc Lab, i<; xd

om. Ag Pd Fa. — cpipousav om. Va. — x^c

d)p«; Mo Pd. 8. X£ om. Va. — -q\^.rj.Q--q'AZ'.

R Vb Lab Pa, in Lb R corr. ex oi. 9. tdaojvoc;

Va. — (0(X)Vcu9-ctc3av Ag, cpovsuD-staav Pd,

(popaB-. La. 10. di SW D Sch Ag, d"’ Smai.

B, abest ab cett. edd. VbMMoVnPacR,
recipere voluit iam Sylb., diuoxXsdvxac it; Va.

— i'v£xa VaMoDSch, cett. sivsxa. 11. jxyjdstctv

Mo R Va. — ixs^sXs^djXYjv edd. ante B

Vab M Lb R, iTTsXscdtxyjv B SW D Sch, probat

S, Pcd Ag La.

12. di — XaXivixidoc; om. Pc. — 13. di

pro yd-p M Mo R, in hoc jdp super di. —
psXspocpdvxYjV (v litura deleto) Vb, psXXspo-

(cdvxY]v (v expuncto) Ag. — cpaalv Ag La.

14. auxd (ambig.) xox itctuo) Xivdv. xd di Vb.

15. ol om. AXKFC VbPacdLabMo R,

est in cett. edd. Ag Va. — di edd. inde

a B, X£ codd. edd. cett. — axpoi Tcddsg edd.

inde a Smai., coni. Lobeck. ad Phryn. p.

603, dxpozoozc edd. rell. codd. 16. Xld-oo

Xsuxod M. 17. ixyj om. Mo. 18. i^sXi^axo

edd. ante Smai., VabMMoRLaPa, iitc-

Xi^axo cett. edd. Pcd Ag Lb Exc. Pal. —
verba cpalvovxai di xal omissa add. man.

sec. sup. lin. in R. 19. duvaxdiv edd ante

C La Pa, duvaaxcov cett. edd. codd., in Vb

R X super ax. — MuxyjvaiQ -- ouvxsx. di

om. La. — ixyjxyjvaic; (u super Yj priore)

Ag, jxoxyjvatoiQ Pa Vab R. 20. auvxsxaYjxivoiQ
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3 vjA oao)v aLLiny ’A‘(a[*.£ji.vtov [JiSTsayov Zf/j axo/.o'j. 3. X'a6'^ti)

fZzK VXa~r/jjc jiovov o BcX^spocpoviou 7:ai7jf>, oc/,Xa xai zzzpoc oioc s-(^vcTo

’O rjvui{o)v, s”i a'Ji(o BspaccvopOQ X3 xar'A/.|j.oc. ’Opv'jx(o3voc: oe ff^ 5>o)X0!;,

lloa3'0(Wj; 0 £ E-Kix/.Tiaiv. xal o [isv d::o3xr,a3v £c TtO-opsav x‘^c vOv y.a/jyj-

[lEVTjC; <l>03x{ooc, Boccc; <^3 ’OpVUX'!cov03 'JIOC V303X3p03 XaX3|X3'V3V 3V X‘i^ KoplV^Op. 5

B^jccvxoc; 03 Arap.o'^(7)v, Aap.ocpo3vxo; 03 rjv llpo-xoi^ax, Ilporo^a Ao)p(^ac xccl

' Vavj3"!oot;. xo6xojv paa'X30ovxcov AcoptElc; axpaxEuooaiv 37:1 KdptvOov r^^Azo

de ’AXt^x7|' 'Itittoxol» xoij ^[>6Xc4vxo:; xoo ’Avxio'you xoO 'HpaxXEooc. Ao3p(da^

|i3v o'jv xcci 'VavO-'!da; -xapaddvxs; zr^v [iaziiLzla'j ’AXr^x*Cj xaxap-svooaiv auxoo,

xo)v 03 KoptviHojv d dvjjio; 3^37:3a3v otJj A(opt3(ov xpax7,03'c; jidyj,. "A'Lr^zr^c, 10

03 Gtdxd; X3 y.w. oi dTTOYovo' fJotaiXEuooaiv 3; piv Bdxyiv xdv llpo6p.vtdoc £t:1

1 ‘(zyzdz "xivxs, 4 . «tto xo6xo'j 03 ol Baxyidoc» xaXoujiEvo' i:3vX3 aLLaz ‘(zyzdz

3; T3/.3ax7|V xdv ’Ap'axod'/j[io'j. xcti T3).3ax7jV 11.3V xaxct 2y«%c; ’Ap'.3'j; xai

IlEpdvxot; xx3'!vo’j3t, |3aa»X3’j; di oddEi; ix' iyzyzzo, zp’jxdv3»; di ix Baxytdwv

ivtaoxdv dpyovxE^, 3; 0 K’>J>3/.o; xupavv/jaa; d ’H3x(o)voq e^i^aXE xod; 15

Baxyjdot;* dxo'*,'ovo; di Viv d K'jJ> 3>.o; MeXo(vo; xoO ’AvxdGao’j. MiXavct di ix

1'ovo'jajTjX x*^; 'jxip ^'.x'jd)vo:; jXpctxEoovxoc adv AopiEOatv 37:1 Kdpivftov ’A/.yjxr|q

xd |tiv 7:apo('jX’xc(, dx3t7:dvxo; xod »>30 ’j, zur/ dfjjyjz, xd)v 'KX>w7yAov ixi/^EoaEv

c(7:oy(*)p3Tv, daxEpov di d|j.apxd)v xoo ypr,a{too diyExa*. advotxov. xo»aOxa |iiv

3 ; xo'j^ Kop'vt‘Ho)v '}(i'5\Lirxz a'jp.[ildvxa Eoptaxov. 20

M, avvTiT^puvov l’a. I. ;<-^xiyov

Ag, r^'{v.zrjx etiam Pd. *J, odt'. cdd. inde a

B Ped Ag Lb, OVXO-. cdd. rell. Vb M I»a La

R, R per corr., odxo) \'a. 3. dWo; Pc,

dX/.o; M Mo Lb. — d'>vf:i(Mvo; Va. 4. o(7:i;'>-

x'.3cv .M Po. — ix' »bf<7tav edd. ante C
PacdAgVabM .Mo R Lb (ibjf>'Z'.c(v VaLbMo),

£7:1 )\r^rjrjilav La, £tc 1 Ti»K>f>ic(v vel i::! T'.llo-

(iW.a'/ coni. Sylb., i; Titlopi<xv edd. inde a

C. <». Ac(i».o'imv om. M Mo R, in hoc add.

man. ree. sup. lin., oc<|lo'5(')V to; 01 Pa,

ante xo;, a quo incipit linea, d(zito'ip>y ad-

ditum est. — zfjrjzow o£ usque ad xoo

«bdXovxo;. om. in R Mo, addid. sec. m. sup.

iin. inR. 7.
’ Vttvxtdot; Sch Ib. f. Ph. LXXXIV,

44,'Vavih’da; edd. codd. — xd xoiv pro xodxo)v

!’d. 8. ixxouxou .Ag Pd, sq. xoD om. .Ag Pacd

M Mo Lab R. in hoe addit, sup. lin. — xov

'Avxidyou om. La. B. dXixrj \'a. tl. dz~6- !

'uvoi pro d7:o|'. Pd. — Trpipido; Vb. 12. ::ivx£
I

— 7£vsd; om. Vb. — «tto xou da M .Mo Pc

Ag, «Tcd xoudc Va Pd, xovds da Lb. — Bc/.x- !

I ytdo». A B D Sch Pacd Ag Va Lab M Mo R,

Bctxyidd-x'. cett. edd., tum Boxyictdcnv Ped Ag

cdd. praeter B D Sch, potxy.ddov Vab Lab

R Mo Pa, in hoc c/. expunct., deinde Herx-

ytda; B D Sch Pacd Ag .MoVb Lab R. 13. Ta-

,
Xa3xr,v cdd. inde a C Pc Ag La, TaXa^xr^v

cett. edd. Lb Vab .M Mo Pad R. 14. izzpdy-

J

xov; M Mo Lb. — xxaivov^iv R .Mo. — da

'

ax». oddat; Va. — afivaxo sine axi Pa. —
' zpoxizvai; R Vb. Io. aviciuxmv Ag. — a?a-

: Pc^XXa Ag
,

a^apdXaxo La, a^a^czXsto Pa.

! — xoo; om. Pa, addid. man. sec. in marg.

1(». ’.Avxci33ou B Ped .Ag Lb, ’.Avxa3ou cett.

I edd. Vab La Pa, dvxaasoo M Mo R, in hoc

i

corr. in ctvx73ou, cf. V 18,7. — jiaXava Lb.

17. I’ovoo3r^; CSB Ag Pc Vab La, 1'ovaoo-

or^z A X K F Pa .Mo R . in R et Pa a ex-

punct., Fovou33r,; Pd Lb S\V D Sch, hoc vel

rovo£33r,; coni. Sylb. „(p. I''ovoa33r^;

l'ovoy3r;;“ Palmer. MS. IB. dp.eX(T)v coni.

Buttmannus, dp.apxiov Va Pd, duapxdv Pa

La R, hic per corr. — xoiouxov La. 20. Ko-
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5. To ispov xyjQ A0'7|Va(; xyjc; XaXtvitt^Os ^pOQ tq} dsdtpq) acpiaiv saiiv, 5

'AW. TuX/jQlOV ^OavOV Hpax}l£00(^* AcC'^dA.OU 0£ auxo CpOCOlV cIVOCL X£^VT|V.

AcC’.0C(}i.OC §£ OTTOOa £lpY(ZOC(XO, aXOTCOJX£pC( jX£V £OXlV £X' XTjV OcjitV, £7ri'jrp£7C£t

§£ 0
|
10JC; XI xai £v9'£ov xouxotQ. 0X£p U TO '3'£axpdv £oxiv i£p&v Atfk Karie-

5 X(oXioo cpo)vi{j xi^ P(o|ia'.(ov* xaxd ^£ j}id3aaav KopocpaToQ &vo[xdS^o'xo

av. 6. xou d-£dxpoo oi ioTi xou^£ oo Tudppco -pJJ-vdaiov xd dpyaiov xcd

xa\ooii.iv'q Aipva* xIovzq U iaxyjxaat 7T£pi auxT^v, xai xa9'£dpat Ti£TOr/jvxoci xouq

£ a£>id'dvxac; dvac[>6y£iv ojpa d£pouQ. TTpdc; xouxqj xqj 'fupaafqj vaol 9'£wv £iatv,

0 [j.£v Aidc, 6 §£ ’AaxXvjxtou. xd §£ d*(d}i[iaxa, ’Aax)iyj 7rtdc jj.£v xai

10 )v.£oxou XiO-ou, xd d£ XOU A'd(; yaA.xouv iaxtv.

7. Avtouat d£ £c; xdv ’Axpoxdptv9rjv,
yj §£ £axiv dpouc; ux£p xt]v xdXtv G

xopucpyj, Bpidp£co jj.£v 'HXioj ddvxoQ auxvjv, dx£ £d(xa2;£v, AlXfou 0 £, (oc; o\ Ko-

piv&toi cpaatv, ^Acppodixyi xap£vxoc, £q ^ xdv ’Axpoxdp'v0ov xouxov dvtouaiv

£cxtv latdoc; x£[i£vvj, cbv xr^v |i£v Il£XocYiav, XYjv 0 £ Aiyu^xiav [auxwv] £xovo|id-

15 ZooQiv, xai duo Hapdxtdoc, £v Kavwpqj xaXoupivou xd £X£pov. ji£xd d£ auxd

HXiqj X£X0l7jVXai ptt)[Xo(, Xttl ’AvdYX7|Q xai Biac £GXIV l£pdv. £ai£vai 0 £ £Q

auxo ou vo[j,i^ouaiv. ux£p xouxo AIr|Xpdc 9-£djv vadq £axt [xai axT^Xyj] xai 7

O-pdvoq* X-Aou xai aux-/j xai d Dpovoc. d d£ xwv Aloipdv; xai (d) Avjjxr^xpoQ

xai Kopr^q ou cpav£pd lyouai xd d*|^dX[j.axa. xaux'(j xai xd x^^q Bouvaiaq £axiv

‘
2o"Hpaq [£pdv, idpuaaix£vou Bouvou xo5 'Epjxou* xai di’ auxd 'q &£dq xaXqixai Bouvaia.

pivbtouq id. 1. '/«Xtviiidoq Va, sec.

man. t prim. mutavit in q. — ioxl Mo.
2. orj) 0.0X0 La. — xiyy-q idem. 3. qrr^d-

oo.xo idem. — soxiv iq t^v edd. ante B Vb
La R, iaxi xy^v Smai. M Exc. Pal., iaxiv sxi

xy^v cett. edd. Pcd Ag Va Lb. — ixixpixsi

Lb. 4. svbsv Ag. — du-oj; svbsdv xi xcd

Todxo'-q Sch Ib. f. Ph. LXXXXVII, 530.

— iaxt M. — xaTcixojXioo Ag La Mo. —
xojv pro x‘d Mo. 5 dvo|xdCoixo Ag Vab M
Mo R Pa Lab., dvotxdCoix’ edd. Pc. 0, xoD

02 Va. —
- od om. S cum codd. edd. ante

C, 23XIV od xdpp(i) Letronn. 7. xiovoq Ag.
— xto xo'jq Lb. 8. st^asX^dvxaq codd. edd.

ante SW. — (}cod La. — s^ai Pc. 9.

Ajcia edd. ante S codd. 11, dviodaiv Vb.

— £tq Mo Pa Lab edd. ante B. — xr^v otxp.

Vb M Mo R, in M et R o .sup. q. — d'poq

(u sup. vers. R Lb) Lab R Pd. dpo; Mo.
12. xopucpf^ «p2o> (sic) M. 13. Tcoipivxsq Ag
La. — stX Mo. — dviodai M. 14. "Xcz‘p'o.v

Vb. — adx(T)v inclusi. — iixovoudCouai Pc.

15. aapczTTidrxq Va. 10. icsTUotyjxoti pojjxdq Ag
Pd Fa. — dvczYxyj La. — iq «dxd dvojxdCouaiv

idem. 17. p.sxpdq La M. — xai oxyjXyj recte

incl. Sch ut variam lectionem ad xai adx'^.

18. XiDvjv xai o.oxYj xai Pcd Ag Fa M Mo Lb
Vn edd. inde a C, Xt9(i>v xai q axqXq xai

Vab La (hic priore xai om,), in R q oxr^kq

add. man. sec. sup. xai aoxq, L aoxq q
axqXq xai Pa, aoxq expunct.

,
Xd%o vel

'iJ.d-oo 2vdq coni. B, Kays. in Z. f. A. L848,

506 xai aoxq 2Tc1 axqXq xai D-pdvoc. svdq

Xt'9oo xai q axqkq xai d t}pdvoq, cf. VIII

34 fin. — d ds £x X(T)v jx. Pd. — d

ante Ar'ixyjxpoq ins. Kays. Sch., duo enim

erant templa. 19. xopyjpou pro Kdp-/jq od Pd.

— £3xlv om. Va. 20. Boovou A X K Lab
Pad, correxit Sylb. — pouvta Ag. — Caput

quintum K secuti a verbis xry 02 x:q'(qy

incipiunt K F C S SW D, ab dvsXl^odai 02

B Sch.
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’Av£X&oOai ok zq tov ’Ax(>oko(:>iv9'(>v vcto^ iativ ’A(ppo^(ir|C, 6r^aK\mTa ok

aozr^ T£ o)7:/j.a*x£vrj xa» "H/j.o; xal ’'Epo)^ syoiv xoc,ov.

V. Ty,v 55£
y| saxiv 07:'.a[)-£v toO vaoO, oo>rjov [i.£v ’Aato';:ou

£tvat, oo^^vat ok ^».a6
'Y'
0)- toOxov '^drj zioora ioq cVtj Zz'jz ‘/jpKaxd); Aqtvav

^PjYaxsoa ’A aojroO, [xr, zfjOTZfjov cpavcti !I7,toovT'. |X7,v6a£'.v "(iiv oi y.al zv 5

’Axf>oxop(vb-([) ‘fzvoiTO 'j$o)p. ^dvio;; 'AatoToO, ji7,v'J£t x£ /joxco^ xctl dvxi xoD

|i7jV'j|xaxo; 0'.x7,v, oxui rtaxa, £v Aiooo oioojaiv. 7|Xooaa oz rj07j X7jV llsipyjvyY-^

'pa*x£v(ov civai xa6x7jV xal xo ooioo ct'jxol^£v 'jxoopilv xo iv X'^ tjjKzi. 2.
'0

0 £ ’Aato7:o; ooxo(; dpysxat [i£v ix x*^; (I>>j.aa(aQ, piojv 0£ oid x*^(; ^»x'jcov!a;

£xo*^(uatv £^ x*/jv xaoxy, ^>dXaajav. i^j^axipa; ^£ cfjxou ‘(Z'^iod^ai <l>/.tdaio( 10

'pajt Kdpxopav xal Aqtvav xai 07;fj7,v dxo |i£v 07
,

Kopx6pa; xai Ai^lvy,; xd;

v7^30'jQ lly£p(av xal 0iv(dv7,v xaXo’j|i£va; |X£Xovo|xaa^7,vai, dzo $£ T7,v

6zd xfl Ka^|X£»a xXyjO-yjva'.. H7j,3aioi oe o'jy 0110X0
,
003», '-^dji£vo» xoo Boitoxioo

X7,v H7,fl7,v ’A3(o::oo xa». 00 xoo K«pd <I>X»aT!oi; £X^a». xd ok aLLa i; X'r^

zoxa(i»'X.; <l>/v*d3»o» xa». iI»xo(i>v».o». Xe^oo^», xo o^o)p £~7,Xo xa* oox £Yy(*jp*ov £iva»! 15

o[* Ma»!av$pov '(dp xaxtdvxa £x K£Xa».vd)v 5»d <l>poY»!a; xa» Kap»!a; xa». £x^».^dvxa i;

X7,v xp»i; i\I*X7jX0) &dXaaaav i; Il£Xoxovv7
,
3o^ £py£3t>a* xa» t:o*£iv 'Aacozov.

oi^a ^£ xa*. A7,X*ojv xoiooxo dxooaa; £X£pov, o^ojp 0 xaXooaiv ’lv(o”ov zhai

'jfijtv £x xoo N£*Xoo. xa». 07, xa». a-jTO'^ zyzi x»iv N£lXov Xo^o; Kocppdx7,v dvxa

i; £Xo^ d'^av(!l£3»‘>a». xa». ao^>»; dv».o'vxa ox£p AU>ioz(a; N£lXov •,'-v2 "i>a*. Waco- 20

zoo ji£v ::£p». xotaoxa T^'xoo3a. :J. ’Ex 0 £ xoo X\xpoxop»!v^>oo xpa~£l3». X7,v dp£».-

H. 0TCi3t>£v edd. inde a S PcdMMoRVab,
oTCiobi edd. rei!. 4. ctipivav Ag Pcd. •"».

Du^oxipav M. — cpotvai La. (I. ootoi; A B

Sch codd., GOTO) D, 00*0; celt. edd.

7. tir,voct ucxd oi'xr,v La, |ir,v6jiaTa Pa. — '

oo”M) Va pro dx»}>. S. xat ”oi \^a. — xo
;

ante iv om. A X K F Ag Vab Pad La, est in

cett. edd. Pc M Mo Lb R, in hoc expunct.

?L d::o xf,; Va M Mo Smai. — picov oi oid
j

edd. inde a C Pcd, pi«»v ^2 xett o*d .Ag M
Mo Lb R, in hoc corr. in p6t 5s <5id quod

est in Pa La Va A X K P", pia os Vb, in R

xat ante ix^tStuaiv sup. lin. 10 . xauxr,; codd.

edd. ante C, xaux(; coni. K. recepp. cett.

edd. 1 1. xopxypav La Mo Pc Va R. in hoc

corr. in xopxup^zv. — ceqsivctv et otYstvr,; M
Mo Vb Lb Pacd R. — oij om. M. 12. 3/e-

pstetv Ag. — xoXouuiva; om. Mo. 13. xf,

om. Va, — xaouta l.a. — oarAo^oyaiv

AgVbMoPc. 14. oO xoo xapd <l)lt03toi; i

edd. inde a C Va, oo xoo «hXiaatoy A X I\

F La Pa Vb (\^b oy om.), oy xoy zapd cpXict-

3tou Pcd Ag Lb, oy xoy ©Xtaotou R, in

lacuna fuit vox nunc erasa. — xd oi dXXa

xd D, sed xd oi dXXa absolute positum est,

cf. II 1,9. 15. 'sXidaiov La. — Xi^oyaiv M
Mo. — izrjXyxa Vb, Irr, Xyxoi oux i(y.

Mo. 10. xoxioyxa Va, 0 mutatum in v,

accentu intacto. — xaiXawov (s super ai)

0 '.d cpXyfia; (p super X) Ag. — oioovxo

M Mo R, in hoc ex sup, lin. 17. pr,Xr)x«;>, i

super T|, Ag. — i; sup. lin. Pa. — -e>.o-

rdvr,3ov La. 18 xoDxo Pd Ag, xoioDxov (v

expunct.) Vb. — ''Ivojxov edd. ante S Lab

Pac Vn R, ivto"iv. 0 super t, Ag, Tzetz. ad

Lycophr. p. 97. Schol. Callim. H. in Dian.

171 confert Reisk. M S. — etvai cpr,3tv

Va. 19. xct! det La. — ctyxo; M Mo.

20. £3iXo; Pc, i; T/,o; Pa (e; sup. lin.) Pd

.\g Fa Vab La R, in hoc ante nomen aliquid
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vr^v 7:6X7] X£ sattv r^ Tsvsccitx*/] xai Er/ir^O-utac; ispov. £?7]xovTa os dcTisyst [id-

\iGxa axd^ia xaXou[j.svr^ Tsvsa. oi dV&p(o7:o( cpaaiv o[ Ta6x‘(j Tpcosc; sivat,

0('.yiJ.dXa)XO' 6 t:6 "EXXT^vmv sx Tsvs^oo svxotoO-a ’A*(ap-£{xvovoq Sovxoq

oixyjaat xcd ^'d xooxo dswv [idXtaxa ^AizoWoiva xi|JLO)atv.

5 4. ’Ex KopivS-oo o6x ic [JLsaoYoaav, dXkd xt]v st:: Stxawvoc louai voco;; 5

£jj.X£7:p7]a|j.svo(; saxiv o6 Tioppco X'^q ttoXecdi;, sv dpiaxspd 6s x'^q 6§o6.

fxev ^7] xa/. dXkoi TioXsjxo' Tispi xtjv Koptvdiav xai Tiup i-KsXa^ev, mq x6 sixoc,

xcci olxiaQ xai ispd xd e^oi xdyooQ' dXXd xouxov y^ ’A7:dXXojvoQ

sivai XsY^^^^- IIuppoc xaxaxauasisv 6 ’AytXXscoc; a6xdv. ypdvo) ds uaxs-

10 pov 7^'xoaaa xai dXXo xotdvds, ojc oi KopivO-ioi Aii TioiTjaaivxo ’OXa(j.7:(oj xov

vadv, xai (oq s^a(cpv*/]Q ::up xoO-sv sjiTisadv diacpQ-sipsisv auxdv.

5. Eixuojvioi di, o6xoi Y«p xa6x*(j KopivB-ioic siaiv djj.opot, irspi xrjQ ywpaq 6

x'^c; acpsxspac; XsY^joaiv wq AiYiaXsuQ aoxdyO-cDv irptoxoc; iv aoTi^j ‘(ivoixo, xai

IIsXoTiovvT^aou x£ daov sxi xaXsixai xai vuv AiYiaXoQ, d::’ sxsivoo ^aaiXsuovxoQ

15 dvo|iaa9'7jvai xai AiYidXsiav a6x6v oixiaai Tipwxov sv xqj irs^iq) TidXiv. o6

saxi v6v acptai x6 ispov x'^(; ’Ad'r|Vd(;, dxpdxoXiv xo6xo sivai. AiYiaXsojc; Bs

EuptoTia Y^vsad-at EuptoTiot; ^s TsXyiva, TsXylvoc ^s 'Attiv. ouxoq 6 'Atuic; 7

ic, xoadv^s duvd|xso)c; Tipiv 7] nsXona sq ’OXo|mav dcpixs'adai, ojq xt]v

svxoQ ^laB-jiou ycopav ’A7:iav dii’ sxsivoo xaXsIad^ai. ’'AxtdoQ §s t]v 0sX^(cov,

20 HcX^iovoc; ds Aippoc, xou ds Boapijjiayoc;, 0oapi|j.dyou ds Asuxitttioq. Asuxitutciu

ds dppsvsc TiaTdsQ o6x sysvovxo- O-uYdxTjp de KaXyivia. xa6x'/[j XTjj KaXyivia

Iloasidcova aoYY*'''^^^^- xov xsyO-svxa 6::’ adzyjQ sO’pscj>sv 6 AsoxiTUiroi;

i

erasum videtur, ic xIXo; M Mo Lb Vn, sc

X£ sXoQ S SW D, ic sXoc cett. edd. 1. stXsi-

thiac Ag, siXyjXBstac Vb, altero X expunct.,

stXsi&uia;; C, ut F voluit. 4. ’AiudXX(ova

om. M Lb R, in hoc addit, ab m. rec. sup.

lin. 5. iieoojaiav Vb, ps!30‘]atav Pa La R,

in hoc corr. ex jjis3d][caav. — dXXd ic ~'^v

£xt edd. ante S Vab La Pa R, in hoc ic

sup. lin., dXXd xf^v ixl cett. edd. M Mo Pcd

Ag Lb. — louaiv Ag Vab. 6. ip.X£T:oiy]jjL£vo;,

prjC sup. oiY], Va. 7. ixsXa^s M, ixi^aXs

Va. 9. ypdvou La. 10. sxoiyjaavxo Va, xoiyj-

aizvxo M Mo R, in hoc corr. in xovi^aaivxo.

— xtjj vaco La. 11. ijxxsoojv Ag Vb Pd La, in

Vb Pd 0 sup. oj. — «6x6 M. 12. Trspl x'^g

jfzripac y. Mo. 14. xs mavult B, 66 codd.

edd. — £Xi x«L£ix«i x«l vuv AqiaXo; B SW

D Sch Pcd Ag M Mo LabR, in hoc per litteras

« p ( xaXzixai «rpaXoc postu-

latur, id quod habent cett. edd. Va, £xi

x«t vuv Aq. z«X. Vb. 15. oixiaavx» A X K
F, otx'/]u«vx« Va M Mo R, in hoc i super q

et ad marg. otxioai, otx£T3ai La, oix^aai Ag

Pa, in hoc i sup. vj, oixiaai cett. edd. Pcd

Vb. — Tcaiotco La. — zdXiv Va, om. sq.

iaxi. 16. xox£ coni. Buttmannus. 17. X£X-

ytva Vb. *Axiv — ~Axi; edd. inde a S Ag,

"'Atciv
—

’'A71k; cett. edd. Vab M MoLabPacR.

18. 7]ucv]v&yj La. 19. x«.X£Ta9'«.i dx’ ixstvou

Va, sed litteris « p Y vulgaris restituitur.

— dxioc M Mo R, in hoc 6 sup. lin. —
^iX^liiivoc Va. 21. dp£V£(; M Mo La Pa R,

— yaXxivta (x expunct. et y supra) Ag.

— x‘(j om. La. — xaoxq xi^ KaXy. om. M
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8 xai T3/w£L>To)v Tuapsocoxiv oi tt^v ^(pyT^v, ovojxa Zk yjv IlepaTo; toj 7:a»^(. ict

£Q irXr||JLvc(Iov Tov Ikpdtou |id>j.aTa £'.pcz'!v£Td |xot d«6[j.aTo; a^tcc Tot fdp oi

TtXTo'|J.£va [JTJj Tf|£ «OTlXa 6::o'T£ TCptOXOV X/^Ct6a£t£V Yf(£t TYjV

i; 0 Arjii7jT'/ip £>.£ov tay£t lIX'Aj[j.va'!o’j, 7:apaY3vo|X£vr| o£ i; xr,v AiYiaA£'av oj£

^T| HX'/j[xva(o3 ~aioa dv£^p£'|»£v ’Op^o'xoXiv. ’Op^o::oX'.oi 0£ i>0Yd- 5

T7(p Y'!v£iai XpuaoppoV^. Taor/jv T£X£iv vo|j.(^o'j3iv ’A>:oX/aovo(;, xal 6 Tcdiq

(t’)vojxdai>r, Koptovo;. Kopcovoo 0£ '«'*«• Kopa^ xai v£(»ji£po; Aa|X£^(ov.

VI. Kopaxo; ^£ ctzoO-avovxo; a"atoo£, 6::o toOtov tov xatp^^.^ ’EkCo~£'j£

dY'ix.o’[j.£vo; £x H£aaaX(ct; £ay£ r/;v «pyrp-». £t:1 to6to'j paa'X£'jov':o; axpaxov

^oX£[X’ov ic, xr,v yojpav xo'x£ £X8‘£lv -pcoxov, xct z^jo xoo io

“dvxa xov ypovov wizzLizajK'* £v £*prp;(;- -• alx(a 0 £ rjor ’Avxto7:r,; £v

"KXXr,st xr^; Xoxxico; ovoiJia r,v £~» xdXX£t, xa( o» xal "poarp^ ’Aaoj::oO

^>'jYC(X£pa, o; xr,v Hr,,^di^a xct» IlXaxaii^a 'vp(!!^£t, xa*. oO N'jxx£oj; £iva».

2 x«6xr,v o’jx oi^Gc £'X£ «Ixr^act; £^X£ ^paa6x£p«

>.£'jad|i£vo; ’Ez(o::£’j£ a^zaZ,v.. d>; $£ oi Hr, jiaiot t!>v ozXoiq r;X»Vjv, ivxaOb^a 15

xixpo’)3X£Xa' |i£v N'jxx£'j;, ixpd)i>r, Zi xpaxtov x^ |idy(j xai ’C::(07:£’j;. Noxx£a

|i.£v ^r, xd|i.vovxa dx(j(o xo|u!^o’jjtv i; Hi^pa;, xal (o; £jj.£XX£ x£)w£'jxdv, Auxtp

d^£X'Y'0 ) dvxt TTapa^i^coai Hr,3a*o)v iv xto zapovxt (xpy£’.v. Ad(i^axov Y«p "ov

1 loX’j^(opo'j xoO Kdo|Jio’j zw.^ja £Xi cijxd; X£ i::£xoo::£!j£v o N'jxx£'j; xai xo'x£

d::£X'7:£v £::txpoz£'j£tv £X£(v(|). xoGxov oov xov Aoxov '.x£X£oa£ Gxpaxio |i£(!^ovt 20

£7:» XYjV Arp.dX£»av iXd^avxa xt|i0)py;3a ji>a» |i.£v ’Exo) 7:£a, xctxoov 0£, £•. Xd|So»,

I]X(OX£'j; ^£:i yjx\ aOxr,v ’AvXidxr,v. :o [i.£v zap«'jx(xa izrAxiu sihe xai 'Aflr^-

Mo, hic inserit
f,

ante Ilo3:ion>v«. l.''Kpa-

To; vel ''Apctxo; legendum esse putat Frazer.

cl. Kuseb. Chron. I 178 Schoen. et Append.

28. 2U>. 8(>, npdxo; La. — xtj» oit .\g.

2. zKzavcfiov Lu Mo R. — xoo zifj. Va.

ll. Va. 4. 0
/;

Lb. — Um\ov l*d

.M Mo, r/.3(ov,
j expunct., Vb. — r/si .Ag,

cry vel 'iy/i voluit Sylb. — «''p.ctXiiav

I.a R, in hoc corr. ex «rpdXiictv. 8. Xpj-

ooppdyj scripsi coli. cap. ;H,U\

codd. edd., yf>’J3opdrj Sch. praef., saepissime

in libris p semel scribitur, ubi geminandum

est. — xa-j-o; t.ab .Mo Ma R, in R v sup.

r^. — vfiutCoy^». ,Ag. 7. dvoudohr, V^a La.

— Kopmvd;' Kopo)voij .\ X K F C Pacd R Ag

Vb M Mo Lb, /.opov<*4 , xopovoO Va l.a.

11. x; i^c03aA.t'av Pc Mo, in hoc ix sup.

Va. 10. rpoixo; La. — "pd

xodxou Va F. 11. xdv om. M Mo. — ixxzKi-

3<x3'.v M .Mo. 12. x«l ante 'frjpYj om. La.

— 7,v R Pa V’b, sed in marg. -poaf^v, La

z(jfjo7^'j )v. IIL xczl ante Il/.c<xauda om. Ag.

— dptCsi :xo»ui»i); x«* oy Ag Pd. — xal oy

usque ad dprdC;'. om. R, add. in marg.

11. xctl atx/)3a; VabLa, marg. R, in Pa

sup. vers. xai addit. — hpaayxspct M Mo

Ped Ag Vb (in hoc per compendium ambi-

guum) R edd. inde a S, ilp«3yx£p(/ La,

hp«3yx£po; Va, »lp« 3yx£pov edd. rell. 17.

d/j om. Va. — Ayxio do£A.cp(ij ovxi scrip.si,

cf. III 9,8, accusativum codd. edd. IS.

Xd^dotpov La, X(zydaxov Ag Ped Va. — xoy

IIo/.ydd)poy edd. ante B Vab M R La Pa, xov

Ib//.ydd)poy coni. S, est in celt. edd. Ped

Ag Lb. 111. v’jxx£p£y^ .M. 20. urziKuziy Pc

.Ag Mo. — ixix£y£ La, tx£X3y3sv Vb. — \lzI-

La. 21. av^wXiav Vb, aqsidXaiav Pc.

— xnxo)pt3<z30«i La. 22. £"oj7:£y; u£v, supr.

lin. 0 £, .Ag. — £^/^x£ Ag, T(X expunct. et u
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vdc; q)Xo^o'[i£t vctciv, stc’ £u$aTo sv^si^aaO-at r}jv O-eov z{ ol

T£TeX£a[J.£voQ £axiv 6 vaoQ xaxd £a^-^v £>iatov Xqouat

pu^vai xpo xou vaou. 'Tax£pov §£ xal ’E7C(o'JU£a xax£Xap£v dxoO-av£iv o%6 xou

xpa6|xaxoc; dix£X7jQ'£vxoc xax’ dp/dc;, WQ |X7j§£v £xi A6x(|3 §£^aat TroX£pu. Aa-

5 |x£^(ov Y«p Kopojvoa pocat)i£6aa(; p.£xd ’E'jra)TT£a £5£^(ox£v ’Avxtdxyjv. yj §£ (Ix;

£<; ©Vj^ac; rjyeTO xyjv £ti’ ’EX£u9’£ptov, £vxauO-ot xad’ oSdv x(xx£t. xal £tci xo6x(p 4

Ti:£TO(yjX£v ’'AatoQ 6 ’Ap.cpt7cxoX£{ioo*

’AvXtd7C7j h' £X£X£ Zf^dov Xttl ’A|j.(p(ova STov,

’Aaa)7ioo xoupvj Tioxa|xou Pa&a^tv7^£vxoQ,

10 Zr^vi x£ xuaa|x£v7] xai ^E-xco-x^i xoip.£vt Xaw.

"OjXTjpOQ §£ acpdc; dvyjY^iT^^ a£|xvdx£pov xou y^vooc;, xal ©yjpac, cpYjalv

oixiaat Tipwxoui;, dxoxplvojv XYjV xdxo) TidXtv, £|xol Box£iv, dxo xtjq Ka^pidaQ.

Aap.£§OL)v §£ paatX£uaa(; £YVj|x£v ’A9’r|vd)v ^ovalxa ^vjvo) KXuxlou* xal uax£pov 5

Y£vo|X£vou ol TOX^jj-ou 7Upd(;’'Apyav^pov xal ’ApyiX£Xyjv xoug ’Ayatou au|X[JLayT^aovxa

16 Stxud)va £x x^q ’Axxtx^C xal 9’UY«'C£pa x£ auv(pxia£v auxa> Z£uSl7C'X7jv*

xal dxd xouxou paatX£uaavxoc; y^ Stxutovla xal Htxucov dvxl AiYtaX£laQ vj

xoXk; (uvop-aaO-rp 3. Hixuwva di ou MapaOwvoQ xou ’E7ra)X£o)(;, Mt^xIovoq di

£ivai xou ’Ep£y3-£0Lx; cpaaiv. opioXoYsl di acptat xar^Aat^Q, im 'Halodoq y^ xal

’'IpuxoQ, 6 {iiv £xo(r^a£v ax; ’Ep£yO-£aj(; £t7j Stxucuv, ’'ipuxoQ di £(vai niXoTCOQ cpYjotv

supra. 1. £x’ £^£p]faaji.£vu) Ag, ix£^£p-

Yaopivi}) Vb M Mo Lab Pa R, £X£^£ipYaa|X£vu)

Pc, £X£^£ipYaap£vu)v Pd, £i exp. et £ supra,

£X£^£pYaopL£vo)v Va, — yjd^axo Lab. — £t

o£t^aa&at La. 2. IXeov La R, in hoc £ exp.

et ai supra. — Xsyou M. 4. xax’ dp/d(;

om. La Pa. — xoXipcp, ou super to, Ag.

— Xajii'du)v La h. 1. et § 5. 6. xopcovou

Pad Va Lab Mo, xwpujvou, o super u) priore,

Vb. 6. £(; om. Va. — xdv ix’ Va.

— xa'8'odov Pc. — xtxx£iv La. — ixl edd.

inde ab S e corr. Sylb., Ixt) codd. A X K F,

£xl post £XYj inserit C probante Letronnio,

Ixrj £(; xouxo Valcken., [Ixr]] ixl xouxcp D
(aut £X7] (ixl) xotixoj aut ixl xouxu) debebat

scribere). 7. ’'A7k; codd. A X K F, "Aaio;

cett. edd. ex emend. Gedoyni, Goldhageni,

Valckenarii, — dpcpuioXipou Va, ijxcpixoXijxou

M Mo. — ipcptxxoXEjxou Pc Lb. 8. di Ag
Vb La R, in hoc £ expunct. — lx£X£v Vb
— C^d-pov La. — xal ’Apcptova A S B SW
Sch codd., x’ ’Ap<p[oya X K F C Sch, xdpcptova

D, T/qMv x’ ’Ap.(ptovd utdv coni. Naekius.

Pausanias 1.

9. pa&udiv£t£vxo(; codd., paO’udivy]£vxo(; Va.

11. '(^EidxEpov (a£pvd sup. O^cio) Pc. — ocptaiv

Pacd Ag M Mo Lab R
,

sed hic in marg.

cprjOiv, Vab cprjatv. 12. oix^aai AgMMo, oixtuag

La. — x^v om. La. — dox£i Pad Vab Lab Mo
R, ipol di dox£i M. 13. Xaopidojv Mo. —
IXa^Ev La. — dO^Tjvaicov et supra lin. uiv

M. — (pyjvyj La. 14. dpyavdpa, ov super a,

Ag, dayavdpov Va La Pa R, doyavdpov Vb.

— xouc "Ayaiolx; A X K F Vb, xoug dysou^

La Pa R, in hoc ai sup. s, xolx; dyamc, M
Mo Lb, xouQ dyaioj Pc Ag, xouq dyrjixi Pd,

xoui; ’Ayaiou cett. edd. e correctura Sylb.,

cf. VII 1,6, et sic est in Va p. corr., ut

videtur, ex — oug. — au{x{i.ayrjaavxai; M
Mo Va Pcd Ag Lb R, in hoc av expunct. et

ov supra, g erasum, au{i.|Jiayyjaovxa edd.,

au|Ji|).ay-/jaavxa La. 15. auvtpxyjosv codd.

16. AqiaXsiag coni. S, ut est in Va et cap.

5,6, recepp. SW D Sch, AqidXyjg edd. codd.

rell., aqidyTjg Lb. 17. jxapatiuiva M. —
jjL£Xt(juvog Vb R, in hoc £ corr. in y], Myjxto-

vog B Pcd Ag Lb Va. 18. aatdog Pd. — X£

26
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6 aoxov. StxoiovoQ -((vcXa» XB-ovo'^6Xr,, XB-ovoc^uATiQ os xa» 'Ef»|xou Ho/.oflov

(svsaQ-cti Xeyyjoi\). uaxspov ^s aoxr,v <I>X(ctQ 6 Atovoaotj Ya|i.£T, xa( oi zaT(;’Avopo-

^diJiaQ ‘(ivaxai. lld/.opoc; ^£ TaXaqj xo7 B(avxo; paatXsoovxi ’ApY£(ojv Aoaidvaoaav

Tr^\^ d'ij-(aTipa £^ojx£- xotl oxs ’'A^paaxo; scpso^sv ’'ApyyjQ, za^jd lIoXupov

rjXb'£v sc; ixuojva xal oaxspov droB-avovxo; llo/^6|ioo xvjv sv 11'X'jdjvt «pyVjV 5

£ay£v. ’A^pdaxou ^£ s^ xaxsXB^ovxo; ’lav(axo; dzoyyAjQ K/jjt>.o'j xou

Aa|iS^ovxt x7|^s6aavxo; ik^oyj £x xr^; ’Axxtxr^; Ej^a^O^suasv, dTToO^avovxo:; ^£

7 Maviaxoo <l>«Taxo:; xo)v 'IIocixXeoo^ /v£*fO[t£vo; zaiocov yjA ouxo; sivat. <I>a{axou

^£ xotxd |i.avx£{av |JLSXoiX7;aavxoq s- KrjVjXTjV pocaiXcOaa'. Liyzw. ZsoJixkOQ

’AxoXXo)vo; o'.o^ xa». v6[xcp*/;; 4. Mcxd os 'LvAy.rrrjjy xsZsoxyjoavxa lo

’A |'a|Ji£|ivo)v axpaxov yj-fa^sv sxi Xr/’jd)va xai xov ^aatXsct 'IxxoXoxov ToxdZoi»

xaiSa xoo <I>a(axo'j’ ^siacc; <5s xov jX{:;axov sxiovxct Ixxo/voxo; G'jvsydjpr,asv

’A'|'a;i£|xvovo^ xaxTjxoo; xai M'jxr,va(tov sivat. 'lxxoX6xo’j os r^v xo6xo'j Aaxs-

axd^^Tj;. *l>dXxrj' ^£ o T;/j|iSvo'j xaxaZajidiv vuxxojp Xtxodiva aov AtoptsOai

xaxov |i£v dxs 'HpaxXsi^TjV xa» auxov izotr^zzv oO^sv, xoivcovov os says xr^c; in

dpyf|^. xai AojpisT; |i£v 12ex'j(ov»ot 7S7o'va3»v dz6 toutou xa» iioTj-ja x/j; ’Ap‘,'Sia;.

VII. 'Ir^v ^£ xoO AqtaXsto; sv xo> xs5»o) xoZiv A‘/jjir^xp»o; xa9-s)aov o

’Avxqovoo X'j xdXai xoxs dxpoxoXsi xpoaqixias xr^v vOv xoXiv. sydvxojv ^s

daO‘£v(o; rj^Tj xcov ll'.x'jtov(o)v, aixiav ^s o’jx op^Ito; xo»o». x»; av dxo-

ypdxo) 5s xo '0|ir^pip Xs>.SY|t£vov xspl A»o’;, 20

edd. ante B Vab M Mo La Ba R, (e cett. edd.

(accedit S in corrigendis in calce T. V.)

Pcd Ag Lb. I. „Scrib. XDovo^pf^ vel Xbo-

voyjKKr^.** Emperius. — xoXu|iov, p sup. a,
i

R. *2. oXva; Vb. — ovopoor^uct; M, dvorjo-

|idoa^ Lb. •*{. xaXavoo) Vab La Pacd Ag R M
(xaXyoip M sec. S), xaXctvxo) Lb, xaXdo) iMo.

— X'j33'.dva33crv Vb. • 4. ctopasxov La. —
scpsuisv edd. inde a B M .Mo Pcd Vab R Lb

et supra versum Ag, scpufsv edd. ante B,

La. o. £v 3'.x’jo)vct M Mo Pd R, in hoc i

sup. a, i; 3ixuo)vc( Va, iv om. La Pa. t>.

£;3'/£v Vb. — i; La. 7. Xctoas-

^ovxi A La Pa, 0 supra lin. addit, in R,

iXHov Vb. — omnes ante B edd. post
1

3 '7.£U33v distinctionem habent maximam. 8.

xov pro X(»)v Ag. — Xsvoiicvo^ Vb, ^svo-

u£vo; Va La Mo. 10. ' VXX-oo; C. O. Mucller.

Dor. I 80, IvXXtoo; codd. edd., cf. cap.
j

28,3, ubi codd. praeter Va habent 3vpvr;-

tloj;. 11. £Xt x-^v Pc, £Xi X£ mavult B. —
|

aY£». et; 0'.x. La. 14. .\axi3xdo7]; Oo/vxr^;.

Tctu5cf/j(r,; 0 £ A X K codd., xoiviXctxr];,

supr. lin., Va, TairictXxr^; saepsit F, distinc-

tione maxima post XaxzozdZrfi posita, eie-

cerunt cett. edd. iubente Sylburgio, consen-

tiente Amasaeo. „Fuit scribae vitium. Ille

scripserat 4>dXxr^!; Tr^^t. (s. Tajx.), sed vide-

bat stalim duas voces a se fuisse neglectas:

0£ 0 . Resumsit igitur de novo scribere

OctXxr,; et supplere lacunam, sed non in-

ducta linea, sed, ut solent, subiectis punctis

minutissimis illa deleverat (vel etiam delere

neglexerat) quod ab exscriptoribus sequen-

tibus non fuit observatum, v. p. 136.“

Reisk. MS. — xi|iivov .4g. — xaxaptoXiuv

La. 15. xo'.vov Pa .Ag. 16. xctl Atupia; X£ D,

cf. praef. XXIV, x. A. jiiv cett. edd. codd.;

ab his verbis caput VII apud Sch incipit.

IS, “f>o3(l)Xi3ai M Mo La Pa R, in hoc £

sup. ai, Kf»o3(I)xrj3£ Va. 10. 'oisi Lab Mo,

in Lb 01 sup. lin. 20. x<[* 'Oarjrycu X£X£YJX£vu>
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0 (; TToXXdcov TioXicov xaxsXuas xdpyjva,

^taxstjJievotQ ouv d^avdxoiQ sxqsvoixsvoQ a£ta|xo<; 6Xr(ou xr^v tioXiv sxor^asv

dv^pd)v £p7j|j.(>v, %o'hXd ^£ acpdc; xal xwv ic, dcpeiXsxo. sxdxcoas

xod TC£pi Kapiav xal Aaxiav xdc; 'Kokeiq,, xai ToSiok; £a£ia8'7j [xdXtaxa q v^aoQ,

6 (ijax£ xa». xo Xo^tov x£X£X£a&ai Yii^oXky^ xo iq xr^v To^ov £^o^£v.

2. ’Ex hk TYjQ KopivO-iocQ iXd'Ooai\f iq x-^v Sixucoviotv Auxou MeGG'qvioo 2

|iv'^(xd £OXiv, oaxic ^'q ouioq 6 Aoxoq' ou *(dp xiva Auxov £ap(axo) M£aayjviov

daxT^aavxa TidvxaO-Xov ou^£ ’OXup.xixr^v dvYjpvj[J.£vov vixrjv. xo5xo |j.£v ^7^

£0X1 ifYjq, 3. aijToi dk Stxoojvtot xd zoXXd (oux) ioixoTi xpoxcp O-dTEXOUOt. xo |i£v

10 od)ji.a
-('fl

xpuTTXouoi, XtO-ou dk £TiotxoBojiVjaavx£c; xpr^TiI^a xiovaq ifiGzdGt, xal i%’

aoxoTc; iTOO-rdioc xotouot xaxd xooc; d£Xouc; jxdXtaxa xouq £v xoic; \>aoiq‘ £7uqpotp.{j.a

^£ dXXo |X£V £7iqpdcpOUOtV 00^£V, xo dk dvOp.a £cp’ auxou xai OO 7t0CXpd0'£V 67U£ITO'vX£c;

x£X£uooat xdv v£xpdv ya(p£tv. 4. M£xd d£ xo [iv^|xa xo5 Auxou dtocp£p7jxdotv 3

xdv ’AoO7'X0'v £0XIV £V d£^ld xd ^OXuiXTIlOV, dXqou d£ £p.x:poa9’£v £V dpi-

15 ox£pd T'qq ddoo xdtpoQ EaTtdXtd» ^Ad"qvaico xor/joavxt xo)|i(pd[av. TpoeXd-ooGt d£

xal £Xtoxp£c|)aotv wq £7ii x*/jv toAiv B£vod(xr|c; [iv^jid £oxtv dTioO-avodoTjq £v

oidlof 7i£x:o(r|Xat d£ ou xaxd xdv ixr/oipiov xpdxov, dXX’ d)0 dtv xifj Tpa<^i^

jxdXtoxa dp|idS^or Ypacprj 0£, £r7T£p dXX^q Tiq, xal auiiq £OXi 0-£ac; d^ia. Tpo- 4

£A3’OUOI d£ £VX£uO’£V xdcpOQ EtXOCOVlOtc; £0XIV, dooi '3I£pl Il£XX7jvYjV xai A6p.'/jv X7jV

Vb Pa edd.
,

xcp "O^iripto XsXsi[ixivov Pcd

FaAgMLb, xd xo) *’0;x. k£X£'(\iivov Va

Mo Vn (hic xd sup. xoj) , xto oix. Xe^o-

U.SVO) La, xd "Oixyjpco XsX£'fpivov Vt, unde

Schneiderus coni, dxoypwq os xd, Coraes.

dxoypdxo) seu dTCoypyjxto ds oi xd '^Ojiyjpco

X£X£‘(\x£vov, dTioypwxo codd. edd. 1. iroX-

Xojv codd. 2. dXiyov Mo. — fqv pro

xdXiv Pd. 3. xal £k Va M Mo. 5. xd

Xdyiov A X K F C D Sch Pad Ag Vb Lb, xi X.

La, xd om. S B SW PcM Va. — xsxsXsaxai, ai}

super ox, Lb. — aipiXXyj Vab M. 7.{Jtvfjjxd

iaxiv. usque ad Msaavjviov Va habet in marg.

— oGTiq ds Pd. — £uptaxo|JL£v, o) super o,

Pd. 8 . d8-Xyjoavxa icsvxa&XoQ Va, unde

F legendum putat dd-Xqaavxa xsvxd&Xou,

at cf. III, 11,6 et Bkk. Anecd. p. 217

aaxstv— ixl xwv aqoiviCojJtlvoiv xou? axscpavtxac;,

xouxsaxiv £xl XOJV ct&XyjXtov. — dv(jp7jpL£V0C

La. 9. auxdv La. — (oux) ioixdxi ? Cor.,

om. negationem codd. edd., xoudd£ xpdxco

Frazer., v. comment. — 9-dxxouaiv Ag M Mo.

10. ddipia Lb. — dq pro La. — xpu-

xxouai Ag M Lb edd. inde a S, xpuxxoooiv

cett. edd. codd. — XtB^ov Va. — xtova

Va. — £<p£Oxdai Ag M. 11. atExodc; Pac La,

xoTc; £v xot(; Pcd Ag Lb. 12. sequens ok om.

La. — jx£v dXXo La. — ypdcpouaiv A X K
F Vb La Pa R, sxrfpdcpouaiv cett. edd. codd.

— iauxod edd. ante B Vb M (?) La Pad R,

auxou Pc Va Ag Lb, cett. edd. — xpd9'£v M
i. e. xpdb'£v, ut habet Mo, xaxpojQ^sv Pd

Vb. — bx£iadvx£C Ag, dx£ixo)vx£<; Pd,

£X£ixdvx£c; Herw. 14. ’OXupxi£tov D. — ev

sup. lin. Pa. 15. i<; xdXiBi Va. — d&Tj-

vatwv codd. — xioixfpoiaq coni. F, at cf.

VII 4,8. I 21,1. 16. £xiaxp£(|)aaiv ojq in

marg. habent La Pa (hic v ephelc. om.).

— SsvoSdxrjC B Pc, S£voBtxYjC cett. edd.

codd. 17. XI ypacp^ La. 18. apixdCsi, oi

super £1
, La, in Va si correctum in oi. —

0£ om. M, in R sup. lin. — xpoeX^oDoi d£

£vx. Ag Pc Lb (xpoasXQ-ouai Pd) SW D Sch, xp.

d’ £vx. B, xpo£X9-ooaiv ivx. edd. ante B M Mo
Vab R Pa (ivxauD-a, per corr. £vxeub'£v, Vb),

xpoa£XlIooai 0£ ivx. Pd. 19. xcov pro xqv

26*
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’A^atwv xal £v TioXet xai zepi HeXXaaiay sTsXsuTTiaav xd §£ s;

aoxotlx; aacpsaxspov £v xoi(; or^Xwaoj. irpog Ss x^ ::6>wirj ztiyV; eaxi

acptaiv £v ax‘/jXa(oj, -^c; xo o^ojp oox dvsiatv sx (yjQ, STrippsi ix xou opocpoo

xoo aTzr[kalfjU‘ xai xaXsixai auxo llxd^^ooaa yj

5 5. ’Ev XTjj vOv dxp07:&X£t T6yrjQ i£po'v £ax»v 'Axpaiaq, jx£xd ^£ aoxo 5

Aioaxoupojv $dava ^£ oaxoi X£ xai xo dfaXjia xr^t; T6y*Aj^ £ax(. xoij 8-£dxpou

Be 6x6 xf^v dxpoxoXiv ojxo6o|irni£voc» x6v £v x
jj

ax*/;v*^ X£Xot7|(i£vov d'v6pa dax(6a

Eyovxa "Apaxov cpaaiv £tva». x6v KX£'v(o'j. G. |i£xd 6 e x6 O^Eaxpov Aiovuaou

vao'^ Eoxf ypoao6 (xev xai iXEcpavxo^ 6 ^eo':;, xapd 6 e a6x6v Bdxyai X({k)0 Lzu-

xo6. [xa6xa^ xd(; pvaixa; lEpct; Eivat xai Aiov6atp |xa(v£ai>at >.£-(0 'jaiv.] dk)<a lo

Se d^dXpiaxa ev dxoppr^xop ^jxuojvio'.; saxi* xaoxa jxtd xaB-’ sxaaxov sxo(;

vuxxi £^ x6 Aiovuaiov EX xo6 xa/.o'jji£vo'j Koa|ir^x7|pio*j xo|i(!loua', xojxi!lo'j3t Se

6 jiExd SaSo)v X£ rj|X|i£vcov xai 6|xvtov EXtyoipuov. irjEixai jiEv oov ov BdxyEiov

6vo|xd!^o'jatv, ’AvSpoSd|ia; a^^iatv 6 <I>X(avxo^ xo6xov iSp6aaxo, EXExai Se 6

xaXoupLEvo; A6ato;, Sv Hr^palo; <I>dv7^; eixo^ta;; x‘^; lIuiHa; ExojxtaEv ex B7|ptov. i6

EQ Se iitxotova 6 <I>dv7^^, oxe ’Aptax6|iayo; 6 K>.EoSa(o’j xyj;

jxavxEiai; d|xapxi6v St’ a6x6 xai xa^oSoo x^; eq IlEXoxdvv7jaov yjjxapXEv. ex Se

xo6 Aiovjaioo paSi^^ooatv i<z X7jV dfopdv saxt va6^ ’Apx£|xtSo; ev SE'ta Ai-

jxvaiaQ. xai 6xi |xev xax£pp67^x£v 6 6potpo;, Sf^/.d saxtv iSovxr XEpi Se xo6

d'(dX|xaxo^ ooxe («q xo|xia&£vxo; EXsptoaE, o6xe dvxtva a6xo6 St£cpi^dp7, xpoxov, 20

EiXEiv Eyooatv.

Va Pd. 1. oeXXaatav Pacd Ag Lab R (in

hoc 0 sup. 3) D Sch, 3sXXa33tav Vb, 3i-

Xa33tov M Mo, 3sXa 3iav edd. cett. Va. II.

£x -rijf; Va, ix Sch praef. cl.

X 32,7, sed 6oo)p oox crv£i3iv ix xr-

(fjc Paus. dicere non potuit. 4. aTdCou3a

edd. ante B. 5. aOicuv G, ^ocrva xs

ouToi T£ B Pc Ag, prius xz delendum cen-

set B, ^oavd xz ovToi edd. ante B Pad Vb La

R, ^oova os oyxot xs Lb M Va (in hoc ^oa-

voi est, in M xs abesse videtur) SW D Sch.

7. X(T)v iv Vb, xr^v i»; Va. 3. vao; ad

marg. Pa. — paxya»; Va. 10. verba xavxa;

xa; — Xs7ou3iv vix a Pausania profecta esse

Schubarto videntur, Bruchstiicke z. e. Meth.

d. dipl. Kr. 8*2, et sapiunt eruditionem

scriptoris Christiani. 1*2. xo3jir(XT,pt'o'j B. —
xo|iiCou3iv Ag bis, Vb M Mo priore loco,

— xou.t'Cou3t xs Va, xo|iiCou3i in marg. Pa.

13. xs om. Va. — Baxystov edd. ante S

codd. 14. dvopO|idoa; M. — 6 cpXiavSpo;

La. 15. articulum ante xaX. om. Va M Pcd

Lb. — X6310V Lb. 10. xXsooatov coni. F,

recepp. edd. seqq., est in Pcd Ag Va Mo (in

Pd xXaiooaiou, z sup. ai prior.), xXsoodvoy

Vb, xaXsoodvoj La, xXsooat'}io’j M, xXsooa'}ioy

xi^; (dp ot (svoiiivrj; .A X K F, unde Palmer.

MS ,aXXayou KXsoosov xaXst. Xsizsi xi.

ta<t); xshvTjXs a>.Xo xi. vid. ApoUod. II.“

|dp ot om. C e coni., abest a Pcd Ag Vab

M Mo Lab B SW D Sch, (ap om. S. 17. pro

iiavxsta; Ag ajiapxsia;. — os om. M.

10. toovxa Va. 20. xojjiLshsv M Mo R Va, in hoc

10; om., in R xo; alia man. sup. lin. addit. —
sxspo)Osv .A X K Vb La Pa, sxsp(u3s cett. edd.

Pcd Ag Va M Mo Lab R (in hoc corr. in

sxspmOsv). coni. K. ‘21. lyousiv sirsiv R,

litteris supra positis zh. sy. legendum esse
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7. ’E(; i7jV ioekbotjai Ilsidouc; eativ lepdv, ouhk xouxo ayaXjxa 7

£^ov. IIsiQ-w ds £xi Xo'Yt|3 xot(j)d£ auxoiQ xax£ax7j aipEad-at. ^AtoXXodv xai

’'ApX£|xtQ ccTOXXEivavxEQ IIuO-cDva Tiap£Y£vovxo ic, x'qv AiYia^Etav xaO-apaicov

£v£xa. acpiai ^EfpiaxoQ Ivd-a xai vuv Odpov 6vo|xd£^ouai xd /copiov,

5 01 |X£V £Q KpVjXTJV TiapCt Kap(XdvOpa dcTTEXpdTCOVXO, XOUQ d£ dvO-ptOTlOO? xodq £V

T'(j AiYtocXEia vdaof; ETtE^apE* xal acpdq exeXeuov o'i (xdvxEn; 'ATtdXXcova 'iXdaa-

a^at xai ’'ApX£|xiv. oi bs TraidaQ iitid xal Ibac xapO-£vouQ £7ti xdv SuO-av xoxa|xdv 8

dxoazeXXoixjiv ixEXEuovxaQ* l>x6 xouxcov Be TrEtaO-Evxac xouq O-Eod^ cpaatv i<; x"^v

xdx£ dxpdxoXtv eXO-eiv, xa» d xdxoQ IvO-ot Tipwxov dcp(xovx6 IIejO-doq £axiv 'i£pdv.

10 xouxok; Be soixdxa xal vuv exi TCoiEixar xal Y^p eiil xdv SuO-av lotaiv ot TidldEq

x-jj sopx-^ xou ’ATidXXa)voc;, xal ccYaYdvxEQ ^ xouq O-eouq eq xd x"^(; Il£t0’ouq

Ispdv au&iQ dxdysiv sq xdv vadv cpaai xou ^AxoXXcdvoq. 6 ds vadq saxi [xev

Ev x-^ vuv dYopa, xd ds e$ ®PX'^^ Xeyouoiv auxdv uxd IIpolxou Tcoiyjd-^^vai- xdq

Ydp ol duYaxEpaQ EvxauO-a zyjQ jxavlac TrauaaaO-ai. 8. XEYouai ds xal xddE, 9

15 MsXsaYpoc; ec; xouxov xdv vadv dvEd-rjXE xTjV ^^dYyr^v xdv uv xaxEipYdaaxo. •

xal auXouc dvaxEdyjval cpaatv EvxauO-a xouq Mapauou* Y^vojXEvYjQ Yocp X(p StXvjvcp

x“^(; auixcpopdQ xdv Tioxaixdv xdv Mapauav xaxEVEYXEtv auxotx; eq xdv Maiavdpov,

dvacpavEvxac; ds ev xcij» ’Aa(07T(p xal xaxd xyjv Stxucovtav EXTiEodvxac; UTcd xoi|X£voc;

xou EupdvxoQ doO-^^vat xo) ’AxdXX(ovt. xouxoiv xd)v dvaO-yjjxdxcov oudiv exi iXel-

20 XEXO’ auYxaxExaud*/] y®P £IJ.xtxpaiJ.£vop x(p vaqU. xdv ds ex’ Sjiou vadv xal xd

aYaXjia HuQ^oxX^c; dvsO-yjXE.

Vm. Ttp ds x'^c; riEtO-ouq lEpop xd sYYdc xeiievoq dv£i|j.£vov (^aat^Euat

'Poj|ia((ov olxta xoxe yjv KXeoivoq xupdvvou* KXstadEvTjQ |jlev Y^p 6 ’Aptaxa)vu[iou

xou Mupcovo(; Eydvxcov sxi XYjv xdxoi xdXiv Stxutovicov EXupdwvjaE, KXewv ds ev

indicatur. 1. iX^oDoiv Ag. — ioaXItodo».

usque ad xouods in Pa alia man. in

marg. addit. 2. lyov om. Ag. 3. Tiocpe-fi-

vovxo Pcd Ag, zccpczYavovxo Va. — aiifiaXziav

La R, in hoc corr. ex aqidXziav, 4. svax7.

Pcd Va M Mo Ag Lb, D Sch, aivaxa R cett.

edd. — dci'YtJ-czTo<; La. 5. xaptiatvopcc M
Mo R.Pacd Ag La et Vb, xap^taivova Va. —
xoIk; da usque ad axeXauov om. Pd. — xou(;

av, articulus abest ab edd. codd., inseren-

dum putavit D praef. XVIII, inseruit Sch.

6. caYstczXia M. — tXXaaaaa&ai, a super

a, Vb, tXdooaad-ai Va. 11. stc; xd et atc

xdv AXKFCRPa. 12. sxdjaiv Pd. —
cpotoiv Ag Vb, xou ’A%6XX(uv6c; cpctoiv M, verba

xou ’A'k6XX(uvo(; SW suspecta ducunt. 13.

auxdv om. Pd. 15. 'q Vab. — utdv Pcd Ag

La, etiam in Mo fuisse videtur, sed correc-

tum in uv. 16. auXd; Vb. — dvad-rjvai A
Vb La Pa R. — cpaaiv om. Mo. — xou jiapcj.

La. — — '^‘1* XiXyjvio x^<;

aupcpopac; M Mo Pcd Ag Lb R (in hoc corr.

in x^g a. xo^ aiX.) B SW D Sch, xijc; a. x^

XiX. edd. rell. La Pa Vb, in Va xm oiXyjvu)

x^c; x^c aujJLcp. — XatXrjvij) D. 18. exxaodv-

xoc Va M Mo Lb Pc. 19. ouda M Mo. —
aXixaxo Vb Pa R (in hoc primo eXatxexo fuisse

videtur). 20. d’ ax’ Va Mo. 21. aveityjxe edd.

ante B Pc Lab, ocvaS^yjxav cett. edd. M Mo Ag.

22. ispdv La. — x<h t(p<; Pd. — xoTc ^aa.

Va. 23. apt(3xajvup.tp, ou sup. qi, R. 24. IIup-

ptovoQ edd. ante C codd., xupcovo; Ag Pcd,
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T'jj vOv TzoKtL 2. xpo or/tiac; /,polo'v saxiv ’Apdxoo |j.£*p-^“a 'E/.Xyjvtov

2 £p*^aaa|xevo'j xd>v s^p’ aoxf/y zyzi (5j^£ xd £c aoxov. jj.£xd KX£0)va |xov-

apyyjootvxot £vteo£ xd)v £v X£/.£'. xoXXoic; £7:u%|i(a xopavvf^oq ouxoj hr^ xt

dxdO-sxxo;, 0)c; y.(v. dv^pa;; E'ji%OT|jiov xai T»|iox/w£''^av ojxoO xopavv^aat.

xouxouQ |X£v oi)v £$£paX£v 0 KX£tv(av xov 7:ax£pa ’Apdxou 7:poax‘/;ad|j.£vo^' 5

£X£ai <^£ UOX£pOV 0'J TJjXKoIc, £XUpdvv*/ja£V ’A[ilC(Vx(^CZ:;. KX£lv{rX [X£V o6v OOV£-

p£f|yjX£i rpdxEpov £Xi r^ Tz\^OTr^’ ’'Apaxov 0 £ ’Apavx(^a^ cp^yd^a irjArpzv,

xot» «L)xo; ct7:£yo')prja£v ’'Apaxo; iO-E/.ovxvj';. ’Ajiavx»^av [liv oov xxEivouatv

d'v^p£^ xd)v £7:r/o)p(o>v, xopavvo; ^£ ctoxixa iyzyJvzi o ’Ajjctvx(^o'j TTcxxr|p llaaEoc:;*

3 Ntxox/^yj^ »5£ £X£ivov dv£X(I)v £X'jpdvvr,a£v aoxo';. e-xi xoOxov tov Niyjjx/Ja lo

"Apcixoc; d'^ixo(x£vo:; lI».x'jo)v(o)v cp’j-(da' xcd ’ApYc''oi; [nai^coxol; xo'jc piv r^a»3-£v

dx£ £v axdxo), v6xx(op *|'dp dr| xr^v £7:'y£'!pr,a'v ettoieIxo, xo'j^ d£ xai ptaad|i£vo:;

xo)v 'p^uXctaadvxcDv e^svexo Evxdc; XEiyou;’ xa(, OrEcpotivE Y^p zpoa/M^toy

xdv d'^|iov EXI xr,v oixiciv axoud';^ xr,v xupavv»x‘}jv xpEXExat. xal xa6xr,v piv

eiXev o’j yaXExd);, d ds NixoxX’^; adxd; £'>.a?>£v dxodpd;. ^ix'jo)v(o'; ds i6

dxEdo)XEv ”Apaxo; eJ- taou xo>j.XE6Ea3<x» dirAXdqct; xoU '-pcUYouatv, olxia; [iev

rpL»Ydat xcd daa xd)v xxr||xdxo)v a/j^a iziznazo dxodo6;, x'ix7,v ds xol; xpt-

4 a|i£vot; diEXcjOEv aOxd;. xci(, rjv Y^p oeo; xol; xdotv "E>.>.'/;a' Motxsddvojv xal

*AvxiYo'vo’j <I>0.txxov ExixpoxEuovxo; xdv Ar^|ir,xp'//j, xoodE evexcc xod; ^tx'j(ov[o'j<;

e; xd ’Ayatd)v ajvEdpiov sar^Y^iY^ A(op»Ei; dvxct;, adxfxa ds axpaxrjd; 6xd 20

xd)v 'Ayctuov fjpTjXo, xal acpd; exi Aoxpo-x; xod; ’A|iy>'.j jict; xal e;

X7|V AlXO)Xd)V XO/.Ejl(o)V dvXO)V XVjV YV EXOp^^^Tj^E. 4. KdptvO^ov OE syovxo;

^Avxqdvo-j xal cppoupd; MaxEddviov Evodar,;, xou; MaxEdova; X(p alcpvidltp xr^;

Mdp<nvo; correxerunt Palmer, ex VI 19,1,

Wesscling. ad Herod. VI 12t>, O. Mueller.

Dor. I, 161. 2. iauxou S e marg. M, Vab

La Pd R, xpd auxov M Mo, adxovi cett. edd.

codd. 3. dyj xo» La. 4. xiaoxXldctv codd.

5. s^s^ctXXav Ag Pd Vb. 6. ix£3iv Goxspov Va,

u3X£pov om. M. 7. rj om. Ag. — d^av-

xo; il>sX. La. 9. xpa^ia; Mo. 10. ixl

xou xdv v.x. Va. — vixoxXsctv M. 11. dp.

adxd; dcp. La. — C ins. al>v ante Aix., at

cf. I 10,2. 39,5. — dp(£to)v Va, at cf.

I 23,3 Hpdxa; |u3l)^»oxod;, IV 19,4 Kp>;xc;

xo^dxai. 12. dyj om. Va. — ixiyd>pr|3iv

La. 13. xpoXa^ojv Va La. 14. 3Xovd:^v Vb,

V expunct. 16. diaXXct^avxa; coni. Kays.

Z. f. A. 1848 p. B06, at diaXXaylHvxa; di-

cendum eraf. 17. dXXa 5 codd. S, d om.

i cett. edd. — ixsxpaxxo Vb, ixexpctxxo R.

— dxodol»; xr^v xiiir;v xot; xptctiisvoi;. dieXu-

; 3cv. Auxd; ds (xctt '(dp y;v dio; — Ar^jJLr^xptou)

! C. Vales., cfxodoli;* xmrjv di x. zp. diiXo3£v.

ctdxd; di (xcd /^v (dp — Ar^ur,xpt'o’j) A X K

1
F S Vab .M La (xal initio parentheseos om.

S M Va), dxodod;, xniy;v di x. xp. dtiX-J3£v

;

auxd;. xal. r^v (dp xxK. B SW D Sch Pcd Ag

Lb R, in hoc alia manus di ins. post auxd;.

; IS. dxiXu3cv. di sup. dx, R. — xr^v -dsiv

M Mo, ra3i xot; iKL La, xot; -duiv edd.

Vab R Pacd Ag Lb. 19. 4)t'/j.x7:o; La. —
ouvsxa edd. ante C La Pa R, xou di ouvr/a

Vb, ivsxa Va D Sch, eivsxa cett. edd. Pcd

Ag M Lb. 20. dpyaiov 3uv. Pc. — suvi^y^T^''

Va. 21. xd dyat(T)v ^pr^xo 3uvidpiov M.

— djjLtpi3ia; Ag. — i; om. La. 22. £7udp-
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sTa&saswc xocl oXXouq t£ xpatyjaac jidyjj §i£cpO-£ips xai Il£paaTov

£7TI X-^ (ppoopa T£xa-(|JL£V0V, OQ Tiapd Zyjvwva xov Mvaadou xaxd jxd^yjaiv aocpiaq

£(po(xvja£v. £/i£uO'£p(oaavxoc; ^£ ’Apdxou KdptvO-ov Ti:poa£yd)p'/jaav |X£v £q xd 5

auv£dpiov ’Emda6pioi xai TpotS^yjviot, oi x-/]v ^Ap^oXida ’Axxt]v oixouvx£(;, xai

6 xd)v ixxdc; laO-p-ou M£Yap£ic;, au|X{xay''ocv U irpoc ’Ayatouc; IIxo>.£{i.aToc; ixoiyj-

aaxo. Aax£dat|xdvto' di xai 'A^tq 6 Eddapidou paaiX£i)Q EcpO-Tjaav ji£v Il£X>.yjv'^v

£/.dvx£c; £$ £7adpojX7jc;, ^xovxi d£’Apdxtp xai x^jj axpaxid aup.paXdvx£Q ixpaxvj-

O-yjaav xai X'/^v Il£XX7jvrjV £xltx:dvx£(; dvaycopouaiv oixad£ axdaTOvdoi. 5. ’'Apa- 6

xoQ d£, coc; 0 » xd £v rk^oxovvyjaqj 7:po£X£yojp7jX£i, d£ivdv Yi.Y£Txo Il£tpaid xai

10 Mouvuyiav, £Xi hk EaXajiTva xai Souviov £yd[X£va b%6 Max£ddvo)v 7t£piocpO'^vai,

xai, ob -|'dp rikTd^e duvaaO-ai Ti:pd(; piav adxd £$£X£Tv, Aio*(£V7jv ti£i9'£i xwv £v

xok cppoupioiQ dpyovxa dip£ivai xd ywpia £7ti xaXdvxoic; 'ji£vx'i^xovxa xai ixaxov,

xai xd)v ypT||xdxa)v auv£X£X£a£v auxdc; ’AO"/]vaioic; £XXov {lipoQ. £7i£ia£ §£ xai

’Apiaxo'{iayov xupavvouvxa £v ’'ApY£i dTjjxoxpaxiav dxoddvxa ’Apif£ioi(; £<; xd

15 ’Ayaixdv auvx£X£Tv, Mavxiv£idv x£ Aax£dai|xovio)v dydvxcov eikzv. dWd Y«p ^b

Ttdvxa dvO-pcdiro) x£l£ixai xaxd -(vtd|iYjv, £i xai ’'Apaxov xaxdXap£v dvdfxyj

Y£v£a^ai AIax£do'v(ov xai ’AvxiYdvoo aujijxayov. £-(£V£XO d£ oi)xo)c;.

IX. KX£0|X£vr|C; d A£(ovidoo xo5 KX£a)v6|iou, Tcapa^apwv x-^v paai)i£iav

£v Sxdpx'(j, Ilauaaviav £|xip.£ixo xupavvidoQ X£ ^tiiO-uixwv xai vdjxoiQ xoic; xad--

20 £ax“/]xdaiv oux dp£axdjX£voc;. dx£ d£ dvxi adxql! Ilauaaviou 9-£p|iox£po) xai ob

(piXocl>6ycp xayi) xd Tidvxa 6x:d cppovyjjiaxoQ xai xdX|X7jc; xax£ipYaaxo, xai ^aoikia

X£ oixiaQ X7j(; £X£pa(; Edpuda|j.idav Tiaida ixi dv£Xo3v (papjxdxq), dtd xd)v £cpo-

p£udvxtt)v £Q ’ETnx}i£idav xdv dd£Xcpdv |i£X£ax*/]a£ rqv dpyvjv xai xd xpdxoc; x^c;

^•yjasv Ag Vb S. 1. dXkoiQ La. 2. Zqvova

Pc. — Mvaaia Vab M R La Pa edd. ante

B, Mvaasou Pcd Ag cett. edd. 3. xpoas-

yiupyjasv Lb. — ds pro psv Pc. 4. drzqv

edd. ante S. 5. xd)v ex emend. B edd.

seqq., xrjv edd. ante B codd. 6. LAcic

edd. ante S, d^ic et dpc; codd., ‘A'p(; cett.

edd. — s(p9-aaav B, IcpO-rjoav codd. edd.

cett. 7. auppaXdvxsQ Sch, aup^aXdvxi cett.

edd. codd., auppaXXdvxi La. 8. TCsXyjvyjv

Vb, xaXXyjVYjv Pc, hic et infra Ag. — sx-

Xsncovxsc (s expunct.) Ag. 9. o) ot xd Pd.

— iv xsXoTCovvyjato per corr. ex s<; icsXo-

xdvvyjaov Va. — Tcpox£yojpy]X£ La. — dsivd

M. 10. 0£ om. Pd. 11. xdv iv xoTg cppou-

pot(; codd. edd., xu)v iv x. cpp. La, xuiv iv

xoli; fpoopioiQ coni. D praef. p. XXVIII, rec.

Sch. 13. adxoiQ edd. ante C codd., auxbc,

cett. edd., ixxot; La. 14. auvxupavvouvxa

La, auppayouvxa, ad marg. yp. xupavvoovxa,

R Pa. — OT^p-oxpaxeiav Vab M R. 15, Aaxs-

datp.ov[o)v edd. inde a C Pcd Ag, Maxsdo-

vojv cett. edd. La Pa Vab R, paxsdoviwv M
Lb, X£ xai paxeddvojv Mo. — iydvxcDV om.

Va (M?). 17. ysvia&ai p.ax£ddv(ov yevia9-ai

Pd. — ouxw Va.

18. xapaPojv M. 19. luauaavsiav Pc. 22.

xdv Tzoioa Va, zaida om. Pd. — sucpopsuov-

X03V Ag. — post icpopsudvxwv interpungunt

AXK Amas., post cpappaxo) C S Sch, neu-

tro loco F B SW D. 23. EuxLstdav Ge-

doynus C S SW D, ut apud Polyb. II 65.

67. 68 et Plut. in Cleom.. 11. 28 et

Philop. 6, ’ETnx>^£i'dav edd. rell. Pc Vab,
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Y£pooa?a^ xataX6a«c; llaipovd|ioo<; Kp xai£atr|a£v ctvi’ «uxtov.

|iO)v ^£ irpaY|iaxo3v |i£t?!lov(i)v xa». dpyyjQ xojv 'EXXi^vojv, £7:£d-£Xo ’Ayaioi(; irpoj-

xo'?, a(j|JL|JLdyoD(; £Xn(?!^(ov sjsiv t]v xpctxyjairj, xal [idXtaxa £|ixo^o)v o’jx id-iXoiv

2 ehai ol xoTq ^pojjJL£votc;. au|i.paXo)v ^£ TiEpi A6[i7|V xTjV uTiEp Ilaxpwv, ’Apdxo'j

xa» xdx£ ’Ayattt)v, v.xa x^ 2 . xoOxo ’'Apaxov vjvdYxotaEv 5

6tt£P X£ ’Ayatojv xai aux^Q —'xoojvoq d£iaavxa 'Avxqovov £7rdY£ad^a'. KXe-

ojXEvoo^ d£ zapaj^dvxo;; yjv -xpdQ ’Avx»'yovov aov£0-£xo Eipvjvvjv, xai TiapdoTOvda

£X xou (pavEpou xai dXXa dpdaavxo; xai MEYaXoTioXiia; xoiT^aavxoQ dvaaxd-

xouq, ooxoj diapdvxoq £:; IlEXoTOvvYjaov ’AvxiYdvoi> a'jjipdV/.ouatv ’Ayatoi KXe-

o|i£v£i TTEpi HeXXaaiav. vix7|advxo)v di xwv ’Ayaiojv l!£>Aaa(a x£ vjvdpaTOdiadr| lo

xai auxTj Aax£da(|io)v idXo). Aax£dai|xov(oi^ jxiv oov dzidtoxEv ’Avxiyovo(; xai

3 ’Ayatoi ra^iXEiav xr^v iidxpiov xojv di AEOJvidou ::aido)v ’E:uxX£{da!; jxiv diriO^avEv

£v XT^ KX£0|X£v/;v di cp^Ydvxa ic; Aqu^xov xai xiji'^:; T:apd lIxoX£|xaiqj

-i:pojxa iyovxa auvipr^ d£3-:^vai xaxaYvojoO-ivxa Aiyotixiojv dvdpac; ixi xdv j^aoiXia

auviaxdvai. xai dxidpa |iiv ix xoo d£aiJ.ojXT|p{o'j, xai xoT^ ’AX£qavdp£uaiv 15

dpy/|V ^op6^ou ::ap£ay£- xiXoc di, ojc; f,>.iax£Xo, d'X£aipa^£v auxdv. AaxEdat-

jtdvtot di da|X£voi K>^£0
|

1£vo’j; d-naXXayivie': jiajiXcL)saf^ai |iiv odxixi yj^iojaav,

xd di Xoizd xai i; zooz dtajiivEi acpiotv ixEiv/j; xyj; zo/wiXEiac;. ’Apdxo) di

’Avxiyovo; dx£ dvdpi £'j£pY£X*Y, xai ai)Yxax£ipYaa|i£v(j) Xajixpd ouio), dt£|i£iv£v

4 £uvoi»c. 4. OiXixto; di (0 «; xapiXapE xr,v dpyi^v, od Y^p adxdv ’'Apaxo;; ^Ujiqj 20

TzoXXd Et; xoijt; dpyo|i£vo'jc; ypo^iiEvov £t:y)v£i, xd di xai djp|irjii£vov E-EiyE jir^

TToiEiv, xo6x(ov ElvEXEv dTTEXxEivEv ’'Apaxov, oudiv ::poido|i£vq) do6:; 01 cpdpjiaxov.

xai xdv jiiv Aiyiou, xa6x*p| ylp xd ypEojv £7:£Xa|3£v adxdv, £q IStxuojva

£TcixXetoc(v La Pa, iirixXeida Ag M Mo Lb Pd
|

Vn, iiaxXetda R, v addidit alia man. sup. a.

1. X'J3«; M Mo. — rpovopov; Va, irctxpo-

vdn<o* XoY<[' man. pr. in R, correct. in r.a~

xpovdjiou; ”(•» XoY<|). 2. post ' ExXt^vcov

distinguunt A X K D Sch Amas., post dpy^;

S
,

neutro loco F C B SVV. 3. iXztCsiv

£^si La. 4. av|t^aXX('uv Vb Pd. — zcrcpioiv

A, iraxpuDv M Mo Pcd Ag Lb (sine accentu

M), irp(l)v Vb. 6. X£ om. M Mo Va R, in

hoc postea additum. 7. xs pro di mavult

F. — auvslkrxo Ag, ouvsl^sixo Pd. 0. ovxo)

di«p. Pcd Lb Ag edd. inde a B, oiixo) di

diap. A M Mo Vab La Pa
,

in hoc di ex-
|

punct., oux<») drj diap. X K F C S. 10. 3cX-
|

Xaoiav et deinde asXXa^ta B D Sch Pcd M
Va Lb, XsXaoirzv (in A^ X secundum supra

vcrs.) et XeXaoia cett. edd. Vb La Pa Ag

Mo. 11. dzidoxav C, at cf. I 11,2. II 11,6.

12. 'Ayaioi; edd. ante C codd., ’Ayaiot coni.

K, recepp. cett. edd. — ’PjZixXetda; codd.

edd. praeter C S SW D, in quibus est P]tj-

xXstdct;. 13. yy{0'rM malit B, 'fsrfovza codd.

edd. 14. xa ante 7cpa)X7. ins. X C, ut est VII

10,2, artic. recepit Sch inter signa rotunda,

abest a codd. edd. cett., cf. VIII 4l,3 deuxepa

'sipzai}ai (Sieb.). 16. l)-op’j^i|) rrapiaysv Mo.

— adxdv Va Pad, auxdv Pcd Ag M Mo Vb

Lab edd. inde a B, iavxov edd. rell. 18.

i; xo oiajiiv:*v La. 10. :3o-(xazzp(aj\iivo) Va.

— ouxox; edd. ante S Vb R Pa; male distin-

guunt edd. ante D post Xa|i7rpa. 21. xa

iroXXa ? cf. III 4,1. — ypo’)|j.£vo; si

super Tj. Ag. — sivsxev codd. edd., ivsxev D

Sch, sivsxa Pd, £v super a. 23. atyeiou Pc,

Ai^uaxov marg. M. — d~i'Ka^ev Ag Pd,
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xo|xiaavT£c; O-dTCiouai, xai x6 Yjpcpov ’Apdx£tov £xi 6vojj.d2^£xai- Oi>.(7C7cq3 ^£ xai

£(; EupuxX£i§7jv y.ax Mtx(cova ’Aa-Yjva(oU(; opioia dpYdaS-yj* xai yap xo6a§£ ovxac;

p^j^xopttQ xcti oux dxt9’dvou(; x(p ^|X(p cpapixdxoit; £xx£tv£v. 5. £|X£A.X£ ^£ dpa 5

xai aux(p ^iX'!xx(p x6 dvBpocpdvov cpdpjxaxov £a£aO'ai aujxcpopd* xov Y«p of xdi^a

5 AvjixT^xpiov [6 v£(ox£po(; Xtt)v CDtXiTrxou xaf^wv] UzpaeuQ cpapjxdxcp at£cp9>£tpe xal

hC auxo xal xtp xaxpl d^ojxi^aavxt xap£ax£v aixiav dxodav£iv. xap£^Xo)aa
xd^£ dxtBwv £c; x6 Hoid^oo adv Q'£qj x£xotyjpivov, xdv £x’ d>.Xov pooX£6ovxa

d§txa £t; auxov xpwxov xp£X£iv.

6. M£xd ^£ x6 Apdxou i^pcjjov iaii |x£v IIoa£tBd)vt ’Ia9’jx{(|) pa)(xd(;, laxt 6

10 8e Zsui Me-lixtoc; xat ’'ApTSii.iQ 6vo(ia£;onevy) Ilaipcpa, auv xr/vo icSTOtVjiJLeva

ouSsp,!^. icupqiiSt hi 6 MciXi^to?, Vj 8s xiovt soiiv eixaansvT]. evxaufto xat

pouXsott^piov otpiat xexotrixai xot axod xoXoup.£vvj KXetoS-evstoc dxo lou oi-

xoSo[i.T^aavxo(;* (pxo^op.7ja£ Se dxo Xatpupcov o KXeta&evvjg aoxTjv lov xpoq

Ktppav xdXsp,ov aup.xoXejiiiaa? 'Aiitpixxudat. x^? Se ctYopdc eaxiv ev xtp

15 oxoi&ptp Zeug X“^xou<;, xeyvrj Auoixxou, xapd Se auxov ’'Apxe|itc; exiypuao?.

7. xXvjatov Se 'AxdXXtovd? eaxtv 'lepov Auxiou, xaxeppuvjxdc xe ^'Svj xal 17'xtaxa 7

8-ea.; d^iov. tpotxwvxtov Y«p Xuxoiv atptaiv exi xd? xot|xva<;, <o? ptyjSeva elvat

xapxdv £xi dx auxwv, 6 Q’£Oi; xdxov xivd £ix(i3v IvO-a £X£ixo auov $6Xov, xo6-

xou tpXotdv lypvjae xou $6Xou xal xpeaq 6p.ou xpo&eTvat xoT« 8-Vjp(ot<;. xal xouc

20 [lev auxtxa, («c; oYeuoavxo, Stetpfteipev 6 tpXoid?- xo $6Xov Se exetvo Ixeixo jiev ev

xtp leptp xou Auxiou, 6' xt Se ^v SevSpov, ouSe ot xtov Stxutovituv eSyjYyiXol auv-

uzsXaPsv Va. 1. xal xojJLtoavxec M Mo R,

xal in hoc deletum. 2. ic, om. La.

suprAstoyjv Vb La. -- Mixiojva Bergk.

Z. f. A. 1855, 156 n., Mixojva

codd. edd. 4. xov pro td M Mo R Pa,

V in R Pa deletum. 5. 6 vscdxspog xoiv

OiXiTCTcou Tcatoojv cum SW damnavi, vsoj-

xspov vult Palmerius, o icpsapuxepo; s. 6

zTspoQ coni. S, 6 vdd^oc; coni. C coli. Liv.

XXXIX 35. 53. — discpO^apsv R Vb M Mo,
di£cp9-/jpsv Va. 6 . d^oaavxi Va. — mpioys
Pd. pro aixtav K coni, dyjota „prae

taedio

—

xapsdi^Xo) M Mo. — xd om.
Vb Ag Pad Lab M Mo R. 7. dX.Xov, oj super
ov, M, dXXo Mo, dlXo) VbLabPacd. 9.

xd abest a Vb M Mo Pacd Lab R edd. ante

C, est in Ag Va edd. cett. 11. x^ oa Ag
Pcd Lb. 12. xXsicj&svio^ Va. — otxodoiJLi^-

{iaxoc; Pc. 14. axtpwva A X K F Va M Mo, in

marg. R, axtpa Vb R Pa Lab, xtppa Pcd Ag,

Ktppav Gedoyn. Goldh. cett. edd., ut scribi

voluerunt Vinding. in Gron. Thes. XI p.

16 et K F e X 37,6. — djjLcpixxuwaiv Vb,
d|xcpixxyojvi, ouai supra a>vi, Ag, dp-cpi-

xxuo(3i R. 16. Xuatou Vb, iztz supra
versum. 16. Aoxatou h. 1. et infra edd.

ante S Pacd Ag Mo R Vb Lab, in Va primo
loco Auxtou, secundo Aoxatou, Auxioy M
primo loco cett. edd. praeter D, qui scribit

Auxstou. — xaxsppyyjxdxoc; 7^07] M Mo, xax-

sppyyjxdc; per corr. e xs) Va, xax-

eppyjuxdc; xs Vb. — yjdiaxa M Mo Lb
R, X sup. d in R. 18. sxi usque ad stTcojv

om. Pd. — xpoTcov codd. edd. ante F,

„quo loco‘" Amas., xdirov Mo Goldh. cett.

edd., ut voluerunt K et Schaef. — dvxiva

codd. edd. ante SW, xiva cett. edd., ut

voluit B, ovxtva om. Va. — sxoixo La.

19. TcpocMvat La. 21. ds ot dsvdpov La.
— ouvisaav edd. inde a B Pcd Ag Vb Lab.
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8 Uoav. TOOTOO hi siaiv sixdvec; "/aXxar tdc; Ilpoixoa du^atepac; Xs^Quaiv

eivai ocpctc;, t6 STrqpajJLixoc sc; ifo\fodxaQ dXkac, sl^sv. svxauO-a 'Hpax^c;

yakxohc, £air AuanrTO(; STToiTjaev aoidv .Sixuwvioc;. xai ttXtjoiov 'Ep[x-^(; saxYjxsv

’AYopaToc;.

X. ’Ev hk x(p «Y^pd'; dvxi ou [xaxpdv "Hpax/i^q dvdxstxat 5

XiO-oD, Sxdxa TCoi7jjj.a. saxi hk xai sxepwO-i ispdv 'HpaxXsouQ* xdv |xsv 'xdvxa

svxaud-a TiepipoXov IlaidtSl^Tjv dvo[jLdS^ouaiv, sv jisacp saxi xip TtspipdXip xd ispdv,

sv hk otdxcp ^davov dpyaiov, xsyvYj ^Xiaaiou AacpdouQ. siri hk x^jj duaia xoidds

dpdv vojiiS^oaai. CDaTaxov sq Hixuioviav XsYouaiv sXO-dvxa xoixa^a^sTv "HpaxXsi

acpdQ ttx; tyP^'- evaYiS^ovxaQ* ouxouv “^^lou dpdv oudsv 6 ^diaxoc xd)v adxmv, dW lo

d)(; O-sip dusiv. xai v5v sxi dpva oi Sixuwvioi acpd^avxsQ xai xoix; [iTjpodq sra

xou Pco|j.o5 xadaavxsc xd [isv saO-iouaiv o)(; dizo ispsiou, xd ds wq -j^pcDi xwv

xpstt)v svaYiS^ouai. xvjt; sopx*^); ds d^ooGi X(p 'HpaxXsT, xyjv -xpcxspav xd)v

'/jIisp(ov ’0vo'[iaxa f 6vo|JLd21ovxs(;, 'HpdxXsia ds xaXouai xyjv daxspav.

2 2. ’Evxs5dsv saxiv ohoQ sc; ispdv ’AaxXyjxio5. xapsXdouai ds sq xdv 15

xspipoXov sv dpiaxspa dixXouv saxiv oix'/j|xa- xsixai ds 'Txvoq sv xip xpoxspcp,

xai oi x)i*/^v xvjq xscpa)i'^(; dXXo oddsv sxi Xsixsxai. xd svdoxspo) ds ’AxdX-

Xcovi dvsTxai Kapvsiq), xai sc adxd odx saxi xX*/^v xoic ispsuaiv SGohoQ. xsixai

ds sv X'fl axoa xyjxouc daxouv O-alaaaiou [xsysO-si jiSYa xai |xsx’ adxd aYaXjxa

’0vsipou xai "l*xvo(; xaxaxoi[xi2^o>v Xsovxa, ’Exido)X'/jc; ds sxixXvjaiv. i<; ds xd 20

aovlosaav M, ouvifjdsaav edd. rell. 2. «YizXpa

pro ixqp. Ag. 3. Xuadc Pacd Ag Vb Lab

R; Xyad M, XuaixxoQ Va.

6. Xif)ou om. La. — ispdv om. M. —
xdv svT«u9-a scribi iubet D praef. XVIII,

articulum om. edd. codd. 7. pro xaidi

C^v vel xcadiC^v, quod est in libris (xaidi,

Crjv Pc), proposuit K Ilaidix'dv, Kays. Z.

f. A. 1848 p. 506 nXaxaviaxdv. — xou

xspipdXou edd. ante BVabLaPa, xtp xepi-

pdX(p cett. edd. Pcd Ag Lb R, in hoc corr.

— verba iv [isaip usque ad voutCouai om. M
Mo. 8. sv ds adxd Pc. 9. vojJiiCouaiv Ag Vb

Pd. — sc Xi/utoviav scripsi, idem voluit

Kays. 1. 1., sv Sixuojvia codd. edd. 10.

'd^iouv R, ou super ouv. — oddsv om. La.

— xoiodxov coni. Kays. 1. 1. pro xwv c/.'jxdjv.

12. xadaavxoc Lab. 13. xpuov Lb. — sva-

YtCouaiv Ag Vb M Mo R. 14. dvojxaxav Vab Pa,

sed in hoc erat ovdjxax; quae super ax erant.

sunt erasa, ’Ovopaxav edd. ante B, dvojxa-

X(ov La, ’0vdpaxa cett. edd. Pcd M Mo Ag

Lb R, in hoc corr. in dvop.axov, ’Evaifla\Laxa

scribere vult Kays. censens, ’0vdjiaxa ditto-

graphiae originem debere, qua verum nomen

absorptum sit; ’0vdjxaxa dittographiam esse

Sch quoque dicit. — dvop.aCovxsc; p. corr.

ex dvo|i.aCouai Va. — 'HpaxXsiav codd. edd.

(y^paxXsiav Mo R Vb Lab, yJpaxLsiav Vn),

'HpaxLsia K. F. Hermann. Lehrb. d. gottes-

dienstl. Alt. 264, probat Kayser 1. 1. 506,

cf. IX 32.2. — dt pro ds Vn, ds delet Sch

MS, 07] est in Lb; cf. ad I 9,1. — daxs-

paiav Va. 15. svxsD&s oddc M. 17. sxi om.

M Mo, in R alia man. addit. — xip svd. Ag

Pd Lb, xd xip svd. Va M Mo, in R oj ex-

punct. videtur. — sequens ds ex Ag Lb

Pcd receperunt SW D Sch, abest ab edd.

codd. rell. 18. xpavsito Vab M Mo R, ad

marg. R xapvsiio et sic rell., xapvjsia) Pd. —
xX'^v ispsuaiv siaodoc Exc. Pal. 20. xijixa-
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’AaxX7
j

7a£iov satouai xa^’ sxdxspov t'^c; sad^ou X'q [isv Ilavdc; xa^vjjJisvov

£0X 1
,

X'^ ^£ ’'ApX£[xi(; £ax‘/jx£v. 3 . £O£X0'o5ot ^£ 6 3'£0 (; £oxtv oux £"/o)v Y£v£ta, 3

ypuoou xal £X£cpocvxoc;, KaXd|xtdo(; ^£ Ip^ov £'/£' di xai ox-^xxpov xai

x‘^<; £X£pa<; y£ipdt; ttixuoq xapTOv x'^<; Tj{i£pou. cpocoi di ocptoiv £$ ’ET:tda6pou

5 xo|J.iad"^vai xdv O’£ov £TII 2^£6youc; Yj(xtdva)v, dpdxovxt £ixaaii£vov, x*/^v di d-(a-

yoGoav Nixa^opav £ivai Sixuwviav, ’AY‘/jotxX£ouc jiVjxipa, di ’Ey£Xi|ioo.

ivxocOO-a d-(dXp.axd ioxiv od |X£YdXa dx7jpx-/j|JL£va xou dpdcpoo. X'^v di im x(p

dpdxovx' ’Apiaxodd|j.av ’Apdxou iiy|X£pa dvai Xi^Quo', xal ’'Apaxov ’AoxX‘/jxtou

Tiaida £ivat vo|X'Xouotv. ouxoc; ]xiv d-^ 7i:ap£iy£xo 6 'X£p»poXoQ xoodd£ iq |xvyjjX7]v

10 4
.

(xXyjoiov) di adxou [di] dXkoQ ioxiv ^AcppodlxYjQ i£pd<;‘ iv di adxtp 4

irproxov dyaXjxd ioxiv ^AvxidxTjc;- £ivat Y^p oi xodc; iraidac; Sixuoiviouc, xai

di’ ixzivooz iO-iXouot xai adxT^v ’Avxid7ry]v 7i:poor|X£it' ocpioi. pL£xd xouxo

yjd*/j xd x^Q ’Aippodix'/jc; ioxiv i£pdv. ioiaot jxiv dvj £q adxd X£ v£oixdpoc;,

[JiYjxixi d-ijxK; irap’ dvdpa cpotxvjoai, xai xapO-ivoq i£pa)o6v7jv ixix£iov iyoaoa*

15 Xouxpocpdpov XYjv TtapO-ivov 6voixd2^ouoi' xoTq di dXkoiz xaxd xadxd xai opdv

dizo x^^Q ioddou xt^v 0’£ov xai adxdO-£v (ioxi) Tipoo£6y£oO’ai. xd |xiv dyj d^aXiia 5

xa3’y][i.£vov KdvayoQ Sixuodvioc £tuoi7]0£v, oq xai xdv iv Aid6[i.oi(; xoiq MiXvjoicov

xai 07jpaioi(; xdv ’Io[iy]viov £ipYdoaxo ’ATOXXoiva* x£Tcoi7jxai di ix x£ ypuoou

xai iXicpavxoQ, cpipouoa ixi x^ X£cpaXTQ xdXov. xdiv y£ipd)v di £^£i xf^ {xiv

xoip-tCovTa La. 1. ’AaxXyjxi£iov SW ex M
Vab Lab, ^AaxXyjxisTov cett. edd. Pc Ag, d-

axXyjxsiov Pd. — louai Vb R, in hoc ia su-

pra vers. — sxspov codd. edd. ante SW,

recepp. SW D Sch, probat Curtius Pelop.

II p. 585 n. 62 ;
ixctxspov mavult B, xaS^e-

xspov x^<; odou M Mo R, in R ia supra vers.

2. iaxl in R manu rec. additum, om. M
Mo Lb. 3. di ante ipifov om. Va, uncis

incluserunt SW. 6. 'A^rjaixlioui; Keil. Anal.

epigr. et onomat. p. 216, n. 2, probat Sch

J. f. Ph. LXXXIX 49, ’AjaiyvAiooQ codd.

edd., cf. III 7,6. 9. 6' om. Pd. 10. in

codd. edd. ante D scriptum est di’ adxou di

dXXo iaxiv ’Acpp. tspdv, Spengel. invenit dXXoc,

— ispdi; in Comment. grat. ad Fr. Creuzer.

p. 7, * di ccdxou [di] dWoc, — hpoQ D,

** di adxou dXkoci — hpoc, Sch, Kays.

ptsxa di dXkoc, — ispoc scrib. vult, Sch

praef. icXi^aiov di auxoD dXkoQ. — Pro ’A©po-

d^r/]^; Va habet ig py]p.y]v. — iv di auxcd

usque ad tspdv om. Mo R, addidit alia man.

in marg. 11. sivca usque ad tspdv om. M.

— post Tcaldai; Herm. cpaai elapsum esse

censet, sed pendet sivai — xaida<; ab i&s-

Xouai. 12. IX^ooaav edd. Pac La Vab M Mo
edd. ante SW, iXS-ouact Ag Pd, iXQ-oDai Lb,

,,’taoji; xsxouaav“ Palmer. MS., i^^sXouai Lob.

in Ind. Lect. 1816. — acpiaiv Ag, acpiai

(epotat) C, acpiai om. M. 13. iaxtv om. Pd.

— post iaxtv distinxerunt F S. — ixictai

Lb Mo A X K P', correct. in iaictai Mo,

iataai cett. edd. Ped Ag Vab La. — dyj om.

La Pa. — juvY] ysvscDxopoi; Pd. 14. avdpt

codd. edd. ante S. — uxsxiov La. 15.

dvojJLtzCouaiv Pd Ag Vb Mo R. — xctxd xotuxee

Ag Pd. — sequens xett om. LaPa. —
pro xotxdt xaOxd xott Sch praef. coni.

xct&saxTjxsv
,
F Kays. Herw. saxi putant

excidisse, cf. 13,7. III 20,3. I 38,1. V
13,10. VIII 36,3. 16. xdv &sdv M. 17. xod-

vetyoQ, a super (o, M. — xotc om. R,

addidit alia man. 18. sx xs yp. edd.

inde ab Smai. M Ped Ag Va Lb
,

xs om.

edd. rell. R Vb La Pa. 19. cpspouaa om.

Pd. — X7jv xscpctXyjv Va. — xdXou Vb.
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|r^X(i)v<z, ixipa |i'^Xov. xo)v rik [ep£(o)v lO’!):; iivjpou^ b-oouai zXr^v 6tov,

xaKKa apxsofroo ^6X01; xa9-«Y(!^ooat, xaio|i£voi!; ^£ ojioij xoic jrAjpoT^ cp6XXov

6 io’j -irat»5£po)xo^ o'j(xci}>aY''^^^'-'^''^- 5- £v£axi ^£ 6 ::at'5£p(o'; £v 'jTiafO-pt!) loO

TOa, cp'j£ia» <5£ dXXayoO-» oo^ajioO du.rf, o'jt£

ll!X'jo)v(a^. id <5 £ fj[ '^6XXa £Xdaaova y) |i£(^ova ^£ £oitv -yj 7:p(vo'j, 5

ay'^jia ^£ 0'p»T.v olov xoT:; [x-^q] 5 p’jo';, xa*. xo |i.£v 6ro|i£>.a(v£i, xo ^£ £X£pov

X£C>xov ^oxr '^uXXo'.!; dv X£6xTj; imXiaxa £»xd^otq xr^v ypoidv.

7 6. ’Aro xo6xo)v 0£ dvioOoiv e; xo iaxtv £v ^£^t^ ^>£pa(a; ?£p^>^

’Apx£|ti^oQ- xo|JLial>^va» xo ^davov Xeyout.v ex <I>£pd>v. xo Se' 3'^toi Y'-»Rd-

T.ov xoOxo KXswa; <|)XO^d|f/jOE, xa» •a».$E'jo'ja»v EvxaO^a ex» xo-j; £y>Vj[5Iouc. 10

XE»xa». ^E 'Kvjy.f/j xa» ’'ApXE|t».^, xd i; iJ»jv »idvov E».pYaa|iE'vr^, xal 'Hpax'/.'^;

xd xdxo) xo»; 'Fip*iai; xoT; XEXpaYOivo»; £vxaa|i£'^j;.

XI. ’Kvxe'j^>ev Zk d7:oxpaz£*a»v Er», x

x/j; k6X7j; vad; e 3x»v ’A^>7jvd;, dv ’Kzo)Ze6 :

xo'j; xdxE 'jxEpjiE,V/.r,ji.Evov. e^e» ds dpa

•ivVjjirjV x£pa’jvoi 0 ^>eo; avxdv, fJo)»id; di

:uXty.» xaXo'j{tEvrjV 'iEpdv, od ::dppo)

; -OXE dvE^TjXE |i£Ys^it xol xdajui)

ypdv(j) xa» xoOdE d'^av»aO“fjvat xr^y 15

exeI'.»o;, f/j Ydp X» e; avx»iv xaxE-

axTj'{)£, |iEvE». xa». e; xddE olov 'E-o)-E’j; irjAr^zi. ‘2 . -p<> xo»j (icojiou di adxtp

1 . loy; Toy; py;pov; Vb, xi); nr,pov; Ag I’d.
j

— xXrjv dmv, zakXa os Va M C S S\V

D, xdXXa 03 F Sch, ante xdX)^ os punctum ^

ponunt A X K, xXrjv |i.r; uo»v xd aXXa os Vb,
j

(jir; litura deletum), IXjovoi os x>.f,v voiv

xd).Xa os dpx. Ped Ag, unde B Dvovoi os

xX. y. xdXXa in parenthesi posuit, eiccto seq.
j

os. — djUMv A, |i expungi voluerunt Camer. I

et Opor. cod., o<mv vel uctoiv voluit Xyl.,
|

v<»v edd. post A codd., in .Va in xXtjv

ymv rasura et correctura. 2 . xoionivoi;
|

usque ad in marg. R. JV svsoxiv 1

R Vb I.a, seq. os om. La. 4 . ovxs j\/tzoma‘
!

Ag, xt}; om. etiam .M. 0. ©'j|oy Va La Pa

(rj super 0 in Va). tl. xot; [xrj;| dpvd;
^

articulum cum Sch MS inclusi. — voxspov ,

pro exspov Vb. 7 . £3X\v Ag M. — rpuXXoi;
1

o’dv Pc L.b, Y>y^Ao*.; os dv Va M Mo S. —
|

XsuxoF; La. — s’'/.dCst; Mo. 8 . ci'; M R, in

hoc i; supra vers. — s3X’.v usque ad pj-

p.vct3iov om. M Mo Lb R, in hoc add. al. i

man. in marg. — cpatpctta;, s super ai.
'

Ag. IX X6Y»>v3 ' "cd ^oervov Vc. — pjiiva-

3100 La. 10 . u)xoddjjLr^ 3£v \^b \g, sxoiV,3c, in
1

marg. jp. i|>xodojir^3cv, M. 12.'Ep}x.oT; V^b M.

lU. ds om. \'a. — xaXoo^isvr^v R in marg.

14 . dvslh;x£v M Mo R, in hoc v cxpuncL 15 .

xoo; X£ vxspp. Ag Pd. 10 . xspavvoi; fkd;

aoxdv xctxsxav3s cdd. (praeter Sch) Pa La

Vab (in Vb zotxsxa'J3£v est, x super x),

omittunt zaxsxa’j3£ FaPd, idem faciunt

lacuna indicata post avxov Pc Ag M Lb Vn

.Mo, in quo alia manus xoxsx. addidit; R

lacunam post xapavvot;, in quo ; expunctum

est, indicat, D praef. IV coniecit xEpauvot

l>sd; auxdv, recte autem Sch praef. d IHd;

postulat, cf. ex. gr. V 20
,
0 . VIII .32

,
3 . IX

36
.
3 . X 4 ,6 . I 24

,
8. 20

,8 . II 15
,
5 . 29

,
7 .

30
.
4 . 31

,
10. 34

,
3 . III 5

,8 . 9 . 8
,
4 . IV 20

,
7 .

21
,
4 . 7 . 10. 24

,
6

,
ipse edidit xspotuvot; llsd;

aoxdv * immerito Schubarto prae-

sens tempus xspaovoi male se habere vide-

tur, cf. ex. gr. X 5 ,3 . XI 37
,
1 . Ne

sxfiivo; dubitationem moveat, cf. II 20
,
8 .

— XI om. Va. — xox£3xr(’|£v Vab M
Mo, xaxs 3xr^x£ Ag Pd. 17 . xai oiov Va Lb

M Mo S. — ’Exojx£v; om. M Mo. —
£XoiV| 3£v Vb Ag SW, £XotrjO£ cett. edd. Pac
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[jLv^|ia x£ya)aiat xal t&5 xdcpou tiXt^oiov sialv ^ATOxpoTiaiot O-soi* irapd

TouTotq ^pwaiv daa "EXXrjVSc; sc aTTOipox/jv xaxwv vo|x»'2^ouatv. ’E7C(0Ti£a ds

xai ’ApT£|j.td' xal ^AttoXXwvi td T:X'^a'!ov ispdv iror^aat Xspuai, id ds |i£x’

adxd "Hpa^ ’'Adpaaxov' dYdXjiaxa ds 67i£X£i'X£Xo oud£X£pcp. po)|xou(; di dxtad£v

5 xo5 'Hpafou, xdv jiiv Ilavl (pxod&'|JLr|a£v, 'HKcp di XiB-oo X£uxo5. Kaxapaivouat 2

di o)Q £711 xd '3i£d(ov i£pdv iaxtv ivxauO-a AVjjj-riXpoQ’ idpaaat di cpaatv auxd

nXr||xvaiov, dcTiodiddvxa ydpiv xi^ 0’£ip xou 'xatddc; x-^q xpocp^Q. xou di i£pou

x*^Q "Hpaq, idpdaaxo ’'Adpaaxoc, dXipv ctTrcoxipco Kapv£{ou vaoQ iaxtv

’A7rd^Xcovo!;* xiov£(; di iaxT^xaaiv iv adxcp (idvot, xoiyooQ di ouxixi oddi dpocpov

10 oux£ ivxauO^a eu^r^oe^Q ooze iv xoj x^^q IIpodpop.(aQ "Hpaq. xouxov "(dp dv] ^dX-

xr^Q idpuaaxo d Tr||i.ivo'j, x^q ddou oi X'^q ic, Stxawva "Hpav (pd[i£voc; ddyj-j-dv

•(£v£a9^at. 3. ’Ex Stxowvoc; di xT|V xax’ £d3'd ic; ^Xtouvxa ipyojxivotc; xal iv 3

dpiax£pd xyj^ ddou dixa |xd>iiaxa ixxpa7i£iai axddia, Ilupaia xaXo6(X£vdv iaxtv

dXofjc,, i£pdv di iv auxip Ilpoaxaaiac; AVjjxr^xpoc; xat Kdp‘/jc. ivxaud-a icp’

15 auxd)v 01 dvdp£(; iopxVjV d‘(ouai, xdv di Nu[j.cpu)va xgcXo6|X£vov xdic; pvatStv iop-

xdS^£tv 7:otp£(xaai* xat dfdXixaxa Aiovuaou xat AyjjxrjXpoc; xat Kdpyjc; xd irpoatoxa

cpatvovxa iv X(p Nu|icpojvt iaxtv. q di ic Ttxdv/jv dddq axaditov p.iv iaxtv

£?*^xovxa, xat 2^£UY£atv dpaxoQ dtd ax£vdxT|Xa- 4. axadtoua di 7ipo£X0’Ouatv, 4

ip.ot dox£tv, £txoat xat iv dptax£pd dtapdat xdv ^Aaooirov iaxtv dXaoQ irptvojv

20 xat vadq 9'£0)v dc; ’AO'r^vaTot S£ixvdc:, Etxutdvtot di Eu]i£vtdac; ovo|xd5^ouat‘ xaxd

di ixoc; ixaaxov iopxv^v Tjjxipa jj.td acptaiv d^uuat '9’6ovx£(; Tipdpaxa i^xopiova,

[jL£XtxpdX(p di axovdi^ xat dvd-£atv dvxt ax£cpdv(ov ypyjad-at vo|x(£^ouatv. iotxdxa

Va M Mo R. 1. ixojyei Ag. — xr/cuica

Vb La Pa
,

R per corr. ex xiyojaTOi.

— ’A:coTpdTrc<ioi F C S D Sch
,

dTuoxpdxcaoi

cett. edd. 2. dvop.dCou3iv La. 3. kt^oo-

aiv Pd Ag Vb M Mo R. 4. c/uxov Vb La R,

in marg. R d, adxr^v A X K, auxd Va Pcd

Ag M Mo, xd dtdjxsx’ auxd Lb. — d-faXjxa

Ag Pd. — diria^c La. 5. xd p.iv Ttav Pcd

Ag Lb M, xdv |i.iv Ttav Mo, xu> piiv Tuavl Vb,

td ^Iv xavl A. — ' HXtou M Mo Lb Vn,

6, acptaiv pro cpaaiv Va. 8. xpavstou (vel

xpavsiotj) codd., Kapvstou edd. Va, Kapvsiou

SW. 9. xstyou;; Va La. 10. oudi ivx, codd.

— xpodpo|JLta<; B Pc Ag, S in indice s. v.

Juno p. 1 16, npodpojxta.Q D Sch, IIpodoj|xta(;

SW, xpodoixta; (Hp.) edd. codd. rell. —
OaXxYji; om. Vb, cpaXxoi; La Pa. 11. iv ai-

xuuiva La. — cpa|x£voi M. — 6drj‘(dv om.

M Mo. — ddyjydv f]p. cpdjji. Va. — 5dy]'(dv

easaOai edd. ante B codd., „cpct|i£vo(; pre-

catus“ S, ducem sibi futurum spe-

rans Amas., Y^vsallai B D Sch e coni. Butt-

mann. et Cor., iXsab-ai SW, cf. III 13,7.

12. cpXoiouvxa Vb M La. 14. xpoaxaaia; ’Ap-

xipido; (hoc nomen litura delet.) Ayjjx. Va.

— icp’ iauxiov Vab M La Pa edd. ante B,

icp’ aux(T)v cett. edd. Pc Ag Lb. 15. ot om.

Va. — xdv di usque ad Kdprjc; om. M.

16. d:[oX^a. Va. — Kopac, Va. 17. cpatvovxai

Va M Mo Lb R, a sup. ai R. — iaxiv om.

Va. — iQ xc^v TixdvTQv A X K F Pc M Mo,

i<; Tixczvrjv cett. edd. Ag Pd Vab Lab. —
iaxtv om. LaPa. 18. ataotou; Vb. — di

om. codd. 19. doxst Va Mo. 20. vsdc; Lb.

— £udai|iovt'da(; Lb. 21. i^xtiixtuva Pa M
Vb Lab. 22. axoud^ La. — civt) ax£cpdviuv
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xa\ £7:». Toj poj|U{ji Twv Moif)oiv Spojaiv* o ^£ acpiatv sv 'jTrafd-poi xoii dtXaoo:;

5 £ax(v. 5. avaaxpE^j^aat ^£ £c; X7|V ooov ^tct|ida( X£ a-jb-iq xov ’Aa(«7:ov xa». £;

xopy'prjV opo'j; yj^aatv, ivxaOb-a KiyyjJi'^ o* £zr/(«p'o» Ttxavct oi/r^aat xpojxov*

£tvat ^£ aOxov d^sXcpov 'HX(oo, xai axo xooxoo xXrjb-f^va». Tixdvr,v xo yo>p(ov.

^oxtTv 0 £ \ifjf. o£ivo; £‘|'£v£xo 0 Ttxdv xct; topct^ xoO ixoo; '^'jXdcat xai ot:ox£ 5

rjA».o; ai:£p(iaxa xa». ^£v^pa»v a'j^£» xa*. ::£7:a(v£i xapTiou;, xai £t:i X(jjO£ do£Xcpo<;

£vo|A(ab-7j xoo 'HX(oo. G. oaXipov ^£ 'AXc^dvojp o Maydovo; xoO ’AaxXrj 7:ioo

rapcr(£voji£vo; sq lIiX'jo)v(av £v Ttxdv(j xo ’A3xX7,xi£iov £7:o'!7,a£. ”£ptoixoOat

|i£v ^7| xa* dXXo' xa* x*i t:oX’j o* oix£xa* xoij ifcoO, xa* xoTrao* oocov £ax«.v

£vxo; xoO 7:£p*[ioXo'j ^£v*5pa doyaTa* x*i 0 £ a-(aX|ia o'jX£ 'jtjjwj '6Xo'j

yj |i£xdXXo’j jia^>£*v laxtv, ooxs x*iv rjtirprr^za izazi^ zKr^'^ £*. jiyj x*; dpa i; a’jx*iv

xov ’AXs:;dvopa dvacp£po*. 'pa*v£xa* os xoo d^dXiiaxo; ”po3tuzov jiovov xa*.

dxpat ysTpc; xa* ro^s;- y*xd)v Y^p o* Xsjxo; ipsoO; xa* *|idxtov s7:*jil£,SX7,xa*.

xa* 'VYisia^ S3Xt xax<7 xaOxov <i'YaXiia- o’jx dv o’j$s xoOxo T^ot; pa5*!io;,

ooxoj ::sp*£yo’j3*v a’jxo xd|ia*. X£ yj'^a>y.w/^ ai xsipovxa* x^ ^soj, xa*. s^i^f^xo; 16

BajiaX(ov*!a; xsXa|iO)vs;. K dv £vxaO^>a xoOxoiv Wazaz^w. i^sXVjTf, x*;,

7 d::o5£*5£*xxa* oi x*i aOxo as,3sa^>a' xoOxo ^7, xai '
Vy’-'-''"'''' xaXoOa*. 7. Toj 5e

'AXs^dvopi xa* E'ja|t£p(a)v*., xa* Y<^p to6xo*; dYdX|i.axd saxi, xip |isv toc; T^'pox

-— op«L3*.v Pa in marg. 1. xo»v et

mox o)Be. 3'pt3'.v 5’a’jxo sv or. A X K F

codd., tp 02 M, ^'ayxo om. R M Pcd Ag Lb,

habet R supra lin., B’auxct Va supra lin., x«p

^(op.ip — 0 Si 3^*.3iv £v. oz. emend. S,

recepp. cett. edd., C o” Sr; 3'pt3».v sv oz. xou

dX3ou; eiotv. idem voluit Goldh. omisso Srj.

2. dva3xpi'{;a3i Va per corr. ex uva^xpi-

tJjavT’.. — S'.a^to3i La. 4. dro toutidv \^a.

— xavr^v La. 5. Soxst Si caoi et (puXd^a;

codd., Soxitv Si ip.01 et cpyXd^a». edd., cpu-

Xd^ci’ B, SoxEtv Si uo» (ut voluit D praef.

p. XXV^II) et (puXcf-ca Sch. — 6 Pd

Ag, articulum om. edd. codd. rell. <>. aut

lacunam post 3zipuoxc( statuendam aut

SevSpa scribendum dicit G. Krueger. J. f.

Ph. LXXXIII 487. — x. x. zsz. Va,

litteris ordo vulg. restituitur. — SivSpov

A X K, SsvSp<ov cett. edd. Pacd Ag Vab M
Mo. 7. 6 paydovo; 'ou pcr/dovo; Lb Pc.

S. e; xixcfvY, Ag. — \\3xXr^zteiov A X K
F C SW M Vb Lab (?), 'A 3xXr^ztsiov S B Sch

Va, a 3x>.rjZ£rov Ag Pd. — izotr;3=v Ag Vb

M, £ZotVj3av, £v sup. av, R. 1). oixetxai

codd. A K, otxixca Amas, vertens: Dei

ipsius servi, SW, probat Curtius Pelop.

11 58*) n. tib
,

non displicet Schubarto,

ot txixoi F et cett. edd. ex emend.

Valck. ad Herod. VIII 134, qui omittit

articulum. 11. i; dpa i; La, dpa om.

M .Mo, addit R in marg. 12. ava^af^P®''

M Mo. 13. dxpct /etpe; A X Iv F Vb La

Pa R, axpcfi y. cett. edd. Pcd Ag M Lb Va.

14.
'

1

*

76 :0 ; edd. ante S codd., 'Vyieio;

cett. edd. — Si Pc Vab La Mo. — 63xiv

Ag, 63X*.v Vb. — Toy-o C, ut coni. F.

— 070X^0 xot ojx Pcd Ag. 15 ouxcu

om. Ag. — «uxa (0 super o) Ag Vb.

— x£iptuvxo'. La. 11». popuXiuveta; Ag

\'b. — <p S’ov codd. edd. praeter C, qui

scripsit 0 S'ov, ut voluerunt Sylb. K, u’

S’ov £'/xauDcr xovxo (signum Hygiae) iXo-

303llcp. —
, X»f) OUXlji 3£^C3l>0l XO XOV ft^EOV

(s. .Aesculapii), 0 Sf, xat 'lYeta; xoXou3 tv

Kays. Rh. M. N. F. V 353, cf. Sch in J.

f. Ph. LXXXIX 41 et vide commentarium.

— H£Xt53£i La et, sup. zi, Pc. 17. xaXou-

3iv Ag Vb SW, xoXou 3 '. cett. edd. Pac

Va Lab. 18. tuojiopuovi Pd Ag Lb con-

stanter, Pc h. I., in seqq. £v«ji£p. — 6j;
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[xsTot ^6vavxa £vof((£^ouaiv, Eua[i.£p(a)vt ^£ wq dstp O-aouaiv. el opd-wq

£ixd£^(i3, Tov Eua|X£p(o)va xoOxov Il£p*j'apL7jvoi T£X£acpdpov £x |xavx£6|j.axoQ,

’E7itda6piot ^£ ’'Ax£aiv 6vop.d2^ouat. x^q ^£ Kopwvf^oc; ' £axi [X£v xai xadxYjc;

$davov, xadidptjxat d£ oudap.o5 xo5 vaou’ O-uop-Evcov §£ xtp 0-£a) xadpoir xai

5 dpvoQ xai ooQ £Q ’A9’Tjvd<; i£pdv xv^v Kopiovida pL£X£V£*(xdvx£<; ^vxauO-a xipLwaty.

oTToaa ^£ Xtt)v 0'i>op.£V(i)v xaO-aYiS^ouaiv — ou^£ ditoyp^ acpiaiv £xx£jxv£tv xouq

jX7jpo6(; ,— ya|iai §£ xaiouat Tzk'q-^ xoix; opvtd-aQ, xouxoac; di i%\ xoO P(op.oO.

8. Td di £v xoic d£XoiQ 'HpaxXvjg xai Nixai TCpdc; xoTq Tcipaaiv £iaiv. dvdx£ixai 8

di d-(dX{xaxa iv x^ axoa, Aiovuaou xai 'Exdxvjc;, ’Acppodixyj X£ xai MVjxyjp

10 9’£(a)v xai T6yyj‘ xaaxa [xiv $dava, MQ'00 di ^AaxXvjTudQ ixixXvjaiv Fopxovioc;.

Tiapd di xoik; dpdxovxac; iaiivai xooq lEpooQ odx idiXooaiv otto d£(piaxo(;*

xaxad£vx£c; di acpiai Tupd xyjQ iaddoo xpoip-^v odxixt TToXuTrpaYixovouat. x£ixat

di yaXxouQ dvTjp ivxdc; xoi> 7i£pipdXoo rpaviavOQ Sixowvioq, o(; vixaq dv£i)i£XO

’0XujX7r(aai duo p.iv 7:£vxd9’Xou, xai axadiou x"^v xpiXTjV, dtauXou di d|xcpdx£pa,

15 xai fU|xvd(; xai p.£xd x^^q damdoQ. ’Ev di Ttxdvijj xai ’A9’7]vdc; i£pdv iaxiv, ic;

d xi^v Kopoivida dvdYouatv iv di auxip ^davov ’A0-7jvd(; iaxiv dpyaiov x£pauv(o-

0-^vai di xai xouxo iXi^exo.

XII. ’Ex xouxou xou Xdcpou xaxapdaiv, (pxodd|X7]xai *(«p Xdcpip xd 'i£pdy,

Poifidc iaxiv dvi|i.(uv, icp’ ou xoTq dvipioic; 6 i£p£u<; |xia vuxxi dvd Tidv ixog M£i.

Z, f. A. 1848 p. 607. 11. xapd xoui; ds

Vb, %apd TOUToog ds La, %apd xou<; dpdx.

R, inter xoix; et dpdx. supra lin ds. —

^

siailvai codd. edd. ante SW. — dsqiiaxot;

La. — oux om. codd. omnes, ut videtur,

est in marg. R, „hinc sensus: iam adhuc

meo tempore occupantur in observanda

illa ceremonia." Reisk. MS, oux est in edd.

omnibus. 13. vtxa; d? codd. AXK, „pro

di legendum videtur oq: vel omissa erit

praepositio causalis“ Sylb,, et scripsit F

vixok; o<;, probat D in praef. VII, coli. VII

21,6, ubi ipse aliter legit, atque in praef.

scripsit, o(; vixa<; cett. edd. 14. ’0Xu}XTUidai

A X K F CLab Mo, ’0Xup.'n:ta(3t codd. edd.

rell. — udid^Xoi) M Mo La R. 15. ’Ev ds

Tixc/yq usque a:d iXi^^sxo ad caput XII

referunt B Sch. 16. ds om. S B Pc Ag M,

est in cett. edd. Lab Vab. — auxQ La.

18. Xojou, <p sup. Y, Ag. — sxl Xdcpc{) M Pcd

AgVa edd. inde ab S, sxl xcj) Xd<p(|) edd. rell.

Vb La Pa R. 19, ctcp’ :pu Va. — 6 pm. La Pa.

om. M. 1 . duvavxa codd. edd. praeter

Va SW, qui praebent duvovxa, doovxa cod.

Casaub., duaavxa vel dovxa vel diivovxa

voluit Sylb., dovovxa etiam Herw., cf. D
prae>f. XI; Paus. scr. IX 1,7 Tcpb qXioo dtiv-

xo<; (Vb duvovxo), II 25,1 icpoc; TjXioo duvov-

xog, III 14,1 xpoQ i^Xiov dudji.svov, sed rjXiou

duvavxoi; Polyb. IX 16 editur. — co

lIso~ Lb. 3. ’Axsaiov edd. praeter Sch,

Vab, R in marg., ’'Axs(3iv Pacd Lab Ag R

Vn, Sch, cf. C. I. G. I 511 et Addenda

p. 914 seq. — ovojxaCouaiv Ag Vb R, hic

ut saepissime corrector codicis R v ephel-

cysticon delevit. — xaux^j coni. F. 6. xa&t-

Couaiv Vb. — oudsv Pc, xa^aYiCouaiv ojds,

«Tcoypa oipiaiv coni. Cor. 7. [ds] x.? 9. dydKiLCc

Ag. — xai dipvuaoy Pd. —
! Aqiivjzqp xai

d-siby Toyyj edd. ante B Vab La Pa, R per

correct., defendit Ed. Gerhardus in Pro-

dromo interpr. mythologicae p. 99,

XYjp 9eoiv xai Tyyjj M Pcd Ag Lb, unde F C

coni. Myjxrjp 9sdiv xai T., quod receperunt

cett. edd., idem coni. Reisk. MS, cf. Kays.
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xa* akKa dxopprjTa x^aaaoa^, Yj|x£pou|x£vo; twv ::v£'jjidTojv

To d(ptov, xa* 5'}j xa> M'/i^£(a^, oj; X£-fO'jaiv, £X(o§d^; £7:d^£».

2 ’Cx ^£ TtTdv/j; £; iitxowva dcptxo|X£vot; xa» xata^aivooatv £<; ^dXaaaav

£v dpiaT£pd vao; "Hpa^, oOx lytov £t» o'jT£ ooi£ opocpov xov

^£ dvai^Evia llpoiiov £lva» tov ’'AflavTo'; cpa^t. 2. xaxafJda* s; xov 5

iI>x'jojv'!o)v xa>wo6|i£vov >.t|i£va xcti xpaTTEictv ir' ’ApYova6xa(;, xo £x(v£tov

xo lUXXrjVEcov, 1'axiv oXqov uxep xr^v £v dptaxspd IIoa£i^djvoQ i£pov

zpo£Xf>o’jat ^£ xaxd xr,v 'A.£(u'popov 'EXtaocov X£ xa>.o6|i£voc -oxajxoQ xai

}i£x' aoxov ^6H“a; £ax(v, £x$t^o'vx£; £^ t>dXaaaav.

3 o. 'H $£ <l>X*aa’!a xr^; llixotovlojv £axiv ojiopo; xa*. Tixdv/j;; |i£v xsaaa- lo

pdxovxa axa$((<'jQ «•£'/£» |idXiaxa zoX».;, ix ^ix'jtovo; 0£ £; aoxf|V o^cl; eaxiv

£’jb-£Ta. xa» oxt |i£v ’Apxdat <l>).tdotot z^fjzr^xfyjzv^ o'j<5£v, 5r^XoT xd £:; xov

*Apxd^(ov xaxdXo(ov xr^;
'0 |iVjpo'j ronr;a£io!;, dxt o’jx £iaiv ’Apxdoi xai ooxot

0'j7xax£»X£*(|Ji£voi* (jj; ^£ ’Apf£to( x£ r;aav i; dpy^; xai (>3X£pov Awpta; 7
£-

(ovaaiv 'HpaxX£»^d)v x(zx£X^o'vxtov £; Il£Xozovvr,aov, '^av£ixa' zpoiovxi o|iou xcp i6

Xo^ip. ^td'^opC£ $£ £; xo'j; <I>X»aa'>/j; xd xoXXd £* 5 oj; £'.pr,ji£va, xot; |idXiaxa

4 aC»xo)v d)|i.oXo4Y,|i£votQ yp7j

30|iat. 4. ’Cv x*^ 7-^ zu•JZ'^^^ (zvizi^ut -ptoxov *'Apavxd

fuziv (xv^pa a'jxoyt>ova- xai zoXtv x£ u>xt3£ r£pi xov jio’jvov xooxov, S; 'Apav-

xTvoc cXt xakv.xai xa* £q o'j t:oX’j £X£poo Xoipoo ^t£ 3xrjXio;, £cp’ 00

<l>Xia3'!oi; 17 x£ dxpozoXi; xai xr^; £ 3xi xo 'i£pov. £vxa'jt>d X£ or^ zdXiv 20

ipxia£ xai drS ajxoo xd d^ywM r, *,f, xai zoK>' *Apavx(a £xXr^t>rj3av.

5. xodxuj |Sa3iX£'J0vxi ’A3w::d; kr^Xod3rj; £ivai X£7o'ji£vo; xai IIo 3£tdu)vo;

£'£'jp£ XoO KOXajtoii xd udiop, dvxiva 0* vOv dzd XoO £’JpdvXO^ XaXo03lV ’A 3U)7:dv.

xd d£ |ivyj|ia xoO ’'Apavxo; £3Xiv iv yioptip k£X£ai;, £v^a Zr^ xai A'J3a6X‘Xjv

1. xd (expuncto d) dXXa Ag. 2. £xcr,'£i

Vb. 4. odx £/ov La. 5. crvovxo; Pac

Ag Lb, aravxo; M Mo La. ^aaiv Pc

Ag Vb La SW, ipaoi edd. cett. Va NJ

I.b. <». dpiTCov vaux«s Mo Lb Vn,

(in Vn V in dpi3Xov expunct.), dpioxo —
vauxa; R ,

«pioxspd axovauxo;
,

3xspd

expunct. Pa, Wpiaxovadxa; edd. codd.

cett., 'Apjovauxa; hic et VII 26,14, ubi in

La dp(03xov«uxai, Sch Bruchstiicke z. e.

Methodologie d. dipl. Kritik p. 66 sq.,

probat Bursianus Gg. v. Gr. II 343 n. 1.

7. X(ov ZiXXr^vauov Va Pa, zs.\r^va^iuv Ixi

dXtjov La, xd i UXXr,vadnv edd. ante SW
codd., xd IUXXtjvscov cett. edd., cf. VII

26,14. 8. 'Ea.i33u)v La Va B d Sch, ’Ea.i3-

3a)v cett. edd. codd. (£Xt33n)v). 10. ,nonne

x^?* B, at cf. I 44,4. II 34,4. — xtxa-

vo; Pcd Ag, xixdvo; V^b M Lb, xai xai x' txd-

vd; (sic) La Pa, xai xai xixdvd;. T^ sup. o,

K. 12. xpo3oixou3iv Vb, xpo3otxou3iv R, r,

sup. 01 . — xu)v \\pxddo)v Vb La, ov

super »7»v Vb. 16. £i; La R edd. ante B,

£; Pc Ag Lb. 18. <7ixi3£v Vb Ag, mxr^3£ Va.

— X£pl xdv fl. usque ad <pxi3£ La in marg.

19. ixipov La. 20. £3xlv Vt Ag .M. — x;

om. Ag. 21. mxr]3£ La Va. — xapovxta Vb.

22. Kr,‘(>.ov3r,; edd. ante D, l\r^>,ou3r,; D Sch,

cf. Xen. Hell. IV 7,7, KoiXil>33r,; Schneide-

rus ex Strab. VIII 382, ubi Kr,/,uj33a in

libris est, xai (Xodar^ La. — XefoiiEvov M.

24. d^avxo; V'a. — Kc^.aivat; A X K Vb,
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av^pa ’E/L£ua(vtov xsddcpda' ’'Apavtoc; hk aioQ ’'Aopt(; xai O-aYdxYjp 5

£*(£v£Xo ’ApatO'L>pea. xouxoui; cpaai $/adatot d-r^pdaai x£ ipiTCEipouc; 'f£v£a&ai xa»

xd ic. ']ro'/i£jj.ov dv^p£iouc. TupoaTioO-avouayjQ ^£ ’Apat6’Op£a<;, ’'Aoptc; sq jj.vi^{i.T^v

X"^(; d^£Xcp^(; |j.£X(ovd|iaa£v ’Apai9'Up£av xy^v '/wpav xai £x». X(«d£ ''OjxYjpoc; xouq

6 ’A*(a|JL£|J.vovo(; uTiTjxdouQ xaxa)i£Y«)v xd Itoc; iTioiyjaEv

’Opv£tdQ x’ £v£|iovxo
’

ApaiO-opiyjv x’ £pax£iv7^v.

xdcpou; d£ xcov ’'Apavxoc; TcaidoDv ouy £X£pwdt yj^^upLai xvjc; ycdpaQ, £m xtp Xdcpcp

d£ £ivai X(p ’Apavx(vcp- xai acptatv ETO^Tjixa ax^^^ai 'X£ptcpav£iQ £iai, xai npd

x^c; TeXexriQ x^ Ayj|r/jxpi dyjuaiv ’'Apavxa xai xouq Tiaidat; xaXouatv

10 xocQ oTTovddq, i<; xauxa ^X£Xovx£(; xd |j.vyj{j.axa. 6. ^Xlavxa d£, dc; xplxov 6

xouxo £7To(*Aja£v ovo|xa dcp’ aoxou xi^ K£»aoo |X£v xaida £ivai xoo T*^p.£voo

xaxd dv^ xdv ’Ap']f£loiv ^^.d^ov oddd dpyr^v sycjye Trpoai£|j.ai, Atovoaoa dd oida

xaXo6jX£vov xai xd)v xX£oadvx(i)v £xl x^q ’Ap-(ooQ xai xooxov yeviad'at >.£'(d{j.£vov.

dpLoXo‘(£T d£ [xot xai xoo 'Podloo x&tTjXoo xd £XTj*

16 ^Xiac; aux’ £xl xoTatv ’Apai9-op£7jO'£v txav£v,

£v 9'’ dcpV£tdc £vat£ Alcovuaoto EXYjXt

xaxpd<; £ou, xTjfTfjaiv EcpEoxioc; ’Aaioxoio.

xsXaiaTQ Pad Ag Vt M Lab R, KsXsaTc; cett.

edd. M Mo Va Pc (in Pc «i super s altero),

ut Palmerius correxerat. — AioauXr^v X R

La Pa, corrigit X in notis p. 393, Adaau-

Xr^v Va. 1. iXeuatvsiov Ag R Lb Pa. —
xstdcpl>ai A X K F C. — 'Adpi; Va. 2.

’Apail)upaia A X K R Pa Vb constanter, dpo-

&upca'a La, ’Apail>up£a cett. edd. M Va Lb

Pc Ag, postea dpaiO^upata; etiam Vt Va,

dpai 9-upata; Lb. — xouxok; Vb. — B-^pac;

Steph. B. s. V. ’Apai&up£a, D, b^yjpdoai edd.

ante S Vab M. 3. dopu; La. 4. dpai-

b^upatav La. — xdXiv, ad marg. (p. /dj-

pav, Vt. 6. dpv£id<; La. — xs iv£p.. Vb.

— dpail^upatVjv (s super ai Ag) Pa Ag.

7. Herw. censet Pausaniam ad Herodoti

exemplum non aliter scripsisse quam rj-jv]-

jitti, at cf. I 31,5. 42,4. II 35,9. V 23,6,

passim. 8. ’Apavxttp codd. edd. ante C,

etiam B. — ixl AyjjxrjXpo; A X K F, iicl

B'/jp.7jxpa codd. (ixidyj^rjxpa La), axi&rjjjia

cett. edd. e corr. C. — X£picpav£ii; A X K

F Vab La Fa Pd, Pa et R in marg., X£picp£-

p£t<; Pac Ag M Mo Vt R Lb cett. edd. —
£tViv xai xpd^ PdAgFa. 9. iv x:^ dyjp.y]<“

xpi codd., 7jV x-,^ A. edd. inde a C,

£v xtj) Arj|xr]xpo(; A X K F. — aBouaiv

A X K F La Vab et ad marg. Pa RVt,

a'(ouoi M, «'(ouaiv Pacd Vt Ag R Lb. 10.

xoLx; ax. Va. — xpixoQ M Mo Va. 11.

xouxov Vb. — dcp’ eaoxoZ Lb. — Ketaou

edd. inde a C, voluerunt Palm. F, coli,

cap. 19,1, Kdaou A cett. edd. Pacd

Ag Vt Vb Lab R
,

Kdaov Va M Mo. 12.

’Ap'(£ia»v Va edd., dp^atov cett. codd.,

in Vb R Pa o) sup. o. — Xd)ov ou ouBe

videtur habere Palmer. MS. 14. xou

‘‘Pod. xou X. Vb. 15. x’au Va. —
dpai9y]p£y]9£v et postea dpai&upaiav Ag,

dpai9up£t'r]&£v Lb, dpot9upaty]&£v txavov Vb.

16. diovtiaoto codd. — virgulam post ixyjxi

ponunt, omittunt po.st £o0 B SW D, sed

filius Bacchi, non Asopi, fuit Phlias

secundum Apollonium Rh. 17. daoxoio M.

27Pausanias I.
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ToO Zk 4>X(avTo^ 'Apat&opsav sivai [xr^isoa, dXX’ o'j Xl^ovocpoXrjV, Xb^ovo'.p'jX'/;v

Se 01 aovotxrjaat, xa» ’AvS(!>oSd|xav ^sveaB-ai 4>A.(avxt e^ aoir^:;.

XIII. 'HpaxXetSojv Se xateXB^ovTcov lleXorow/jao; i^:a^dypr^ r.doa z'kr^^

'ApxdStov, (o:; TJjkkd '^ |xev tojv roXeojv govoixou; ex loO Aojptxou ::poaXajjeiv,

zkdfjvaz Se exi -^eveai^at xd^ |iexa(5loXd^ xoT; oix/^xopai. xd Se xaxd tl>Xtoovxa 5

ouxojQ eyet. 'P'/j*fv(Sa<; e::’ aSxYjv o OdXxou xoo Tr^iievoo Aojpteo; ex xe

’'Apyjc»c axpaxeuet xctl ex xr^; —ixuojvictr, Se 4>>j.ci3(ojv xoI; (j.ev d z^jo-

exaXeixo 'P-/jfv(Sa- ecpafvexo dpeaxd, |ievovxa; ez* xot; a-jxwv flaaiXea "Pr,-

2 p^iSav xai xo'j; auv exeivoj Aojptei; e::». dvaSaaji.oj 77^; SeyeaBar "l“7:aao; Se

xal 0» auv aSxuj! SiexeXeuovxo d|i6veai^at |ir,Se ~oX>aov xal d^aB^iov d|iaye» xoT; 10

Ao)pieOatv dcpiaxaab*»'. xpoae|ievo'j Se xoo Sr^iou xr^v evavxiav xa6xy, *p''^'VV’

ooxto; ' lT:::aao; tjv xoTc; deXouaiv ec —d|iov cpeufe». 2 . 'Ixzdaoo Se xo6xoi»

xexapxoQ rjv dzo‘(ovo; IPj^a^opa; 0 >.e*|'o'jievo; ao'^o';- MvTjadpyoj

*fdp IluBa^opa; fp.» xoO E’j'^povo; xoO 'Izzdzon. xaoxa |iev <l>/j.dT.oi Xe^oo^i

xep» aoxojv, o|uAoYooat Se jfui xd roXXd xai lltxjdjvtot. 15

3 3. llpoaeaxa» Se t^'Stj xai xti>v e^ eriSet-tv r,xovx(ov xd d^toXoYojxaxa.

eaxt Y«p <I>X'.aa'u)v dxpo”o7.et x'j::ap(

3

jojv d7. 3o; xai lepov dYuoxaxov ex

raXatoO- xr^v Se Beov eaxt xo lepov 01 jiev dpyaioxaxot tl>Xiaaitov Tavu-

jiyjSav, 0» Se daxepov "Hpr,v ovojid!lo'jaiv r^; xai
"0 |ir,po; jivr^|ir,v izotr^oaxo

ev x^ MeveXdoo Kpo; ’A>^e^avSpov |iovo|iayia, ipdjievo; oivoyoov xojv Betov 20

1. xouSe edd. ante S. — hic R Pa recLc

dpai^upicr/, dpai&upai ilvai Pd. — yi^ovo-

cpuXyjv semel habent Pcd Lb M Mo Ag \'t (Pd

/l^ovo^puXrjv, ad marg. addit Vt). — 00

'^BovocpuXrj Vb, /Bovo* yBoY>u).r,v, (puXr,v et

vo sup. lin., R, yBov cpuXr^v M, yBovo cpuXf^v

Lb. 2. dvSpop.dSctv Va La, 'AvSpooductvxci

coni. cod. Opor.

4. T(7)v om. Vb. — sx xd»v La Pa. ii.

Ss om. Ag Pd. — cpXtctvxa codd., ut vide-

tur, omnes, OXiouvxa edd. 7. xai om. La.

— icpoaxaXotio La. H. auxiov edd. ante B

codd. plerique, ayxi7)v Pc Ag. — ^aaiXiav

Ag Pd. — prjvioa La, puYvrjSa Vb. H.

O(opt£?^ siri R in marg. 10. ajitivasBai, s

super a, Ag R. — |Jiyj Ss M. — a^aBu)v

om. Va. — xoXXmv aY^Boiv S, at cf. I 0,3.

17,4. 24,7. II 19,3. III 0,3. 10,2. 11,1. IV

10,3. 12,1, passim. 11. irpoasjiivoy et svav-

xtav xayxifj edd. inde a C ex emend. Kuhnii,

probata a Valckenario, in supplementis C

delet xayiifj secutus La Pa, rpospivoy et

svavxtav xayxr^v edd. codd. rell. —
M. 12. oyxo; Pcd Ag. — IHXoyoiv codd.

praeter La edd. ante SW, hi cum cett. edd.

I

et La sBiXoyaiv; Paus. multo saepius forma

sBsXio utitur, sed ne BiXoj quidem repu-

diat, cf. ex. gr. I 9,2. 20,4. 25,5. II 11,6.

25,8. III 6,6. 26,10. IV 14,8. 16,4. 27,8.

28,3. :J8,1. V 2,2. - cpsyYeiv Vb, v ex-

punct. 13. YE''S3Bai Eycppovo; om. M
R Lb. — oyxa piv Pc. 15. ojioXoYoyai

usque ad xai xo»v om. Vb. 16. zpoaizai

I

et i; irtosi^iv La, "poosxai Pa. — si:t7.£$iv

j

Herw. veram esse lectionem etiam apud Her.

'

II 46 censet, quem locum Pausaniam legisse,

qualis hodie legeretur, cf. I 44,2. II 7,1.

30.10. 18. xfjV Beov Ss Mo Pcd Va R, sed

hic per corr. xf^v Ss B. — ot uiv bis Pd.

— Y^vr^p-T^Sav Vab Lb, (GrvajirJSav Ag, ja-

vT(p.rjSr^v Lb, R» a

super 7j, ^avynT^Sav Pc. 19. yaxspov om.

Pd. — xai om. Vb. 20. Izi x^ PcAgLb.

— jiovojiayiov Lb. — xt;v Bsov A X K F
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civai, xa» ao9't(; £v ’0^uaa£(i)Q i<z "At^oa xaO-dSto "Hpax)i£00 (; £iti:£v

£{va'. ’QX^Vl §£ £V "Hp«(; £aTlV U|JLV(p TT£TOtYj|X£V(X TpttCp^Vat x:^v "Hpav OTQ

'Qptt)v, £ivai §£ ol TZ(v.hac, ’'Apr^v x£ xai "H^Tjv. xapoc §£ ^XiaaioiQ x-jj d£(p 4

xa6xirj xai dXXai xtp.al xoci |jL£Ytaxov xo £c; xouq ix£xac; £ax(- ^£§o)xaai ^dp

5 d^£iav £vxauO-a '.x£X£6ouai, )iu0-£vx£^ di oi d£ap.d)xai xdt; Tridag TipoQ xd £v xcp

akoei divdpa dvaxtO-iaaiv. dYcXai di ko). iopxVj acptatv £X£X£toc;, -^v xaXouai

K'.aaoxdixoO(;. aYa>i|j.a di oux£ iv dxopp7^xo> cpuXdaaooaiv oudiv, oux£ iaxlv iv

(pav£pcp d£»xv6jx£vc(v — £cp’ dxtp di ouxto vopiiS^ouatv, i£po'!; iaxiv ocuxol*; Xoyoq —
£X£i x^q Y^ "HpaQ iaxiv i^tdvxcov iv dpiax£pd vade; aYaXixa iycov llapiou

10 Xidoo. iv di X'^ dxpoxdX£i xai dXkoc, x£p(poXo'(; iaxiv i£pdc; A-j^p-^/^xpoc, iv di 5

adx(|j vaoQ x£ xai d'YaX|xa AT^ixvjxpoQ xai x^q xaidoQ* xd di xvjc; ’ApX£{JLtdoc;,

iaxt Y«p xai ’Apxi|itdo(; ivxaO&a yaXxouv dYa/ijia, icpaiv£Xo dpyaiov £iva( |xoi.

xaxidvxcov di ix x^q dxpoxd>.£d)Q iaxiv ’Aax>i7jxiou vade; iv d£^i^ xai dYa>ip.a,

odx iyojv xco yivstoc. uxd xouxov xdv vadv O-iaxpov x£Xoi7jxai. xouxou di od

i£pdv xai xa9^7^ix£va dYdX|iaxa dpyaia.15 xdppi» Ayj|xr^xpo'e; iaxiv

4. ’Avdx£ixai di ixi x*^e; d'fopd(; aT$

Vab La R (in hoc rj ex correctura ortum),

TO)v 9-£o)v cett. edd. Ped Ag M Vt Lb, X7jv

&euiv otvoydov sivoa coni. K, xojv &so)v in

marg. Mo. 1 . iv abest a codd. edd.

ante D, inseri voluit B, inseruerunt D Sch.

2. a^vcei om. La Pa. — (oXrjvioi iv Ag Ped,

(dXrjviBrj di iv Vab La Pa, (oXrjvi^rj iv M Mo
Lb R, in R corr. in cdX^vi di iv. — e^'pa(;

ujjiv. i'oxi X£X. Va. — xezepf^vai Ag. 3.

xatde(; Vb. — ezpxrjv Va. 4. txixa^ Ped

Fa Ag Vn Lb F C S B SW D
,

supplices

Amas., otxixai; M Mo R Vab La Pa A X K Sch.

5. ivxsD^a Va, ivxauDez om. La. — txsxsuouaiv

Pa Ag R Vb Mo A X K F C. — xatda;; Lb

Mo. — xtj) om. M Mo Va. 8. signa paren-

thesis ego posui. 9. ix£i x:^; js "Hpez;

Lab Vn Pacd Fa Ag Vb B Sch, ix£i' -(b x^;

"Hpa<; Va Vt, ix£i ''Hpceq M Mo R, in

hoc ys post x^:; alia man. addit., ix£e x^;

dyopdQ A X, ixi z9j<; dyopdq, iaxiv K F Smin.,

iaxiv om. Pd, inde C edidit iaxl x*^; ys

"HpaQ i^idvxtov, Schneiderus Smai. D ’'Ex£ixa

x^i; "Hpa; iaxiv
; immerito ix£t x^<; ys "Hpeze;

Schubarto aliisque suspectum videtur, hoc

enim dicit Paus.: Phliasii Hebes simulacrum

nec in secreto custodiunt ullum nec palam

ostendunt, — cur autem sic faciendum esse

putent, causam habent sacram — cum

yaXx-^, xd TuoXXd imypuaot;* xapd 6

tamen exeunti ad laevam templum sit cum
signo Junonis, cf. ix£t . . . ((£) II 6,5. VII

5,3. IX 18,6. 35,1. — xap£ioi> Vb Ag M
Mo R, in hoc corr. in xapiou. — iv di usque

ad Ay)|J.rjxpO(; om. M Mo. — dXoot; X£p. Vb.

11. dyaXiia om. Vt et R, addit ad marg. Vt,

sup. lin. R. — post xcadoQ minimam ponit

distinctionem Sch et cum B Va Vn M Mo Ped

Ag Lb Fa ante icpcav£xo scribit d, quod

correctura dei. R, om. Vb La Pa edd. cett.

Sch fallitur, fieri enim non poterat, ut

Paus. scriberet: templum est et signum

Cereris filiaeque et Dianae, est enim illic

et Dianae signum; o autem ex o natum

esse videtur, quod ut correctura ad iyiov

additum erat, cf. similia in Paus. libris

facta apud Schub. Bruchstiicke z. e. Me-

thod. d. dipl. Critik p. 57 sqq. 12. oOx

icpatv. C e coni. Facii, sed Pausaniae mos
est, ut solum, si qua res vetustate memo-
rabilis videtur, expressis verbis nos doceat,

cf. hos locos e duobus prioribus libris de-

sumptos I 18,1. 7. 27,6. 33,1. 37,4. 40,2.

II 2,1. 3. 10,1. 12,1. 14. lyiov PcAgM
Mo, 0 super co in Ag, in Va et R lyov corr. ex

lyojv, syovcett. edd. codd., cf. IV3l,9. 34,6. V
26,6. — xou La. - X(UY£V£ia M. 16 . dvdxsivxm

M Mo. — yaXx^ om. Vt M Mo, addit ad

27*
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TtjJLri^ £x». Ttj)^£ £r/.T|(p£. TO doipov yjv ovo|id?!^o'ja'.v ctl*fa dvaiEX-

hyjoa zaQ d|i7:£Xryjc; >yjjia(v£Ta{ auv£yoj;. iva ^£ dyapi [J-Tj^ev d::’ -(£-

vTjTa', 01 ^£ TT|V £i:i TYi^, dfopd; ya/wxyjv aqa dX/.oi; i£ Tijidjai xai /puaol!

xo d'(aX|ia £i:txocjjioovx£^. 5. £vxauB-d £OXt xal ’Ap»ax(o'j |iv^|j.a loO llpax(vo'j.

xo6xo) X(j) 'Aptaxia adxopoi xai llpaxfva X(p zaxp( £it. zzzfAr^\i.vm zLr^'J xojv 6

7 AiayuXoo ^oxi|id)xaxot. 6. ”Gria6-£v ^£ x^; dyopd; iaxiv oixo; ovo|xct!loji£voQ

[)Z0 ^>Xtaaio>v (tavxtxo;. £; xoOxov ’Ajt'^idpao; iXQ-tov xai xr^v v6xxa i'^y.axa-

xotjirjd£iQ |tavx£6£ai>a». xox£ rpcoxov, lo; oi <I>Xtdato( cpaT.v, X£oj; 0£

T]v 'AjJLCpidpaoQ xtj) £X£(vo>v Xo(o) i^ioiXTj; X£ xai oi> jidvxi^. xai xo oixTijia

azh xouxoo ao]fX£x'/.£iaxa» xov ::dvxa yj^r^ ypovov. 7. oO ”oppto ^£ iaxtv o lo

xaXou|i£vo^ T)|i'^aXd^, lUXorovvr^aoo ^£ iiiaov, £i <5r, xd dvxa £ip7jxaaiv.

dzo ^£ xoO ’0|i'paXo'j ::po£X^j’iT. A»ov6ao'j a'^(a».v i£pov iaxtv dpyaiov, 1'axt

xai ’Aro\/v(»)vo^, xai a/.'/sO.’'lai^o;. xo |i£v ^r^ dyiK\i.a xoO AtovOaoo oyjXov

zda»v, d)aa6xo>; ^£ xai xo xoO ' AzoKKoy/fj'' xo ^£ xf^; ”lat5o; xoi; bpEuoi

8 J^£doao^>ai |toVjv Eaxt. 8. A£*,'£Xa' ^£ xai d^£ ozo <I>X».aa(o)v Xd*(o;’ 'Hpax>.£a, 15

dx’ £x A{p6r,c dvEad)^)/, xo|ii!lo)v xd |irjXa xd 'Ear£pid(ov xaXo6|i£va, i;

<hAwtoovxa £/^^>£'v xaxd xt Tdiov, dtatxo)|i£vo'j di ivxaO^a Oivia £' Aixo)/j!a;

d'ptx£a^>at i:ap’ aOxdv. i-^E^dvEi di xm 'Hpax/.Ei rpdxEpov ix* xr^dEaxr^;, xoxe

di Eiaxia xov 'Hpax/ia, rj auxo; Eiaxtdxo ozo Exsivov. KOa^kv d'

odv xaida oivoydov Oiv£'(o; o'jx dpsaJ^Ei^ X(j> do^Evxt “o^iiaxi 'aist xdiv daxxo/uov 20

ivi £^ xry XE^paXy^v dzoftavdvxo; di avxixa 6zd x>j; <I>>y.aaiot; iaxiv

otxYj|ia e; jivT^|ir,v. xoOxo q)Xodd|ir,xai |i.iv -apd xd ispov xoO 'A::o'>vXo)vo;,

d^dXiiaxa di ZErotr^nEva ryst, xdXtxa dpE^ovxa 'HpaxXE* xov Kda^/.^.

XrV. Tt]^ di rdXeo»; ai KE/^eai zevxs zvj axadioo; |idX»axa dzi/yj^z^

marg. Vl, 0157 , aXxfJ sup. lin., R. 1.

Toiv^t A X K F codd., xijidc cctt. cdd. Iib.

Oasaub., correxit etiam Sylb. — post

aqa Va inserit in quo lacunae vesti-

gia latere S\V suspicantur. — dvcrriXouaa

La. 2. xd; edd. inde ah F Va Ag Lb Ped,

xou; A X K Vb M R La Pa, correxit Sylb.

8 . otde edd. ante B, oi dc cett. edd. Ped

Ag Lb. — xai om. Exc. Pal. 4. dpi-

oxeiou Va Pc, dpioxEict Va. 5. xouxoo x«j» La.

— xXaxiv<y Ag, xpoxtW Lb, xpaxtvf|» Pc.

— xou At'37 . Va. 6 . doxip.d)xercot coni.

Meinek., doxqiinxcrxa codd. edd. 7. xetv-

xtxd; La. — 'Aiicpiapeo»; A X K Ag Vab

LabRMoPacd, 'A|icptdpao; cett. edd.,
|

paullo post edd. et codd. praeter Ag Va
j

'.Aji^pidpao;. 11. d: om. Exc. Pal. — etdyj

La. 12. xpocXHovoiv Ag Pd R Vb. 15. fhd-

o8ai Pd. — Eoxiv B M Mo Ag. — «ude codd.

edd. ante C, B, ode cett. edd. — ch:d M
.Mo Va R, in hoc corr. in oro. — r7te Ag Vab

D, ox' rell. 17. /pjo; excidisse putat Lobeck.

Phryn. Bl)2 cl. Heliod. I 17 xoxa x*. Tpeo;

enol idiov exrXeooa;, cf. xorxcf xi orropov Thuc.

I I3ti. — evxauxa Ag. — otvecrv, v a scc.

m., Va. 19. ctcpixonevo; La. — or' Va.

— xvoBov La. 20. tpa^Bat; .\g. — rojurc»,

«u sup. 0 , R. 21. rpd; pro e; coni. Knaack.

Herm. XXIII 1H8 n. (cf. I 42,6); post

rXrjprJ; lacunam indicat.

24. xeXcticti Pd R
,

in Re super cn.

— ^laXioxa a sec. man. Va supr. lin.
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'Aw. Ayj{j.r|ipt £VTau6-a 81’ iv.aaxou TStdpxou xr^v xaXsxTjV xai otj xaxd

sxot; (XYouaiv. ispocpdvxr^C oux ic, xov piov xdvxa dxoBeBsixxat, xaxct

£xdaxT|V xsXcXT^v oXXox£ eaxiv d7J^oc acp(aiv aipsxdt;, Xap-pdvcov, yjv iO-eXijj,

xal “^otuxa |isv did^popa xcov ’E)i£uaivi vo|j.(2^ooat, xd Be ic, atJXTjV

5 XT|V xsXcXTjV £X£ivojv £0x1 |x{|xr|ai(;' 6|ioXoYo5ai ^£ xal auxoi ix»[i£iaO'at OXidaio'

xd £v ’EX£L>aTv' dpd)[j.£va. 2. Ayaa6Xr|V d£ cpaoiv d^£Xcpdv K£X£ou napaY£vd|X£vdv 2

acpiaiv £Q XT|V ycdpav xaxotaxvjaaaQ-ai x*^v X£>i£xyjv, £xpX7j^^vat di adxdv £$

’EX£uaIvo; 6x0 ’7(jL)voi;, dx£ ’7o)v ’AO’T|Vaiotc 6 SouO-oo xoX£|iapyoq xou xpOQ

’EX£oa*.v(ou; “(ipsO^ri xoXijxoo. xouxo |X£v ^r^ ^kiaomc, o6x laxtv oxcoq 6[xoXoYi^a(o,

10 xpotxr^O-£vxa iJ.dy'C( tivd ’EX£oa'v(cov dx£XaO'£vxoc ory£aO’at, xou xoX£|xou

X£ £Xi auvB-yjxaic xaxaXuO-ivxoc; xplv yj diaxoX£|ir|0"^va'., xai £v ’EX£uam auxou

xaxa|X£ivavxo; Eup-dXxou. duvocixo d’ dv xotxd dXXrjV xivd ivxauO-a 6 AuaauXrjc; 3

dcpixiaO-a' xpdcpaaiv, xa» ouy (d; oi ^DXtdaioi cpaaiv. ou {xr^v oudi K£X£(p xpoa-

yjxoiv, £jxo'. dox£iv, oudi dX/aoc; yjv £v xoTc ixicpaviaiv ’EX£uaiv{cov ou Y«p dv

15 xox£ "0{XT|po;; xap"^x£v auxov iv xoT; £X£aiv. iaxt Y®p "Oixr|p(p x£Xoi7jjX£va

£; Ar^jxvjXpGf £v di auxoT; xaxaXiYov xouq dtdocyO-ivxaq 6x6 x^^q 0’£ou xt^v

X£X£X 7,v AuaauXrjV o6d£va oid£v ’EX£ua(vtov. sy£t di ouxo) xd £X‘/j
*

d£i^£v Tp'xxoX£|X(p x£ A'oxX£T x£ xXr^^ixxop

E6|xdXxo'j x£ K£X£o> 3’ riYVjxopi Xa6)v

20 dpr|a(xoauvT|V i£pd)v xoci £X£'^pad£v opYia xdaiv.

ouxo^ d’ ouv, (OQ oi OXtdato». cpaaiv, 6 Auaa6Xr|Q, xctX£axyjaaxo ivxauO-a x-^v 4

X£X£xVjv, xal ouxo(; "^v 6 X(p yoipuo x6 ovojxa |xapa]0-£|x£vo(; K£X£dc. Auaa6Xou

X£ iaxiv ivxauO-a, (d:; £ip'/jxa( |xo'., [xv^jxa. xpo'x£pov di dpa £X£xo('/]xo (6)

’ApdvX£io<; xdcpoc;’ uax£pov Ydp xaxd xov ^PXiaaioiv Xo'yov xai o6x ixi xyjQ

25 ’^Apavxo:; PaaiXdaQ dcp(x£xo 6 AuaauXrjQ. 3. ^I>Xidaioi (dp llpojxyjO-a

xtp ’Iax£Xou xaxd xov a6x6v ypdvov

1. Tsxdpxou om.K per errorem. — xsXeuxyjvLb.

3. xeXsuxfjV Ag. — dXXo xi' ioxiv dXXo Vb.

4. xiT)v £v ’EX. edd. ante B, D La Vab Pa,

in R iv sup. lin., ev om. B SW Sch Pcd Fa

Ag Vn M Mo Lb. — 6vo^dCouai(v) codd. edd.

ante C, in Ag primum o expunctum, voju'-

Couoi cett. edd. ex emend. Camerarii et

Kuhnii. 5. xsXexi^v* ixstvtp M. — ioxt

jitpyjaii; Sch, ioxiv i<; (sic) codd.

edd., cf. V 25,1. VIII 31,7; I 20,4. 38,8.

6. AioauXyjc i. e. bis aratus scribi vult

Schwenck., cf. cap. 12,4. 8. uxd ''Icdvoc

om. Pd. 10. xpaxrjOivxojv coni. B, xpaxyj-

cpaaiv ’'Apavxa, xal xpialv rdvOpojxoiv

Oivxa codd. edd. — cpi>Ydda dxsX. Sch MS.
— "

o.tzsKzoMvxo. Pd. 12. d’ om. Pc Va.

13. xsXaioi xpoo^xov Vb, xpooTjxw Va.

14. doxsi Vab Pa, xpoa'6'/£iv i. doxst La.

— djixoxs Lb, dp xox£ Pc. 16. Ayjpyjxpav

codd. A S B SW, A-6pv]xpa cett. edd. 17.

i

AuoauXyjv usque ad ’EX£uoiviov om. La.

19. xsXsij) x’ x’ M, x’ -q‘(. Lb Vab Pad R Vn.

20. dpyjopcDOOvrjv Ag. 21. d’ om. Mo. 22.

et poi post £ipy]xai om. La, 'Tiv om. etiam

Pa. 23. X£Xot'y]xo B Pc, ixexotvjxo cett. edd.,

ixsxoioixo dpdvxioc Ag. — (6) articulum

ins. Herw. 24. Y®p om. Ag. — xaxd xojv
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'(zvscuQ IhXaj^oij ts dva» zpaj^6xapo'j roo 'Apxd^o:; xal xwv Xc"(0jx£va)v

aoToy^ovoiv. xou ’Avaxxopo'j xaXo'j|i£vo'j zpOQ zcp opocpcp IleAoro^

Xe^ooT-v dp|ia r2vaxaij&ai. <I>Xiaa(ot^ |X£v ^r^ xoaaOxa Koyyj jidXtaxa yjv dy.a.

Kop(v^oo i; ”Ap*(o; £pyo|X£v(p KXsojva» t:o7j.!; eaxiv o'j

£iva». IIe/.ozo; K/.£ojvrjV o* ^£ xcp rapd iltxowva 5

aU.rv.' K>v£0)vr,v xo oov ovo|ia

£X£po’j xo6x(*)v £X£t>7j Xfl 'xo7.£i. £vxaO&d £axiv '£p^>^ 'Ad-r^^d^, xo ^£

lIx6)vXi^o; t£yv‘/j xai At-oivoo* jici^r,xd; ^£ £iva» Aa»^dXo’j acpd^, o»

£x Topxovo^ Aa^ieiv Act(^aXov, xa\ xov Aizor^y^ xa»

0 » xa6x'/j; Y^vEofi-a». iv KXiCovaiQ ^£ xooxo x£ £oxt lo

i£pov xai |tv:^jia K'jp6xo'j xcti KxEdxou* ^Eojpox y^P £;; xov

xo)v rrjToo' EvxaO^a 'Hpotx/.f^^ xax£Xo$£'ja£v, £YX/«.r^|ia

rpo; A'JY£'7iv roXEjiouvxi dvxsxdy^r^aav.

£iT.v £; ”ApYo; o^o» ^6o, r^ |i£v dv^pdatv £’j!!^omi;, xoti

^£ £-». xo’j xaXo'j|jL£V/j TpTjXoO, ax£vTj |t£v y.fA a'Jxr^ ~£pt- i6

dyr^jiaT. £ax»v o|i(o; zziTr^^atozipa. 2. ’Ev xoyxo*.; xoT^

£Xi ^£'xvoxat xo’j >.£ovxo;, xa». yj N£|i£ct xo y(op(ov drAyzK

£v J5 e o'jX'j N£ji£(o’j X£ Aio^; vao; £axt biaz

X£ 0 opocpo; xa* aYa>.|ia oo^£v £xt eXeittexo*

xov vaov, xa*. xov 'OcpsXxTjV Evxav^a *j-o xf^; 20

XV. ’Ex

|iEYdX'r^. rai^a ^e

pEovx* 'Aatortj) ^'jyizipa et:* xal;

dzfj xoO

aYaXjia

*5e xa* yj'm\yrjL

iIx6XXiv EX zr^z yjyaixoz

xo

dYO)va lovxa;

t:o*o6|ievo; ox* 0 *

’Ex KXe(»)v(V^ ^e

EOXtV et?!xo|io^,

syovxoiv opo)v,

opEa*. xo anr/Xa*.ov

oxa^ioo; ZEvxE ro’j xa* ^Exa.

d;*.o;, zXy;v oaov xaxEppur^xE*.

x'jxap*'3'3o>v XE dXoo; saxi rsp*

Vb La. I. iccXa^^ov M Mo F*cd Ag Lb.

— «evai pro xuiv M. II. Xi^ovoiv dpjia

B Sch Pcd Ag Fa, dpp.a ^iyjoiv cclt. edd.

Vab M Mo Lab Vn Pa.

Huic capiti in X K et in marg. Mo prae-

fixus est titulus .\PF0AIKA. 4. os et;

Ag, 0’ st; edd. ante SVV Pacd Vab Lab Mo
R, hz e; SW D Sch. — spyopivou, o» super

ou, Vb. — €'j pro ou Barth. ad Stat.

Theb. IV 47. >. eiva*. om. Pd. — xo

pro Ag. B. xoxajitp \^a R Pa, ^p. dotortj»

R Pa ad marg. 7. xouxa> M Mo R, in hoc

corr. in xouxoiv. H. ilxuXiSo; Va. —
xotoo Vb. — os$dXoo Ag \'b, v. sup. e

Vb. 9. sx abest a codd. edd. ante S,

tx I dpx. coni. C, recepp. cett. edd., cf. IV'

1,1. I 14,‘2. II 6,5, '((jvfzixa xt;v Fopx. coni.

K, ppxivo; Ag Vb, u super i \'b. 10,

xauxrv La, — xs om. codd. edd. ante B,

I

x’ eaxi coni. Cor., reccpp. cett. edd., hziv

!
Ag Pd

,
xoOx») XE st:’ scripsi cum D.

13. ot om. M. 14. e; om. Va. 15. xpixoo

;

Pcd Ag M .Mo Va Lb, xpr^xou cetU codd.

' edd., .supple opoy; f, xoxou* Palmer. MS.

16. oyijjiaai edd. ante SW Pacd Fa Ag Vb La,

I

cf. X 32,8, oyrjuctxi cett. edd. coli. VIII

64,6, V^n M Mo V^a Lh R, in hoc x corr. in

3. 17. EZiostxvuxai pro exi 0. Lb. 18. 3xa-

! 5 ’.a La. — '/spiou Va .M Mo, vsjiiou M sec.

S, Nejisioo XE Aio; edd. inde a C, Pcd

.Ag Lb R, in hoc xs corr. in xoD, Nejt. xoD

Aio; A X K F \'^ab La Pa, xoO saepsit Smin.

19. 030V XE xaxsppurJxEi V^a M S SW, o3ov

xoxeppyijxEi xe edd. rcll. Pac V^b Lab, o3ov

xaxEppur,xetxai Ag, o 3ov xaxEppur, xeixai Pd,

in R XE post xax, erasum videtur. — 6 om.

' La Pa. 20. 0X30 ; e3xiv A X K, 0X30; etciv

F R Pa, aX3o; £3x1 cett. edd. Pd Ag Vab

Lab, a. eoxi M. — xal om. La. — xov
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Tpocpou TsS-svxa ZQ TT^v Tcoav ^tacpO-ap^vat Xe-jfouatv u%6- to5 ^pdxovxoc. 0'6ocjat 3

’ApY£lot xcp Ail xa). sv xtJ N£(j.£a xal Nep-sfoc» Aioc; ispsa aipouvxat, xai

xai Bpdpioo TTpoxtO-iaaiv dyCo^a dv^pdatv d)7rXia|i£vot<; Nsixeftov Tiavyj*(6p£t xd>v

y£i|i.£ptvu)v. 3. £vxau3a fax» p.£v ’Ocp£Xxoo xdcpOQ, 7i£pi §£ atjxdv dpqxdc

6 ^(O-cDv, xa*. £vxdc; xou :i£ptpdXoo pcojxof- laxt di yd)[ia -(fjc; Auxo6p*|^oi> |iv7j[j.a

xoO ’Ocp£>.x&'j TTaxpdc;. xijv di XTifriV ’Adpdax£iav dvojxdS^ouatv, £tx£ i-ir’ dXXi[j

xtvi ahia elxe xai dv£updvxoQ adxTjV ’Adpdaxoi>. xd di 6vop.a Xi^^ooat x^

ycdpa N£|i£av douvat O-u^axipa ’Aa(07Tou xai xadxr^v. xai dpoQ ^AirioaQ iaxiv

uxip X7JV N£|i£av, ivda ll£pa£a Tiptoxov Ati d^Oaat li^o^aiv ’A'3r£aavxiip.

10 4. ’Av£>i0'Ouat di it; xdv Tpyjxdv xai audit; xr^v it; ’'ApYoc; louaiv iaxi Muxyjvwv 4

ip£ixta iv dpiax£pa. xai dxi }iiv Il£pa£ut; i*|^£v£Xo Muxvjvwv oixiaxvjt;, taaaiv

"EX>.r|V£t;, i^to di aixiav x£ fpdcj^to xou oixiaixou, xai di’ yjvxiva Tupdcpaatv

’Ap4£ioi Muxr^vaiou^ uaX£pov dviaxr^aav. iv *|fdp xi^ vuv ’ApYolidt dvop.aS^o|X£vT(j

xd }iiv £Xi x:aXatdx£pa ou jiv7j|xov£uouatv, ’'Ivayov di paaiXsuovxa xdv X£

15 roxap-dv dcp’ auxou Xi^Guaiv dvo|xdaai xai duaai x^ 'Hpa. Xifsxai di xai dd£ 5

/id^ot;- ^optovia iv x-^ •(Tjj xaux'(i irpwxov, ’'lvayov di oux dvdpa dXXd

xdv TToxaii-dv ^axipa £ivat ^opojv£i* xouxov di lloa£idiovt xai "Hpa dixdaat Ti£pi

TvjQ ycdpat;, auv d£ auxw Kr/.piadv X£ xai ’Aax£picova [xai xdv ’'Ivayov TOxajj.dv]-

xpivdvxwv di ''Hpat; £ivai xyjv ouxto aipiaiv dipaviaat xd udcop Iloa£idwva. xai

20 did xouxo oux£ ’'lvayot; udcop oux£ dXXot; 7rap£y£xat xc7w £iprj(j.£vcov Tioxa|i.u)v

dxt jiT, uaavxoQ xou d£ou* dipout; di aua aipiaiv iaxi xd pEupiaxa, TuXr^v xiov iv

uncis saepsit Smin. 2. xat ante iv om.

Pd. — veptou Va M Mo. — tspata La.

3. xitHaoiv Vb Pa R, in Pa R zpo super

lin., xpoxsdiaaiv Ag Pd, xpoatidiaaiv Lb Va,

quod SW non displicere dicunt, cf. ex. gr.

III 12,1. 13,7. 4. dpqYot; edd. ante B

Vab R M Lab, ^pq^d; Pcd Ag. 5. xou om.

La. 6. i; dXKri Pc. 7. dvsupdvxs; La.

8. ’Aa(i)Zou. xai xauxTQ xat dpo; A X K F

La, ’Aa(onou xat xauxrjv xat dpo; Pc Ag

M Vab (dpo; Vb) R cett. edd. 9. Ait

xpuixov edd. ante B Vb Lab Pa
,

icpoixov

Alt cett. edd. Pcd Va M Mo Ag R, in hoc

literis alter ordo postulatur. 10. i; xd

xpixdv Va. 12. atxtav (£ La, in Pa ‘(e

corr. ex xe, atxtav dvxeYpa^oJ Mo — dt rjv

atxtav xpdtpaoiv M. 13. jiu/yjvatoK; Pc.

14. xdv x£ Tcoxapdv B e coni., et sic habet

R, in quo tamen ab alia manu xd ante xs

supra lin. additum est, xdv xdxs tu. A X K

FC codd., xdxs xdv x. S e coni. K, xdxs

Porsonus delere vult, recepp. Bekkeri coniec-

turam cett. edd. 15. iauxou edd. ante B

Vb La Pa, auxou (auxou) Pcd Ag M Mo Va Lb

cett. edd. — idds edd. ante S codd., ut

cap. 13,8. 16. cpioxia Pd. — xat pro di Vb.

18. xrjcpiadv Pc Ag R Lab Va edd. praeter C

S, qui cum Vb M Pd xyjcpiaadv scribunt.

— (xat xdv "Ivayov xoxap.dv] ad uncos dam-

navi cum S SW D ;
Sch retinet verba, sed

xouxov di ad Phoroneum referri nequit, cf.

Jb. f. Ph. CXXXVII p. 51 sq. 19. ouxux; (pyjotv

A X K F codd., ouxoj tpaalv Va C, ut conie-

cerunt Palmer. Sylb., ouxio acoiaiv cett. edd.

— xrjv Y^v pro xd udcop Lb M Mo Vb Vt R Pa,

ad marg. '(p. xd udcop in R Pa, xd udcop cett.

20. ’Ivayou X K, ’'lvayoQ cett. edd. Vab M
Lab Pcd Ag Exc. Pal. — ouxoo aXXco; Va. —
xuov £tp. xapiy. Exc. Pal. — Ttapipyexai Vb,

uiriyExai M, -Kapiy^sxai R, p sup. y. 21. au o<p.
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Aepv^. $opo)V£uc 6 ’Ivdyoo touq dv&'po3XouQ aovyjYaYS xpcoxov ec; xoivov,

OTCopaBac; teok; xai Ecp’ Eaoxojv sxdaxoxE oixouvxa;;’ xal xo ytopiov e; o xpwxov

YiO-poia&rjaav daxo tovoixdob-rj <I>opcovtxov.

XVI. ’'ApYo<; OE tl>opajv£co(; i>aYctxpiSoijQ, paaiXEuaac; |x£xd <Popojv£a,

(ovo'|jLaaEv dcp’ aoroo xr^v ycopav. ’'ApYou ^e IlEipaao^ ^oppag, 5

tI>oppavxoc; Se TpioxaQ, Tptoxa Se 'lajoQ xal ’AYyjvo)p. ’Iw jiEv ouv ’Idaou

b-oYdxr^p, EtXE (oQ 'HpoSoxoQ £Ypacj>£v EtXE xad-’ 0 XsYooatv "EXXr^vsc;, eq Aqu-

xxov dcptxvEixar Kpoxioxo; Se 6 'A^vivopo; lays jiExct ’'Iaaov xvjv dpyvjv. Kpo-

xd)XO'j Se ^ilh-eviXaQ ‘fivezat. AavotS^ Se dx’ Aqixxou xXsuaaQ exi IV/idvopa

xSv ildEvsXa xoS; dxoYovouc; xoS; 'Ay/jvopoQ [:iaaiX£ia:; sxauaEv. xd Se dxS lo

xouxou xai o'i xdvxEc; o|xo(to; taaat, Aavaob xo eq xouc; dvE-

‘2 (|>toS(; xoX|xr^|xa xai toQ dxr){>avovxo; Aavaou xT|V dpyyiv Aoyxeu; sayEv. 2. oi

Se ’'A[:lavxo<; xou A^yxEto; xaiS£(; xr^v pccatAEiav EvEipiavxo, xai ’Axp{atoc; jxsv

aoxoO xax£|i.£iv£v ev xtu ’'ApY£t, Ilpoixoi; Se xo'Hpaiov xai MtSEiav xai TipuvO^a

sayE xai doa xpSc; daXdaaqj xr^Q 'ApYSia;* or^ixEid xe xr^; ev Tipovdt oi.xVjOEax; 16

Ilpoixou xai £C xoSe XEtXExat. /pSvo) Se uaxEpov ’Axp(atoc; llEpasa auxov xe

XEpiEivat xovB-avojiEvoc xai sp^a dxoSEixvua^at, sq Adptaav dx£yd)pr|a£ xr^v exi

X(p lIr|V£taj. llEpaEu^ Se, iSeTv fdf/ xdvxio; ^'^'eXe xSv ^ovsa x'^; jxvjxpo; xai

Xo^oi;; XE ypTjaxoi; xai spYot; Sa^uoaaaB^at, spysxai xap’ auxSv bq zr^v Adptaav

3 xai 6 p-Ev oia TjXixia xe dx|xd!^tuv xai xou Siaxou yaipiov xiu Eupr^ixaxi exeSei- 20

xvuxo £(; dxavxa;;, 'Axpiato; Se Xav^dvEi xaxd Sa(|xova uxoxeoojv xou Siaxou

xf^ ^^pp^ii-
><«’• ’Axptaitp jxEv r^ xpoppy^aic; xou b-sou xeXoc; eo/ev, ouSe dxEXpEcj^Ev

01 xo ypEtov xd £<; XYjv xaiSa xai xov ^>u(axptSouv xap£upyj(xaxa* 3. llEpOEut;

Se 10^ dv£axpEcj>£v s; "Ap-fo;, (jayuvEXo 'fovou x^ 'fvjixYi, MEYaxEvtfr^v

Va. 1. (popcuvs;; La, —^ xpiuxo; K F C.

3. yqp/^aftrjaav La.

4. dp|ou^ La. — (popu>vious Vb Lb,

cpop£V£ou<; Lb K Pa. 5. dp^ou; A Ag M Pac

Lab K, in hoc ou super ou;, dp((ju^ et «pop-

[Jd; Pd. (». Tpioxai; om.i Lb. 7. xat^o D.

8 . d(p'.xv6t3^ai Vb. — xpox(oxo;, x super

X priore, Ag. Kpoxtoxo; et KpoKoxou A X
K F C Lab R Vab Pad. 9. Si dx’ Lb Va Pcd

Mo. 10. 38sviXav Lb. — pa^iXsa; La. —
ixauae Va M S D, sxotujsv cett. codd. edd. 11.

taoiv Vb. 13. auavco; Ag Pd. — Xu fxaiVo^ Vb

La R Pa. — dxpctaio; La Pa. 14. xaxepsvsv

A X K M(?)Vb Lab Pa, x«t£|1£iv£v cett. edd.

Va .-^g Pc. — xp(uxo; La. — /jpaxjv litura

deletum in Vb, ad marg. r^patov, — MiSstav

S B Ag La R, in hoc erat correctum in Mr)-

Sciav, sed correctura expuncta, MiSeiav

l‘acd edd. rell., MrjSeiav Vab M Lb. —
Topuvl^ct La. 15. £ om. Va, idem i; Ttpuv8i.

17. Actpiaaav X K F C S Ag Pd Mo, Adpioav

A B SW D Sch Pac Lab M Vab R, in Va a

sec. man. in <33 cuneet, videtur, paullo

post etiam Ag Pd Xctpiuav. 18. xdvxtov Ag.

20. ota Xc T^Xixta 72 Va. — oia Lb Mo.

21. pav8dvci Vab M Mo Lab R Pa. 22. dxs-

3tpec]>£v Pcd Ag La. 23. xapsoprjpaxa La.

24, Ms]fax£v8r, A X K La, Me{ax£v^r(V cett.

S
M
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Tov npoiTou 01 T7]v dp}(r|V dvxiBouvat, xapaXa^wv Be auxoq x'}jv exsivoo

Muxvjvac; xxiSlet. xou ^icpoac; ivxaud-a s^exeasv 6 |x6x‘/]t; atjxcp xai x6

arjjj-slov £(; oixiajj.6v £vd|xi2^£ aojj.p'^vai toXecoq. iqxouaa xal wc Bic|>u)vxi

i%r[k^zv dvcXeaO-at oi jx6xT|Xa sx xvjc; yrjc^ po£vxo(; u^axoQ Tttwv xa». vja9-£ic;

5 Muxyjvocc; £0’£xo xd dvojj.a xw ywpfq). ^^0|X7jpoi; §£ £v ’0duaa£(a ‘(u^^aixoQ 4

MuX7^V7jC £V ST£l Xtp^e £[iV7^aO"/j‘

Tupw x’ ’AXx[i7jv*/i X£ £uax£cpavd(; X£ MoxvjvYj.

xauxTjV £ivai 0’(JYax£pa ’Ivdyoa, yo^mr/M de "ApioTopoQ xd IV/j d d'q

''EW'qve<; xaXouaiv ’Ho(ac |i£YdXac- d%o xauxTjc; ouv xai xd ovop.a x:J

10 7To'X£i cpa^iv. dv d£ xpoaTO'o5atv ’AxoDaiXdqj Xd^ov, Mox'/jv£a uidv £ivca S-Jtdp-

xojvoc, Szdpxojvot d£ $opojv£03c, odx dv d7rod£$ai|irY^, dtdxt jrr|d£ adxol

Aax£datp.dv'Oi. Aax£dat»xov(ot(; Y®p STrdpxyjc [X£v £ixd)v iaxiv £v

’A|j.6xXaic, S-xdpxcova di $op(ov£coc izaida 9^aojj.d2^oi£v dv xal dpyVjV dxo6-

aavx£c.

15 4. Moxvjvac; di ’ApYSio' xaO-£iXov dxd ^'qXoxuna::. rjauyccSldvxtov ydp 5

xd)v ’ApY3uov xaxd T-qy eTziGTpaTelay xo5 Mvjdoo, Moxr|vdio’ 'xip.itooaiv £Q

0£p[io"'jXac oYdoT^xovxa dVdpac, di AuxedaifirrAoic ji.£X£ayov xou ipYou. xouxo

rjyeyxi acpiaiv dX£0'pov xd (piXox(p//jp.a irapo^uvav ’ApYc’’ou(;. X£i'X£xa' di djjxoQ

eu xal dXXa xou x:£pipdXou xoci 'q TiuX-q' Xiovx£c; di £(p£axyjxaa'.v auxT^*

20 KuxXtdxolv di
,

xai xauxa ipYa sivat XiYouatv, o\' llpoixcp xd x£lyoc i%orqaay

£v Tipuv9'. 5. Mux‘/;vwv di iv xoT; £p£''3r(otc; xpyjv7| x£ iaxi xaXoupiv/j Il£p- 6

a£(a, xai ’Axp£toQ xai xd>v iraidoiv UTidYata oixodojiVjp-axa, ivd-a oi O-yjaaupoi

acpiai xd)v yp7|[idxo)v -^aav. xdipoc di iaxi piv ’Axpi(o;, £iai di xal daou;

edd. codd. 1. TuapapiaXcov Ag. 2. {j.u-

xvY]c, q super d, M. 4. |idx^ xd Pc La.

5. xd yo)ploy La. 6. pxyjvy]aiv sTtsi Ag

Pd. 7. X£ codd. 9. xaXovaiv vsota; Pd.

10. cpduiv di, ov super iv, Va, (paatov di

Vb Vt M Pa La R, cpdaiov di Pcd Ag Lb Mo.

— izpo^ Tzoirjoawu^i Va. — dxoDui \6'(ov

et dxouuiloYov codd., dv di cpasi Tcpouxoi-

odpsvoi dxouaca Xoyov A X K P' Smin., cpaaiv.

dv di xpouTcoiouuiv dxouuai X. C Smai. e

coni. Facii, S corrigit xpoazoiouvxat ad VI

15,1, dv di xpoQ xouxok; qyjjo^a Xojov coni.

C, recepi cum cett. edd. emendationem

Porsoni, ’AxouaiXaou Sch, cf. X 5,6. —
[jLUxyjvata, s super ca, Vb, Xoxqvia M Mo Lab

Vn Pa. 11. 07capxo)va di cpopmvioj; usque

ad iv ap.dxX.aiQ om. Va, margini inferiori

adscripta sunt. — azod£i^atp.v]v Vb. —
auxol 01 i\a'A. Va S SW, ot om. edd. codd.

rell., auxdv La. 15. xaxa pro U7cd Mo.

16. iTiixpaxsIav, ox super x, Vb. ~ di^p.ou

M. — post MuxYjvatoi Va inserit di.

18. qvrpAi ucpiaiv dX.. Pcd Ag M Mo Va Vn

FaBSch, r^yzyx^y dX. acp. Vb R Pa cett.

edd. — zapo^uvav edd. ante B Vab R M La.

— di di Va. — djiojQ xal sxi aXka M.

19. XiovxoQ Ag. 20. ~pa»xoi M Vt R, in hoc

correct.
,

xpcoxov Mo. 21. xd ante iv

addidit Sch. — xpi^xv] Va. — xspaia La

Pa. 22. iv9d ot Vb. 23. xal daa M Mo
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auv ’A','(/.[).£J).vov' ETravr^xovtac o£'.xv(aa:; xai3'^ov£'ja£v

[iiv or^ Kaaadvopa; j).v/^jj.c4To; d|)/^'ajilr,ToOa' Aax£oai(j.ov(o)v o» K£pi ’Aj).6'Aac

fjlyj/jVTZQ' £t£pOV £C»t'V ^A^ittp.^p.VOVOC, IO 0£ K'JpUj).£^OVtO:; ToO T|Vlo'yOO, XCC'.

T£X£^d;).o'j TCf auto xc4*. IliXoroc, loutooc TcX£lv oioojiooc Kaaadvopav

cpccai, v7jT:'/yj; o£ £T». ovtac £::'.xc/.T£a'poi5£ xoT; yov£'ja'v Arp.oO-oc. xai ’HX£x- 5

TpccQ
* * * llD^d^yi yl[i a’jv(j)xr|G£v ’()p£aTO’j oovxo;. 'EXXdvixoq 0 £ xai Tdo£

£ypa'J;£, Mioovia xod llxpdcptov |£v£af)a'. lIo/.dd‘(j xocida; ’HX£xxpac. KXu-

T^tp-v/jaipra o£ ixayr^ xcd AlytaiV/^ dXiyov dzo)-irm Wj x£(yo'jc, ivxdc. 0£

dzr^y.d)i)ryay, vAya ’AyG(jji[j.v(()v X£ ccjtd; £X£'.io x«l oi adv £X£(vo> 'spov£u-

l>£VT£;. 10

XVII. Mox7,vd)v 0 £ £v «p»ax£p''/ t:£vt£ «”£•/£'. xa». dixa atddia id

Alpcdov. p£i 0£ xaxd x*/]v ddov 'joo)p ’EA.£'j»^>£ptov xaXo'j|j.£vov ypd)Vica di

a'JT(p ~pd; y.a^ydoGia al Z£pi xd Updv xai xd)v B-03id>v i; xd:; «TOppT^xooc.

2. adxd di xd i£po'v iaxiv iv yj^>a;j.fAo)X£p(p x*^c; E’j[:loiac. xd y«P '^po<;

xoOxo dvo|).d^:io’jaiv Ei)(doiav, X£yovX£; ’Aax£puovi Y£v£aO-«i xo) -oxa|j.u7 }>o- 15

yctxipa; Edpijiav xai Hpdaop.vav xai ’Axpa(av, £ivai di 3ipd; xpoipod; XTjc

'Hpa!;’ xai dzo [liv Wxpaia; xd dpo; y.aKnby. xd diiavxtxpi) xoO 'Hpaioo, drJj

di Kd[:J(<ia; daov ::£pi xd i£po’v, llpdaup.vav di xr^v d::d xd 'HpaTov y(dpav.

d di ’Aax£pio)v o'jxo; p£0)v dxip xd 'Hpaiov i; ipdpayya £a”i7:xo)v dcpav[!l£xat.

ip'j£xai di adxoO ~da xpd; xai; dyiVai;* dax£p(c)va dvop.d^!l//jT. xai xr,v ^dar 20

Vb R, in Vb R ou; super a. l. dsi-vrj^ctc;

Pa Vab, om. M. 3. S'jp’j|i.7jdovToc; xou

otvidyoy Vb. 4. TaXadditou Va. 5. xai

'IlXixxpa; om. Ag Vn Vt Pcd M Va Lb Fa,

est in Pa La Vb, sup. lin. in R, edd. (inter •

uncos praeter Sch, qui inter AqioJE;

et IluXddyi lacunam indicat, est lacuna

etiam in Va inter AiyioDo; et -dkd d/j (sic)

dimid. fere lineae, lacuna etiam in Mo, quam

alia manus verbis /al y;^i/xpa; explevit,

in Vt ad marg. post 'Opisxou ddvxo; inse-

ritur xai r^Xixxpa (sic), Kays. Z. f. A. 1848

p. 507 ante xai ’liXixxpa;, Belgerus xai

X(iiv ”at'd(i)v post xai ’IIXixxpo; excidisse

censet (Berl. philol. Wochenschrift II

1122 sq.) vel potius itcpov di MlXsxxpa;

xai X(dv ~atdo)v xd adxd scriptum fuisse

(Die Myken. Lokalsage Berl. 1893 p. 23).

7. -Msdstova O. Muellcr. Orchom. p. 09,
,

probat Stiehl. Philol. VIII, 601 cl. Steph.
i

B. V. MsdsoSv.. S. x£ ix. pro di ix. La.

12. T^pioov Pd. — iXsy^cptou Vb. 13.

adxd Pc. — at A B SW D Sch Pcd Ag Vb,

dt X K F C S M Vt Lab, d Va. — xai ixl

xtT)v B-yaid)v edd. ante B, xai X(ov Hysioiv

Pcd Lb .Ag M Mo Vt R, xai xd; Ox)ata; Vab

Pa La, Vt ad marg. et R supra lin. xd;

I>y3ta;. — ioxaoiv dxoppyjxto; codd. edd.

ante C, at xspl xd tspdv xai xd; 9-y3t'a; isxd-

3iv dzoppyixoy; F coni., a”! "spl xd updv xai

i”! x(Tjv Hy^ttov iaxaatv dizopprfzwv CS, dt

~cp'i xd Tspdv /al xdiv Dy^uov iaxiv d; aTiop-

pyjxoy; coni. Schneider.; quod dedi, Bekkerus

coniecit, recepp. edd. cett. 14. epota; et

i'Poiav constanter La. 15. xoDx’ Pc Ag. —
dpiaxspuDv La, d^xspuov Pc Lb R, in hoc i

j

supr. lin. 16. di om. Pd. 17. xaXoDaiv

post 'Ilpatoy ponit M. 19. otlxo); Ag. —
y~d edd. ante B, Vab M Mo La R, u”ip cett.

edd. Pcd Ag Lb. — £3't-xov Va La (o)

super 0 La). 20. tpysxai om. Vb. — >^v

’Aax£p. coni. F; post dvojxdCoyci colon po-

nunt edd. ante S, post xayxT|V Smai. Va,

post "dav cett. edd. — "da xayxrjv Va.
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Tctutyjv "Hpcf xai (pspouai xocl dxo xwv cpuXXwv aux-^ axecpdvouc;

TrXsxooaiv. 3. ’Ap'/txexxova |X£v §7] Y£vsa9'at xou vaoO >.£Yoaatv Euxo>.£|jlov 3

’ApY£wv oTcdaa §£ ux£p xouq xtovdQ iaxiv £ipYaa{j.£va, xd p.£v £q xy^v Atdt;

Y£V£Oiv xai 3'£tt)v xal RYdvxo)v |xd
5
(rjv £^£t, xd ^£ £q xdv icpo^ Tpoiav TO>.£p.ov

5 xal ’Di(ou XTjv dXcoatv. dv^pidvx£Q X£ iaxyjxaai 'Xpd x'^q iad^ou xal Yuvaixwv

at Y^TovaGiv i£p£tat x'^q ''Hpac xal yjpdxov dXXwv X£ xal ’Op£axou‘ xdv -(olp

£XiYpa{i.p.a l^ovxa wq £t7j paatX£U(; Au^Quaxot;, ’0p£0xvjv £ivat X£Youaiv. £v

§£ xtp xpovdtp XT^ |X£v Xdpix£t; dYdtXjxaxd iaxtv dpyata, £v §£$101 di xXtvvj

x^Q ^^Hpai; xal dvdO-yjjj.a dcxlQ t]v Mev£Ka6<^ %oxe dcp£(X£xo Eucpoppov £v ’IXl(p.

10 4. Td di dyaXixa x^q "Hpaq £7ul dpdvoa xdO-yjxat jX£if£9’£i jxi^a, '/poaoo |xiv 4

xal iXicpavxo^, IIoXux>.£(xotj di ip^ov i^axt di ot oxicpavoc; XdtpixaQ iycav

xal "Qpa^ £7r£ipfaa|X£vac xal xwv y£tpd)v xtq p.£v xapTidv cp£p£i poidc;, xt^ di

ax'^7:xpov. xd [xiv o6v £(; x:^v poidv, dTOppyjxdx£po(; y^P iaxiv 6 Xd^oq,

dcp£(aO‘to |xof xdxxo^a di £t:1 xoj oxTjTCXptp xa3^a0-at cpaai, )i£Yovx£(; xdv Ala,

15 dx£ T^'pa irapdivot) xf^c; "Hpac;, sq xoOxov xdv dpvtO-a aXkayqmi, xvjv di dx£

Tial^viov O-Tjpdaat. xoOxov xdv Xd-fov xal doa ioixdxa £tpyjxai 'X£pl 3’£0)v, oux

d7Cod£ydjj.£vo(; YP^fo), Ypacpto di oudiv -^oaov. 5. A^YSxai di 'xap£ax7jx£vai x^ 5

"Hp<f xiyvYj Nauxddouc; aYaX|j.a iXicpavxoc; xal xoOxo xal ypuaoo. 'xapd

di adxvjv iaxtv £1:1 xtovoc aYaXpia "Hpaq dpyaiov. xd di dpyaidxaxov %e%oirfcaL

20 jxiv £$ dypddoc;, dvExiO-yj di ic; TlpuvOa t>7:d Il£tpdaoo xou ’'ApYou, Ttpuvda di

dv£Xdvx£Q ’ApY£toi xo{j.l£^ot>aiv sq xd 'Hpdtov d dvj xal adxdg £tdov, xa9'yjjX£vov

ofYaXpia 00 jj.£Ya. 6. ’Ava9-yip.axa di xd d^ta XdYou, po)ixd(; iywv £X£ipYaajj.£vov 6

xdv >.£Ydp.£vov "HpTjc; xal 'HpaxXiotx; Y4p.ov ouxoc; piv dpYopou, ypaaoo di xal

XtO-cov Xa|j.x:dvxwv ’Adptavdc ^aaiXeoc, xawv dviO-TjXEV dv£0-7fx£ di, dxi xr^v

25 dpvtO-a i£pdv X'^Q "Hpac; vo|x(£;ouai. x£txai di xal axicpavo(; ypuaouQ xal TiSTzXoQ

l. adxT^ coni. B, rec. Sch, adr^<; codd. edd.

rell. 2. xal tXlou xrjv dXcDatv post Edxd-

Xsji-ov inserunt Pa La R, addidit uncos alia

m. in R. — EdxdXajxov coni. S, sdxoXstxova

Mo. 4. secundum SW fuit olim in M
9£U)v d'(dX\).(xxa xal. — xal inter 8sojv et

•]fqdvx(ov sup. lin. addit. R. — Tpotac

Va. 5. xs om. La Pa. 6. xal dXXojv xs

La. 8. Tcpovicf) Ag. 10. O-pdvto Mo.

12. fotdQ xapxdv, x^ ds M, jdoidc; Lab.

14. xdxu*(a Pa Vab La Mo, xdxyjv "(dp, ad

marg. xdxxu'(a, Vt, xdxTjv (</. R, y]v expunct.

et u sup. lin. — dl om. Vab Lab Mo, '(dp

habet M. 15. rjpa zc/.pMvo^, u super c,

Vb, xrapbivo!; Pa Lab, TcapDsvout; M. — sg

xouxo Vb. 16. dqpdam Va. — oaa (oux)

eixdxa Welcker. Gr. G.-L. I 92 n. 6; non

opus, cf. II 11,4. 17. oddsv v^aaov tbg Xifz-

xai. IIap£<3X7]X£ d£ -fj coni. C. 18. xsyv^

edd. ante S, xsyvyj Pcd La Vb cett. edd.,

deest in M Mo Va Lb Vt R, in Vt additur

ad marg., in R sup. lin., xiyvr^v voluit

Schneider. — iX. ds xal edd. ante B, Vab

La Mo, d£ om. cett. edd. Pc Ag Lb. — icap-

auvqv et supra lin. d di Va. 22. aTCSipj.

Va, £7C£ipYaa{)ivog La. 23. xd Xsy. Vt Lb, xd

(v supra vers.) xaXoyu.£vov, ad marg. ~(p.

Xr(6p.svov R Pa. — ds om. La Pa. 24. Xt&ou

Pc Vb. — ddpiavdc Mo. — dvsSyjxsv om.

M Mo Vab Pcd Ag Vt Lb R, in hoc additur
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7:op'f6pa;, Nsptovo; TaOia dvadT^|iaia. 7. ’'EaTi 'jzep tov vaov toOtov toO

zpoTspoo vaou i>£|x£Xtd t£ xa* £i xt a)Ao 'jt:£X£(::£xo y; xax£xa6b^r|

^£ XYjv »£p£iav xf^; "Hpa; Xpoa/ji^a orvoo xaxa'/.a|jdvxo;, ox£ K >.6yvo; -po

xo)v '3X£'{/«vto{xdxtov r^zxo. xai Xp'jor|t; *x£v dz£X8^j’ioa £; T£Y£av XYjv ’Adr,vdv

XTjV ’AX£av »x£X£'j£v ’Ap-,'£*o' ^£ x«(::£p xaxou xr,Xtxo’jxo’j xapovxo; acpiai 5

xr^v cixova ou xaf^£V/.ov ~f^^ Xp’jar,»5o;, dvdx£txa» ^£ xa* £; xo^£ xoO vaoO xoO

xaxaxa'j^£vxoQ £|xrpoa{>£v.

XVIII. ’Ex M'jxr,vojv ^£ e; 'Apyo; ipyojxEvoi; ev dptaxEpd IhpOEio;

xapd xr^v oVJv iaxiv r,pipov. £y£» |xiv or^ xal ivxaOH-a xt«xd; -apd xwv

xpooyd)pu)v, (x£'p!axa; ^£ £v x£ l!£p(cpt{> xa* ::ap’ ’A^r,va’!o'.;f IhpaEco^ X£jX£'i/o; lo

xa\ A(xx'jo; xal KX'j|X£v/j; ,3oj|xo; auixr^piov xa>vOj|x£vtov ll£po£0);. ‘2. ’Ev oi

xf^ ’Ap-,'£(tt rpo£Xtk»0a'.v oX'-,'ov ctzo xoO /jpojoj xouxou B'j£-xo'j xd'^o; £Oxiv £v

X\&<yj ^£ £r£3Xiv auTuj xp»o;, dxt xr,v dpva o Bje^xt^; £oy£ xr,v ypua/jv,

|xoty£6oa^ xoO xvjv lUvalxa. ’Axp£a oOx ezeo/ev o Xop.ajxo;

|x£Xp^3at XTjV taTjV, dXXd xtov Bjiaxoi» zai^iov 3'^a-,d; xa*. xd d^ojXEva 0£T~va 16

£^ctp*|'daaxo. (laxspov ^£ o-jx r/io aa^o; £»-£iv -dxspov d5»x(a; y;p'£v Aqta^j;

T] zpol>::7jp*£v ’.\Ycij^- 2|xvovt rpoV^; TavxdXo'j xoO H'jsaxo’j* j'j'x/.x£iv $£ cpaatv

supra lin. 1. vspo); R, ad marg. vip«uvo;,

R, vtp<ovoc vip<o; Pa La. 2. onKtkszo

cdd. ante S codd., LwXiicsxo cctt. cdd. Exc.

Pal. .3. XpyjTj^oa, Xpyar^t;, \poor/ooz

codd. cdd. ('/po3i>;oa V'b), Xpyotoa, Xpyoe;,

Xpyat^o; D, ut III 5,6, codd. cdd., cf. Thuc.

II 2,1. IV 138,2. — yicvoy om. Va. — ox».

Lb. — Xtiyvo^,
] super y ,

La Pa. — o

Xuyvo; xpo xi»v sxs^avtnudxtuv ;^xxiXo codd.

edd. ante S\V, 6 rpo x. 3X. i^kXixo, sc.

ayxmv praeeunte Sylburgio coni. S, rcc.

SVV D, icpo eiicerc voluit \'alckcnar., xptuxov

3TS'favtojidxu»v :^icx3To Sch e coni. Spcngel.,

qui Tcpmxov xmv 3X. malit, 6 zpo xiTiv 3X.

T^jXXo Cobet. Mnem. IH67 p. 194, o omisi,

fjicxo recepi. 4. s3S(sacrv A Lb, S33;vc3cr^

et ad marg. a\h\K La I^a, s; sY£3av

Ped Ag Vb, S 3ivs30v M Mo Vt R, in marg.

R iXK. i35Y£3ov, £3yvi3Cfv vel :3'vs3ctv Va,

correxit Xyland. ex III 5,6. — xf,v 'A3r,vdv

usque ad xapovxox 3®t3i om. Vb; x»;v . .

.

(rasura) '.A^r^vdv Va. •>. dXXicrv Pacd Vt Mo
Lab R, dXiorv Va. 6. xoy xctx. B D Sch V^a,

xoyxoy zax. codd. edd. rell., in R Vt Lb

Mo, xoyxoy deest, sed additum ad marg.

Vt R. 7. xax(i)b£vxo; Va; „non male“

SW.

8. ctpyopivoi; Lb Pd
,

in hoc 6 sup.

a. !0. i:po3yo)pojv D Sch, ut III 14,3.

VI 22,2. VII 21 ,2. IX 40,9. X 35,5, rpo3y*o-

p{'iuv codd. cdd. cctt. — xol om. La R, in

hoc supr. vers. addit. — xapa Lb Pd. —
alii aliter locum sanare volunt, K bxt post

! xipsvo; subintellegendum
,

C ponendum

putat, Lctronnius coni, rjpipov, (eysi — zap'

'AlHr,vaiO'.; iv IIsp 3 £(u; xspivsi) xal Autx.,

Ilemstcrh. MS delet xs, ponit punctum post

i!tp{;p«u, O. Muellcr. in Prolegom. Mytholog.

p. 311 et L14 coni. |i«7t3xa; Zi tv x£ -s-

pt»«|>. oy y.a\ zap' ’Alh;v7 Jl£p3i<o; xijuvo;,

probatus a G. Herrmanno de Graeca Minerva

p. 21, qui tamen X£ in mutandum censet.

Hoc placet SW, qui addunt: possis etiam

zap' 'Ahr,'.*^;. Addend. Bf^l. 11. Aixxvo;

x£xXyuivT,c M La Pac, x£xX'jiivT^; Mo. 18. ap'/cr^

Va. 16. aa-si; edd. codd. praeter Ped Ag

I

Fa, aut 3a'it7>; £!X£?v aut xo 3«3'£; Efxstv

postulat Herw., illud est in Ped Ag Fa et

: I 22,4. II 35,2, sed cf. I 28,1. 37,4. -

I

zpi-zipov Vb. —
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a'jTov KXoTai|j.vyjaTpa 7:ap9'£V(i) xapct TuvBdpsco Icz^ovia. xaxaywrjai

jX£v oijx id-sXoi cpuo£t afdc, )'s\^eG^ai xaxo6;- £i ^£ iizi Toaouxo «utoTq to

•xiaajxa x6 IldXo-oc xa» o MupiiXoa xpoaipoxaioc -?jxoXo6d-r^a£, xooTotc; r|V dpa

ojxoXoYouvxa, T|v{xa Vj IluO-ia FXauxcp xqj ’E:rtx6§ou(; Il-xapxtdx*^], poL>X£6aavxi

5 'TTiopxa otxocat, xa» xoij§£ £»!x:£v zq xouq d7Jj'(6'J0Uc xotxiiva» xr^v ^(xYjv.

3. ’A7io ^£ X03V Kpttov, o'jX(D Y^P 0u£axou x6 [j.v^[ia 6vop.d2^ouat, 3

xpo£/id-oua'v 6kr(ov ioxlv £v dpiax£pd y(op(ov Moaia xai A7j|i7jXpoc; Muaiac;

*£po'v, «710 dvBpoc; Mua(o'j (syov) x6 ovojxa, xouxou, xaO-d )i£Youa'v

’ApY£wi, $£vou x-fl Ayjjxr|Xpi. xo6x(p |X£v o6v o'rx £7T£ax'v opocpoc;* £v ^£ aux(p

10 yaoc, ioTiv dXXoQ OTTxrjc; zLhd-oj, $dava ^£ Kdp‘/jc; xai ID^ooxwvoc xal A7j[XYjXpo'c;

£OXt. 7Tpo£X9t>uai d£ TTOxajj.oc; £ax'.v "IvayoQ xai Btapdatv 'H>i(ou |5a)|xo'(;. £vx£uO'£v

di £7C». 7:6Xr,v yj^zic xaXou|x£v/jv octto xoii TrXr^aiov i£poO. xd di i£pdv iaxiv

EiXEiO-oiaq.

4. Mdvooc; di 'EX/.yjviov oida ’ApY£iou(; i; xpEic; ^aoiXEiac; vEjxr^d-ivxaQ. 4

15 £t:i y«P ’Ava^aYo'poa xoO ’ApY£iou xou MEYaTiivO^ooi; jxavia xaiq

Yovai^iv £v£7i£a£v, ixipoixojaai di ix xd)v oixicbv ETiXavcovxo dvd XYjv yidpav, i<z

0 M£Xd|x7:o’j(; 6 AjioB-dovot; £::aoa£ aipdc; voaoo, icp’ cp X£ adxdc; xai 6

ddEXcpdg B(a(; ’Ava$aYo'pa xd laov i^ouatv. dird |xiv dvj Biavxoq j5aatX£6ouai

7i£vX£ dvdpEi; £7:1 xiaaapa^ iq KodviTTTrov xdv AiYiaXswq, dvx£q N7jX£idai

zoti^dxep cett. edd. LaPaVb, per corr.

R. 9. Xi^ Arjprjxpi M R Pcd Ag Lb edd.

inde a S, x^q AyJprjxpoc; Vab La, per corr.

R, cett. edd., cf. IV 20,8. — xouxo Ag.

— ouz Iaxiv VaLa. 11. 7cposX9-oyaiv, om.

os, Vb. — xai oni. Ag. — 'IXtou Va.

12. di om. B Pc Ag, est in cett. edd. Vab

M Pa La. 14. iq Sch, siq cett. edd. codd.

— paaiXsa; Lab Pac R, in R supra verbum

scriptum est aipdXpa et ad marg. dXLojq

^aaiXsiac;. — vspyjQsvxat; edd. inde ab Smai.

e coni. Porsoni coli. I 6,2. II 16,2, vixrj-

ilivxaq codd., diaipsSivxaq edd. rell., diaxpi-

IHvxa!; Censor in: Neue allg. deutsch.

Bibi. XXII P. I, Fasc. I. 15. ItcI Y«p ’Ava^.

--qz Va, non displicet. — ’Ap-

Ystou A X K F Smai. Vab M Mo Lab Pac,

LApYoy cett. edd. Ag Pd, vid. comment.

17. icp’ dx£ La, io>’ <p aoxoz xs Sch MS,

at cf. III 6,6. 18. ’Ava^a(6fja A X K.

— lyouaiv A X K F Vab M Pa Lab, l^ouaiv

cett. edd. Pcd Ag Exc. Pal. Porson.

19, avdpsq 715VXS La. — vqklZai Pc,

yjpysv R M Mo Lb, $ sup. y in R. — cpd/.oq

j

M. 1 , xXuxanivr;axpav M. — xuvdapsax; M
j

Mo, xuvdcfpstov, V expuncto, Vb. 2. aiptai
;

pro cpyasi Pc. — xoaoDxo BSchVaLbM
Mo Pc Vn R, xoaoDxov edd. rell. PadAgFa
Vb La. 3 . xai om. M Mo. 4 . Y^.auxou xou

Ittix. azapxiaxrj (azapxiaxi La) codd. —
^ouXstiaavxoq (pouXsuaavxo M) Vab M Mo La

Pa, PouXeuaavxi Pcd Ag Lb cod. Phral. R,

in hoc oc sup. i, FXauxou xoy ’Ez. Xxap-

xidxaiq PaaiXsyaavxoq iz. oixoaavxoi; A X K F,

„forte: iv Xxapxidxa.K; zpwxsyaavxoq** Palmer.

MS, idem in Exerc. p. 372 coniecerat

rXauxou xou ’Ez. Xzopxidxou PouXsuaavxoc

i. dixdaai; quae scripsi, C coni., receperunt

edd. rell. 5. zpoYovouq M Mo Va Lb R, in

hoc dzo sup. zp. 6. Kpiwv Sch, xpicbv

cett. edd. 7 . otj p^xpo; Lb. 8. post

dvojxa comma ponunt edd. inde a S, post

7cvo|JL£vou .A punctum, X K F comma. —
lyov ins. Sch MS, cf. I 42,1. II 25,2. —
xa9-d PcdRVaMMoLb, cf. I 1,5. 2,2, II

21,4. 32,8. III 17,2. 19,4. V 13,11. 20,6,
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xa TTpoQ |r/jxpo'Q, «xo o£ i\l£Xd|j.TioooQ laoi

5 ’Aii(ptXdyo'j xou ’A|j.cptapdo'j* xo ’Ava$aYop(Bat paoiXsuouai

TiXsov. 'IcpiQ [j.iv Y«p ’AX£xxopoc; xou ’Ava$otY^P^''^ ^dsvsXap xto Kairaveo^q

d^sAcpoO xat^i «"eXtTis X7jv «py/|V ’A|j.(p'Xdyo'j os jisxd aXcoaiv ’lX{ou jj.sxotx7j-

aavxoQ SQ xou(; vov ’Aixcpr/io'yooc;, KuaviTTTroa o’ d7:a'^0(; xsXsuxT^oavxoc, ouxoi 5

KoXapdpTjc; 6 SO-sv^Aoo [xovoc; X‘/jv [tlaaiXsiav saysv. 5. ou |x6^xot TialBac

xaxsXiTCSv o'j^’ ooxo;, dXXd ’0psax7j(; 6 ’AYajX£|xvovo;; xo ’'ApYoc xaxeays,

7:apoixd)v x£ syV^^ aOxm xai avso X7jt; Tiaxpoiac; «pyr/Q 'irpoax£'XO'7||x£vo(; jxsv

’Apxd^ojv xo'j; TcoXXooq, xccp£tX7j'po); xai xv;v sv E'xdpx'(i [ilaaiXsfav, a'j(x|xa-

0 yixou £x <l>o)X£(ov ds'! ~ox3 £7t’ (ocpsXsfa £XO'!jiO’j Tiapovxo:;. Aax£^a»jj.ov((ov lo

^£ £paa(X£'jaev ’0p£0X7j; Aax£$c('|iov(ojv scpsvxcov otoxor xooq y®P TovBdpso)

D-'JYaxpt^oug x*}jv dpy7jv systv r^'^WJv zrjo Nixoaxpdxoo xa*. MsYaTisvd^oc MsvsXdcp

Y£Y2'-^‘^IJ>-2vo)v £x 006X7,;. ’Op£axo'j os «TO^avdvxo; says Tiaaixsvo; xyjv dpy7|V

'Epixtdv7,; X7,; MsvsXdoo xal ’0ps3xo'j r^cv.z. xov os ’Ops'axo'j vo^ov Ilsv&iXov

Ktva(i>o)v £Ypa'}sv sv xoT; sttsgiv ’HptYo'v7,v X7,v A'.Y'-o^j’j xsxsiv. 6. sttI os xo6 i5

7 Ttaa|isvo6 xo6xo'j xcixiaatv s; IIsXoKdvv7,aov 'HpaxXsioai, Tyj|X£vo; |xsv xai

Kpsacpdvx7,; ’Apiaxojidyo'j, xo6 xp(xoo ^s ’AptGXo<57,[xo'j ::poxs^.^S(7)xo; stWxo

(j[ -xai^s;. ’'ApYO’j; |xsv ^7, xa*. x?,; sv ’'ApYst jiJaoiXsia; 6p8-dxaxa, sjioi ooxsTv,

7,[xipiap7jXO'jv, 6x1 7,v lIsXox’07,; 6 TtGa[xsvd;. 0» ^s 'HpaxXsioai xo dvsxadsv

siat llspasi^ai. Tov^dpstov ^s «6x6v sxxsadvxa «Tiscpaivov 61:6 MzTCoxdojvxo;* 20

I. xd T:po; usque ad dvopa; om. M Mo Lb

R, in hoc et Mo verba omissa addit, in

marg. — om. Ya. — l'-^7.pi ^^^b

M Mo La R, 'xi/pi; cett. codd. edd. 2. xov

dttcpicfpctu», ov super «;», Vb. 3.

edd. ante Smai. R Vab M Pac (Pc

— xc<xav=o); dv3'^iov C. 5. st; edd. ante

S codd. nonnulli, i; cett. edd. Ag M Vab.

— B e coni,, receperunt edd. seqq., om.

rell. edd. codd. <>. RuXccpcf^y;; edd. praeter

A et C, xuXoffid^i; .A Vb Pacd .Ag Lab R Mo,

xuxXctpd^i; Va, KuXXapd^r;; C. — xcel^s;

Pd et xaxiXciXcv Pd Mo. 7. ovo’ avxo; edd.

ante B Vab Pa M Mo R La, ovo’ ovxo; cett. edd.

Pcd Ag. 10. Zr^ £X Va. — ix’ c?X(uX£iot

Pacd Ag LabVaM Mo R (ad marg. ix(o'icX3i7

R et ex’ (ucpeXetot .Mo), ex’ (v-^eXeic? Vb. 11.

auxcov .Ag, V expuncto. — xvy^cfpeoj; La Pa.

12. e$ r^fiouv Ag, oox r,;iow Pcd M Mo Vb

La Va, hic omisso sysiv, ovx r^^iov Lb.

II. 0 'Kpu.. \^a. 15. K'.v<zil)o>v edd. inde

ab S Ag, ut voluit Sylb., Kivcc.iKuv codd.

edd. rell., K'.va'.btov Va Pd. — eYpa''J*£(v) xot;

Pcd Ag Va M .Mo Lb R, in hoc v ev supr. vers.

addit., £Yp. iv xot; Pa La Vb. 10. xotxvzoiv

edd. ante S, La Pa R. — X'.oa|xsv6; Pacd

Ag R Va Mo Lab (xr^aauavo; Pd), R La Pa

.Mo ad marg. otXXoj;* xtasvo;, ut habet A

constanter et Vb, X'.0'.|j.evo; M, seq. xai om.

M Mo, addidit hic sup, vers. IS. x^; ev

ev ’'.\pY., secundo ev expuncto, Va, xot; ev

''ApY. Vb. 10. yj^©£3^rjxovv B M Mo Pc R,

in hoc per cori., r,}j.cp'.3pr,xovv edd. rell.

AgPadVab, cf. II 19,3. III 1,4. — oioev

>^p. Ag Lb Vt Pd M Mo
,

R prima manu,

corr. in ot oe, sic Vab Pa La, Vt ad marg.

ot oL — «vexacl^ev A. otvexa^Ie M. 20. xvvoct-

petijv Va. — oe xat edd. ante B Vab, xcet

om. cett. edd. Pacd .Ag .M Mo Lab R, in R

sup. vers. addit. — tzxatWvev. e super

cfi et 0 super s. Vb. — txxixoo)vxo; R Vb

1

La, Ixxoxotovxo; usque ad ctxoxxetWvxct om.
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'HpaxXia os s^paaccv dTioxtcivavtcc 'Itctcoxocovioc xa» louc Traloac; TiapaxaiaO-sal^a'

Tov5dps(j) T'rjv ytopocv. xoiotuta xal Tispi tyjc; Msaar^viaq sxspa iXeyjv,

TcapaxaxaO-r^XTiv Nsaxopi ^oO-r^voti xal xauxTjV uzo 'HpocxXsooq sXovxoq IluXov.

7. ’ExpdXXooaiv ouv sx »jiv Aax£oai|iovoQ xod ’'ApY0UQ Tiaa|X£vdv, ix Bs zyj<; 8

6 Msaayjvia^ xouc; JJsaxopoQ dxoydvouQ, ’AXxjxa(ojvoc EiXXou xo5 0paau|X'^Boy(; xal

Ilsialcxpaxov xov Ilsiciaxpdxoc» xal xolx; Ilalovoc; xo5 ’Avx'Xdyoo Ttai^ac, auv

^£ auxolQ MsXavO-ov xdv ’AvBpo7:d[XTOU xou Bojpoa xou IlsvdlXoa xo5 IIspixXu-

jxsvou. Ttaajxsvdc; |xsv ouv i^Xd-e auv x'(j axpaxta xal ol Tuai^SQ iq xyjv vuv

’Aydiav* ol de N'rjXeidai ^X*/jV Ilsiataxpdxou, xouxov ydp oux oi§a Tiap’ ouaxtvag 9

10 dTisytdpr^aev, sq ’AO’vjva(; dcplxovxo ol XoituoI, xal xd Hatovidduv ‘(ivoQ xal

’AXx[i.ato)vtdcov OCTO xouxtov (dvoiJ-daO-Tjaav. MsXavO-oc; de xal xyjv paatXslav

saysv, dcpsXdp.£voc 0uij.olx7|V xdv ’0^6vxou* 0u|iolxyjc; yap 0'/jas'd(jdv sayaxoQ

sPaalXsuasv ^A&r^valtov. Td |xiv ouv Kpsacpdvxou xal xwv ’Aptaxod*i^|xou xaldoiv

oux i^Teiyev d ^dyoc (is svxauda dvjXdiaar

15 XIX. TvjiJ-cvoQ de ex piv xou (pavspou A*/jicpdvxyj xcp ’Avxtjidyou xou

0paaudvopoc; xou Kxr^al'X7rou xou "HpaxXsouQ axpax7jY(p x:pd(; xdq |xdyac;

sypvjaaxo dvxl xd)v uldjv xal au|xpouXov sq xdvxa siysv, dxs auxdv xs

sxsTvov X£XO'Yj|X£voc; xpdxspov e~i xal xwv xaldcov dpsaxdjxsvoq xt^

'rpvTjd-oT jxdXiaxa, uxtoxxsusxo di rfd-/j xal xviv paatXslav £q exeh'qv xal

20 ArjicpdvxYjv xpixstv. ixspouXsuO-Ti de xouxcov ivsxa uxd xwv uld)v ixelvwv de

aux(D KelaoQ xpsapuxaxoc tov iays xyjv dpyyjv. 2. ’ApY£loi di, dxs layjYoplav 2

xal xd auxdvo|xov dyaxwvxsc; ix xa>iatoxdxou, xd x^c; i^ouala^ xd)v paatXioiv

Pc. 3. iXdvTSi; La. 4. ixpdXoucJiv La Va.

5. p.£Oyjvt'a(; Va. — dXxjxaiova Vb Ag. —
xolx; dXxp-cdojv dalXXou Lb. 6. xatova^ Vb.

— dpy»Xdyou Lb R, in hoc vx supra py.

8. jJLSv om. Va La Pa. — xrjv p. corr.

ex iv x^ M. 9. dycdVav Lb. 10. dTCsywprjaav,

£ sup. a, R. — xd om. La. 11. ’AlxjjLai-

u)vidd)v edd. inde a S, voluit Sylb., est in

Pd Ag Va, ’AXxp,aiovid(5v edd. rell. R Pac

Vb M Lab. — dvop.daS-yjaoiv Vb. — xal om.

Va M R, in hoc supra lin. addit. 18 . verba

xd |X£v ouv usque ad dyjXuiaai capiti XIX

anteponit Sch. — xwv om. La. 14. T^icsiasv

Ag Pd. — JJ.S om. M Mo.

15 . xou ’Avx. codd. edd. ante S. — xou

ante 0pa3. om. La. — xXyjatTCZou, x super

X, R. 19 . uTioxxsusxo Ag Va Pd. — xal om.

La. — ixsTvov Va. 20. xplicsiv edd. inde

a C Vab Lab Ag Pcd Mo, xp£Zo)v cett. edd.

— svsxa Vab D Sch. 21. auxojv Vb La, a.uxtjJ,

V super lin., R. — xiads; Va, xsiadc Mo, mira

est varietas codd. in hoc nomine scribendo

non solum apud Pausaniam sed etiam apud

alios scriptores, cf. II 12,6 xdaou Pacd

Vt Ag Vb Lab, xdaov Va M Mo
; 19,2 xptsou

Pacd Ag Vb M Lab R, xpotaou Va, xiao; 28,3

in omnibus libris; Strab. 481 Kloaou, Diod.

ap. Syncell. p. 262 C Kiaatou (Kiaou cod.

Paris.), Scymn. Chius 531 Kptacov in cod.

Paris. (Ktaaov editores), Nicol. Damasc.

fgm. 38 Kpdaaog (KsTao; Muell.). 22. xo

om. Lb Va M Mo R, in hoc addit, sup. lin.

— TcaXaiojxdxou Ag
,

xaioxdxou La Pa.
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3Q ikdyizTov 7:[:>07|*|'a'(^jv, (oc; Mvj^cov. ko Ksiaoa xai xoTc «TO^ovotc xo 6Vj[j.a

Xsicp&f^vat xyjc; [iaatXsia; |ioVjv. Ms/^xccv x^>; Aa/vj^oo osV.axov «to-^ovov

Mrj^tovo; To xctpdxav sTrauasv dp/^c xaxaY'-*^^'^- o

3 3. ’ApYS''ot; hz xd)v iv X'^ tjjLzi xo ixicpaveaxaxov saxiv ’Axo'AXojvoc

Aax(o'j. xo piv o'jv d-{dk\m xo ecp’ -/jixcov ’Axxd/.o'j TO(r|[j.a rjv ’A9'T|va{ou, 5

xo ^3 3$ Aavaoo xal 0 vao(; xcti xo qdavov dvdd-*/jiia -^v $dava Y«p

xo'x3 3lvai 'X3(&o[j.ai zdvxa, xcd jj.d'/vtGxa xd A^^u^xta. Aavadc ^3 t^puaaxo

Aaxtov ’AT:d/j.o)va 37:’ cdxirz xo'a'jXY(. 'xocpccY*'''^^^*'-'''^ xo ’'ApYoc 7,(j.'pta|37jX3i

Tipd; r3Xdvopa xdv lll>£v3>.a Tisp» x/|C dp-/^;. pr^O-svxtov os sxi xoo ^(ioo

TTap’ dp.cpox3po)v Tjikkw) X3 xod 37:aYo^Vdjv, xa». oox yjaaov oixata Xsysiv xou 10

r3XdvopO!; oo^avxo^, 0 jisv oyj;).o; 'jzzrjilhzo, cpa^iv, 3q xr,v sTiiooaav xpivstv.

4 dpyopivrj; ds ‘/ijispa; 33 ?oo)v dY^Ar^v v3iio|x3vr,v xpo xoO xsiyoo^ 3ax(:rx3t

'/.6x0;, iaxsacov de qj-dyexo “po; xaupov -/jY^p-ova xcov flodiv. 'xap(axaxa»

X0I3 ’ApY3''o'3 X(|) |j.3v r3Advopc(, Aavttdv 03 eixdoa' xco Xuxop, dxi ouxe xo

3-7jP’ov xouxd £ox’.v dvf}p(dxo'.3 a6vxpo'^ov ooxe Aavao; G',p'.3'v 3; sxeTvo xou 16

ypdvoo. 3X3» di xdv xctopov xc4X3ipYdao(xo d /.6x03, d»d xooxo d Actvad; saye

XYjV dpyry^ ovxo) dr, vo[d5^o)v 'Axo'/./.(*)vc/ sx». xy;v dY3).r,v ixciY^Y^^'*' “d)v jSocov

3 xdv /,6xov, idpdoaxo ’Axd/.).(»)vo; »3pdv A’jx»o'j. 4. ’FiVXoc6»Va dvdx3»x<x» piv

>^>pdvo; Ac(vo(o6, X3^xct» di 3lx(»)v H(x(»)vo;, dvr^p ixl xd)v (op.cDv cpipcov xotOpov

(»)3 di Aoxict; ixo^Tj-^ev, 33 \3p.3av ’ApY3?<')v dYovx(*)v j^}’jj(otv X(p A».i 0 B»!xcov 20

6xd p(t)[ir,3 X3 xod ».3y'J03 xaopov dpd|i3vo3 t^v3YX3v. 5. 'E3*?^3 di x‘^3 3'.xo’vo3

xa6xTj3 x6p xoc/zjjiv, dvop.d'lovx3 3 <l>op(')v30)3 3lvaf 06 Ydp o|i.o/.oYO’ja». do'jvoc»

1 . c coniectura Kuhnii, quam confirmant Exc.

Pal., legunt edd. inde a S xp07j|Ci7ov, cf.

IX 7,6, xp03 r,YC(| 0v codd. edd. rell., Kays.

Z. f. A. 1848, 608 voluit /«xyj-fctYov. —
[ly^osvi (sic) K. y.pho'j codd. edd. ante C,

tr^osv'. (sic) Vb, Mr)d(')v. -(ji! K. cett. edd. c

coni. Musgrav. — dxoYovo»; xo ov. Vb

La Pa, in R y; sup lin., edd. ante C, cett.

edd. om. r; cum .Musgrav., abest in Pcd

Ag Va M Lb, im Kctsio x. t. o. xo

d'v. coni. Sylb. 2. >.cr/r,do6d;a xdv ctx. Vab

Ag Pa R, kay^r^oo'J oia xdv az. Pcd, kor/.r^-

doudia xdv dz. Lb M Mo, XazododdcCt xdv dz.

La, hanc lectionem ortam esse a duplici

dsd)

scriptura male lecta, peius redacta Xaxr^dou

dicunt SVV, sed rectius D praef. II dsa ex

dsxaxov ortum esse putat, Aaxtdeu) xdv dz.

edd. ante 3, Aor/.iooo xdv dz. B, Actxyjdou

xdv OCX. S\V, Accxyjdou dsxccxov dz. D .Sch.

3. |).yjdovo; Pd. o. Auxacou D. — dxdXou

Pc. 7. xd om. La. — edpooeexo Ag. 8.

Xoxciov D. — y^iices-j^rjxs'. B Pc M Mo,

dij.cpa3^r;x£'., r^ sup. a et i sup. £, R, yjjJLcpsa-

Ag Pd, r^|rp'.3^rjX£'. edd. rell. Vab La Pa,

7^|rp'.3^y;xr( Lb. 11. XeY'^'vopo; Pc. — dxsp-

ei’f>£Xo Pa.MMoLaR, in Pa ». expunct.

12. dpyd|i£vo; Ag. IH. iaxi^mv Kays. 1. 1.

p. 506, xp03X£ 3(ov codd. edd. — di Vab,

SW D Sch, d’ Pc .Mo edd. cett., om. Ag.

— yjcjtdvTj Lb. — XcptaxaxGc». La Pa. — di

pro dr; Pc Va. 14. psXcxvopa Vab. — stxcc-

30 '., o'. sup. 01 , R. 16. £x' £X. Pc. 16. dczd;

La. — i3'/£ K F. 17. dxccYaYav M Mo R,

in hoc £ sup. d. 20. Luxta; La. 21. dpeza.

£tv£X£v La. 22. (>vojA.di,ovx£ La. —
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TOp llpojrrjj^sa dvd-pfoTroic, akkd ic, <Dopo)v£« to5 TcopoQ p.EidYetv X7jv

supsatv. G. Td ^£ ^dava ’Acppod(i7j(; xal 'Ep|j.o5, t6 jxsv ’Ex£to5 X^Youaiv 6

£pYov £iva!, xd di A*7:£ppyjaxpoc(; dvdO-/j{ia. x«6x*/jv *,'dp xo)v d'UYot'c^£pwv |idv4jv

xd T:pdGza'fiJ.oc U7r£p'douaotv 6x'/^YaY£v d Aavadc; iq dtxaax‘^p'ov, xou X£ AuY>^£f’^'^-

5 oux dxivdovov adxo) xyjv a(ox'/jp(av T|Yo6ij.£voc, xai dxt xo5 xol|i7^1iaxo^ od jJi£xa-

ayouaa xaiQ dd£/.cpaTc; xal xm ,BouX£6a«vxi xd dv£ido(; ‘rju^yjas. xptO-£Taa di iv

xolc; ’ApY£'-0 '(; dxocp£6YS' X£ xal ’Acppod(x*/jv ixl X(»d£ dv£0"/jX£ Ntx*/jcpdpov. xou 7

vaou di iaxiv ivxd; Addag xodtov d)x6x‘/jxt x£ppaXXd[j.£vo<; xouq icp’ auxou,

xal 'Ep[j.Vjc; iq k6paq xo(-/jatv y£>adv7jv Yjpxodq. iaxt di £(xxpoaO’£v xou vaou

10 (d) O-pdvo:; x£Xor/j|j.£va iv xuxop xaupou |J.dyT|V iyojv xal Xoxoo, auv di adidiq

xapO-ivov dcp'£iaav xixpav ixl xdv xaupov. ’'ApX£jJiiv di £tvat vo[i.l2^ouai xr^^

xapS-ivov. Aavadq di xauxd X£ dv£9’rjX£ xal x>ir|a(ov xlovac; ix Aidc xal

’Apxi|j.'.do(; qdavov.

7. Tdcpo' di £laiv, d jiiv Alvou xou ’AxdXX(ovoc xal U'‘a|j.d9-'/j(; xyjc; Kpoxoj- 8

15 xou, xdv di 'ks‘fooGiv £ivai Alvou xou xor/^aavxoQ xd ix'/]. xd p.iv ouv it;

xouxov oix£'.dx£pa dvxa ixipo) Xdyap xaplyj[j.i (iv) xo)d£, xd di it; xdv ^^‘ajidO-yjQ

/j M£Yap'X7i [101 auYYp«^‘^j xpo£dvj>^oja£v. ixl xouxotq iaxlv ’AxdXXcov ’Ayui£uc;

edd. ante B Vab M La, SW, ydp xt. Pc Ag

Lb B D Sch, od jdp xi saepius legitur apud

Paus., cf. ex. gr. II 11,1. 23,6. III 1,3. IV

8,12. 18,7. 25,2. 33,10. V 4,6. IX 40,7.

1. dvd'f£iv Sch MS. 2. kiyziv Ag. 3. stvai

'dpyov M. — uxspp-d^xpa; Va Pa La Mo,

dxspjxrjxpa; MLbR, in hoc a sup. -/]x,

ad marg. uxspp/jtjxpct;, Vb uxcp[i-/jaxpa.

4. edd. ante SW codd. si;. — Ag
Pd. 5. adxtp A X K F, adxco cett. edd.

6. d’ iv Va. 7. di xal La. — xdds Ag.

— vixocpdpov Vb. 8. uxsp^aXdjxsvo; edd.

ante S, ux£ppaX'A.d[xsvo(; M Mo Pacd Ag Vab

cett. edd. — iauxou Pd. 9. ^fjprjxo); A X
KFSBSWPcVa, suprjxojt; C e coni.

Heringae, stprjxoit;, rj super sl, Vb, stpyjxux;

Ag Pd, ‘k^k(hvyi iov/MQ Pa La M Mo, yeXdjvyjv

ioixuj; R, in marg. R Pa La Mo ysXoivyjv

flpTf/MC, -^pyMq D Sch, voluit S, cf. Amas,

sublata testudine, Hom. h. in Mere. 39

yspalv dp.’ dpcpoxip^rjaiv dsipa;. 10 .
pdflpot;

codd. (^pdvo; Ag m. pr., a prima m. x

pro 9- scriptum fuisse videtur in Pc) edd.

ante C, B Sch, CS Amasaeum secuti (pro

aede basis est) pd9pov et syov, probant

Leak. Mor. II 402. Curtius Pel. II 561 n. 12.

Pausanias I.

Frazer., SW D 9pdvot;, quo melius videtur

6 9pdvo;, V. § 5, cf. comment. — zsxoivjjjiiva

codd. B Sch, X£Xoiyj[JL£vyjv edd. cett. —
x6x(u La, iv om. 11. di vojxtCouaiv £ivai R,

sed di expunct., et litteris P et a super

vop. £tv. positis ordo cett. codicum resti-

tutus. — di ante £ivai om. edd. ante S Vb

La Pa, est in cett. edd. PcdAgVaLb,
vad; di davad; di Vb, prius di expunct.

12. Aavad; usque ad ^6ava om. M Mo R, in

Mo et R addit, ad marg. — ys edd. ante

C VabLaPa, x£ cett. edd. PcAgLb, om.

Pd. — ix Aid; Pad Ag Vb Fa Lab Vn Mo
R A, Sch lacunam post ix indicans, xal

Aid; Va S B SW D, i; Aid; Pc X K F, w;

Aid; C. 18. ^davov codd. edd. praeter

C S SW D, qui e coni. Kuhnii ^dava scri-

bunt. 14. xpoxdxou La. 15. xdv di £tvai k.

Va. 16. xouxo M Mo Vab Lab A, xouxov edd.

codd. rell. — X(j)d£ om. edd. ante B, est

in Va Lb Ped Ag R, in hoc o sup. xtj)

di M, xdd£ VbLaPa; iv ego inserui cl. II

14,8, xapiivai xivt est concedere, permittere.

17. [Lspixi] Pd Ag. — [xoi post ouYYpa^pvj re-

petit La. — dxdXXojvo; Pc. — d^topsu;,

ad marg. yp, d'|fui£u;, R, dfoj]£u; La, dpu

28
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yjA 'Vst{o’j A'/J;, iv»>a A tj^kc^oovis; 1 lo/jjvciXct i/jv i; Byjfic/.;

xaO-o^ov «TTof^-avETab-ai aovojjioaav, 7|V jj.7( xd:; ‘(iyr^zw. a',p'aiv iXcTv.

0£ xoO 11Vjo[x‘/jI>£oj; to [xvrjj.a yjaaov {j.ot oo/.oOaiv ’OkOovx(o)v sixoxa Xi-^siv,

djxoj;.

XX. llctpsvxi 0 £ Ko3'JYa i3 ^^/ova, dv^oo; zuxxoo, xa». xoo7:atov sz*. 5

Kopiv^djtc; dvcz^^iaO-sv, d'Ya>.|xd iax' xa9-yj|X£vov Ato; Mci^r/y/j, Xsox/ju,

llo/w'jx/.3(xo'j 03 spY^^''^- zfArfir^'>a[ i^ovQ^ccvojr/jv ctOxo ir’ alzia xoiaoxr,.

Aotx3oo('|xov(otc; ko'A3|).3Tv xpo; ’ApY3(o'j; dp5a|j.3vo»; ou^3;x(a r^v ix» d::a>OwaY‘^?

xplv
/, 4>(>j.xxo; 7,vdYxa33v o ’A;x6vxo'j |).3v3iv 3zl xo>; xa8-30X‘/;xdaiv

dpyr^; opot; xr^; yojoa;. xov di 3|x::poa0'3v yoovov oi A(zx3daijio'vtot |xrjdiv lo

3^0) Ih/.ozovv/^aou ::3p»3pYa!ld|j.3'^y. xyj:; ’ApY3(a; dzi x' d::3X3|xvovxo,
y; A.

’ApY3To’ X3Xpa|J.[J.£V(0V Xpd; 'X0/.3|J.0V £X3’V0)V ’JX3pdplOV 3V XO) X0'0'JXO) /ttl «OxO*!

a'^' 3 'v 3V3X31VX0. 7:po7,Yjiivo'j 03 dj).'^ox3 po'.; i; dxpov xou ;x(jO’j; 3do; 3v ’Ap-

Y 3 ’!ot; /.oYddct; xpi'Y'3 'v y'X(o’j;- 7,Y3|x<ov di ixixczxxo i”’ ccdxoT; lipua; ’ApY3To;,

d; 'itjji X3 3; dvdpa; jflp'.a3 xoo d7(|xo’j xal xap»^>3vov xo[J.''-.op.3v7jV xapd xov 15

vvp.'p(ov j-'3y'jv 3v d'p 3 /.d|i 3vo; xov; d'Yovxa;. 3“'XaJjov37,; di X 7̂ ; vvxxo; x'j'^'/.oI

xov Mpoctvxa r^ za>.‘ 'yStA^aza 'jxv(*)|x 3vov '^(•)pctO-3i3ct di (o; izizyiy vjp-3pa.

x/ax3'Y'VY3v (x3Xi; 3 ; xov d7^|xov. ov xpo3p.3vo)v di ctvxYjv x'|uop7^aa^}}a'. xoi;

xcd dzd xovxov xpoayi'>3vxc)v 3 ; p.dy7,v d|i'^ox3po)v, xpaxovjiv 01 xov

*li; Pa M Lb, in marg. (p. dfvicl»; Pa, a)’o-
^

psl»; V'^b, djvisli; Pcd, d',iusv; xA d*,’j'.«l»;

xat, prioribus duobus verbis expunct., Mo.

1. 3’jvzivdov::; A X K F, vuvv-ivdov::; Vab,

vvv^-svdov::; M Mo Pab Pc, ot aTriudov—;

Pd, 3V3Z3'jdov::; c coni. Kuhnii cctt. edd.

Ag K (sv super su in R)« — zoXuvixi'. Vb,

“oXXivjixci I.a Pa, ro/.uv zixv. Lb. IL tvov

Vb R La Pa, ad marg. R. — dzow-

X'v<i>v La.

r». I [otpvj-zioa A X K K Pacd .Ag R Vab

Lab, zctp:vx:dct .M Mo, zcipv/v. di coni. K.,

habent edd. cett. Kpvjyjrn'. ztx6vu A X

K F Pa Vab .M .Mo, unde K emendavit Kpid-

,cr.»xo; Etxdvct, quod recepit Smin., llapiv?.

di Kpsrjcfv, TYjv cjxdva coni. F, zapiw. di

Kp3V'i'a x>;v zixova C Smai., xpavfcryT’., 1 sup.

a priore, R, xpAjcrjv. La, xpvjyxv. Pc Lb

.Ag, xpt'j(dx’. Pd, unde B KpsvYa xa, recepe-

runt sequentes. — xa\ abest ab A X K F

codd., posuit ante d*,'aXua C uncis inclu-

sum e Kuhnii sententia, ante xpdza^.ov cett.

edd. t>. \iv.'K'.yyj Pc. 1L rplv d yX. La.

— d om. Vb. — i; ®P7.^'

R addit, ad marg. 11. crr:£X£ji.ovTo Pcd Ag
Vab Lb M Mo R, v sup. 0 priore R. izzzi-

iivovxo edd. Pa La. — r, om. Pd. 12. zizpa-

uivu)'/ .M, X£xpcfu|i.6vov La Pa, xixpcfjuvov, a

super ct 3v super ov, R. — zpo' i;

rdX. Vb, i; ct supra lin. zpfj' R. — z6\i-

{UDV Va. — ‘jzip dpi'ojv \’t Pad Ag R Vab Lab

.Mo, vrapopMuv Pc, JzzpopuDv ,A M. — iv

xrooyxM. coni. C, cf. Thuc. III 81. VII 81.

Xen. Ages. 6,7. LL “porjovjiivou edd.

ante S codd., rpoTjYO}iivo'j Pd, rporjjiivou

coni. Lobeck., receperunt cctt. edd. —
ctu^oxipou;, 0 '.; super ov;, R. — dpyio^j:^

.M La, in hoc 01; sup. vers. 14. ixixaxo

i
Va. — avx^;, 01 super Vb. 16. r,r/uv£v,

[

iv depiX. Va, ivct®£^. Mo. — xucoT xov

,

^vov-ct Va. 17. d Tccft; La. — vxv(u}iivov

! Vb La Pa. — i-ir/r,x£v La. 18. :xixr^; Ag
' Pcd Vb La R, in hoc i super r;. — xijuo-

j

pyjalla'. Va. 16. ^eiXi^ioi; .M Mo R Pa, ad

i

marg. y.Xtoi; R Pa, juXiytoi; Lb, xov; yiU
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ov^jioo, xpaXT^aavTeQ ouBsva otzo toD 0'U|iou to)v svavtiojv eXmjv. uaxepov

M rJXka X£ s-xYjYa^^ovxo xaO-dpaiot 6k 3Tti aipiaxi s(X(po>i{(p xal d^aXiia dvsO-vjxav

MstXtyjou A'd(;. 2. UXrpirr^ slaiv sTistpYaajJLSvo' XiO-tp KXsopic; xal Blx(dv, 3

auToi X£ s}ixovx£Q xyjv djiaqav, xal iiz aux'q dfovxsq XTjV |j.7]X£pa ic, xo

5 'Hpalov. 3. xouxojv Zk dcTravxixpu Nejxsloo Aioq saxtv lepov, d-(aX|xa opO-ov

yaXxouv, xeyvyj AoaiTiTcou. [isxd abxo TtposXdouaiv ev Bs^ia ^opovecoc;

xdcpoc; saxlv iva-^i^ouai ^k xal £Q T|ixd^ zv. xto $opo)v£i. -xlpav ^£ xo5

N£jX£iou Aioc; T6y7|(; £axlv £X TiaXaioxdxou vaoQ, £i ^r^ IIaXa(xyj^7jc; x6pouc; £u-

po)v dv£0’7jx£v £Q xo5xov TO'/ vaov. xo §£ [iv^jia xo -jrXyjalov Xop£ia^ |xaivd^oc; 4

10 6vo|id21ouat, Atov6acp )i£Yovx£c; xal dXkac YovaixaQ xal xa6x‘/jv £g ’'ApY0Q

aoaxpax£6aaa9’at, Il£pa£a ^£, 6k £xpdx£' x-i^ cpov£uaat xwv

xoIq TZoXkdc,' xdc; ;x£v ouv XoiTidc; 3d7CXouaiv £v xo'v(p, xa6x*(| d$i(0|xaxi Y«p

Byj i:po£iy£v, l^la xo jj.vvj;xa £TO(r^aav. 4. d:iojX£poj oXIyov "i^pdiv »£pov £GXiv. 5

inavidvxi §£ £X£T3-£v dvdpidvx£c iaxvjxaa' rioXov£{xouc xou Oldliro^oc; xal daoi

15 auv £X£'!vtp xcov £v X£X£i icpOG XO x£lyoq {xayo'[j.£voi xd 07jPa((ov £X£X£6xYjaav.

xouxoo; xo'j; dvdpaQ £<; ;xo'vojv £7:xd dptO-jxov xaxyjY^T*^ AlayuXoc; 'xX£idvo)v £x

X£ ’'ApYooq T|Y3|xo'voiv xal M£aarjv7|(; xal xtvtov xal ’Apxddcov axpax£uaajx£vwv.

xouxcov d£ xt»jv £7wxd, iTrrjXo/.oodVjxaai
y^^P ’ApY£io' x*J AlayuXou ito’.yja£',

Xkrpw x£ivxai xal ol xdq By-paq £7o'vX£(;, AlYtaX£-j(; ’Adpdaxoa, xal npdpayoc; 6

20 nap^£voxalou xou Ta/^aou, xal rioXudcopo; "iTixoixEdovxoQ, xal 0£paavdpoc,

xal ol ’Ajxcptapdoo ?:aid£Q ’AXx[xalo)v x£ xal ’A[j.cplXoyoc;, Aio|xi^d7]<; X£ xal

Vb pr. m. 1. oudsv axo edd. ante C codd.,

ouoiva otJj cett. edd,, cf. IV 9,8. V 17,8;

IV 11,6. — sXurov edd. R Vb La Pa, iXsi-

70V M Mo Va Pcd Ag Lb. 2. iixcpuXuuv Va.

— sd-r^xav Mo, cf. I 9,8 var. lect. 3. Xt'8oj

om. Mo, in R sup. vers. — xXsdjji; La

Mo, xXsojx^K; Ag, xXcdij.i; Pc. 4. ij-r^xspav

Vb, V expunct. 5. xoutf/j o: Va. — xo

ante inserendum censuit Sch, SW
et Kaysero potius Ispdv expellendum vide-

batur cum La, cf. 2,8. — dpBouv Pcd Ag

Mo Lb R Vb Vn, in R ~jv expunctum et

sup. lin. V positum, dpllou M, opDdv

Va Pa La. 6. ydky.oo coni. S. 8. oid;

pro vc/.o; La. — ol dr^ A X K F S codd.,

d d'd C, olcc oTj (quandoquidem) coni. S,

dxi d‘d Coraes., sl hq B e coni. Lobeckii

et Porsonii, receperunt edd. cett. —
xouQ ante xu^ouc om. A X K F Sch codd,

praeter Va, est in cett. edd,, cf. I 39,3.

1121,3. 31,3. 11120,2. 9. X(opta; AX
K F Vb R La Pa, yoopswc; Va Lb M Mo, Xo-

psiac; cett. edd. Pcd Ag. 10. didvuaov M Mo
Va R, hic cov sup. ov, didvuawv Vb, oiovuaou

Lb. — xffl xauxrjv om. La. 11. Tcspaata

Ag. — X7^; codd. edd., correxit

Madvig. 18. 7cpoa'^yov La, irposTyov Pa.

14. iicotvidvxo; La, ixavidvxsi; M Pacd Ag R

Lb, in R s; expunctum et i supra lin.,

£7ravidvxi Vab. — dvopidvxaQ M, 15.

i-J-q^diov edd. ante Smai. PadRAgVabM
Mo, Wrj[:iatojv cett. edd. Pc, cf. II 23,2.

III 5,8. 5. 16. jxdvov edd. ante C Pd R Vab M
Mo Lab, advojv cett. edd., coni. Sylb., PcAg.

17. xal ante ’Apx. abest ab edd. ante B Vb

La Pa, est in Pcd Ag M Lb Va. 19. aopa-

axou xoo xdkdoo xal Tcpojj.. 6 TrapD'. xal itoX

Mo. — 6 om. Vab La Pa edd. ante B, in R

expunct. 20. xaXaou Vab Vn R Pa Mo. — xal

IIoXuoojpo; usque ad ’Ajj.(ptapaou om.Va. — ol

28*
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S3ev£Xo<;* xap:^v Ss lii xal ettI toutojv EupuaXo; Mr^xiaxsoj; xal llo/.ovaxoL»;

6 ’'A^paaxo^ xai TtjieaQ. xwv dvSptdvxcov ot> TToppoj osixvoxai AavaoO |ivyj|ia

xal ’ApYel(wv xdcpo;; xevo<; otiooooq sv x£ ’lX(ip xal oiv.ooi xoiii^loiisvou; exfAafIsv

r^ Xck^'JTr^. 5. xal Aio^ saxtv svxaOda Icpov ^wx/^po;. xal ::apioua(v soxiv

olxT^pia £vda xov ’'A^u)vtv al ‘((jvaixa^ 'Apysuo'^ o^upovxa». £v 0£$ia 0£ X“^^ 5

iaoSoo X(» K'Ajcpiaip “£ 7:0 (7,xat xo (£po'v xcp ^£ ::oxa|xoji xo6x(|> xo o^ojp

06 xab^dTca^ 67:0 xoO Iloa£'$d)vo; d'^aviat)':^va'., dXXd £vxaOl>a 5 r, |idXiaxa, IvO^a

7 xal xo (£pdv £axt, auvtdaiv 67:0 p^ovxo;. za^jd 0£ xo kpdv xoO Kr,(piaoO

M£5o6o7,; X(^>o'j 7:£7:o!r,|i£vr, x£cpaXr,- K'jx/ao7:(ov cpaalv £lvat xal xoOxo xo £p*(ov.

xd ^£ ytopiov xd drta^cv xal s; xooe Kpixr^ptov ovo|xd!^oL>aiv, 'V7:£p|jLvr,axpav 10

EvxaOl^a 'J7:d AavaoO xpil>^va» X£*,ovX£c. G. xoOxoo 0£ iaxtv oO T:dppo> 9-Eaxpov

iv di aOxtp xal oT/Aa dia^ d^ta xal dv7|p '^ovsOcov iaxlv dvdpa, ’0^puddav

xdv ll 7:apxtdxr,v lUplXao; "Apyeio- fj ’AXxr,'^jpo;. [UptXdw di xoOxtp xal

8 7:pdx£pov ixt 'jzy\pyz N£|x£((ov dv(jpr,af>a'. vlx/^.» ::a>.a(ovx'.. 7. 'V7:ip di xd Oia-

xpov ’A'ppod(xr,; iaxlv (£pdv, i'ji7:poa^£v oi xoO idoj; l’£X£OtX>wa 7:017, 3aaa 15

xd aajiaxa £7:£(pYa3xai 3X7, Xyj* xal ^iji/v(a |iiv ix£lva £pp»::xa( ol 7:pd; xoi; 7:oa(v,

a0x7, di s; xpdvo; dpd xaxiyousa X7 y£tpl xal £7:ix(^£a3at XTfj x£cpa>wT(j

|jL£X/.o'jaa. di 7
,
'XzKiiCkLa xal d>//.o); iv xal; sddoxuxo;, xal

|idXXov ixt[idxo ixt £7:1 x*^ zoi7,a£i. auji^dvxo; oi ‘ApYStot; dxuyyjaat Xo'yo’j

|
i£t!^dv(o; 7:pd; KX£0|iiv7,v xdv Wvajavdptdou xal Aaxcdatjiovtou;, xa( xd>v «iiv 20

iv aOxf, 7:£7:xu)xdxtov o>w3o; xoO ’'ApYotj xaxitpuY''^''

tTcxoji.. Vn. 1. d’ Iv. Va. — ixl xodxtuv

codd. edd., iict Toyxot; Kays. 1. 1. 109H,

D praef. XXVMII. 2. 'A^doxiop vel *AXa-

3x0 ; Bcthe coli. Schol. Pind. 01. ‘2,76, v.

comm., placet. — s super ai, Vb.

— ot Tcdppo) Pd. 8. xal d“033u> La.

i. xal ante itap. om. Va. — zaptousiv st; («;)

xd otxr,|xa, ivxaul^a codd. edd. ante B, 63Xiv

coni. Sylb., receperunt cett. edd., probave-

rant C S. o. ivxa08a xdv Pad R. — ddd-

povxai M Mo La Pa. 6. xr,^i33tj) et mox

Kyjcpi330v edd. ante B codd., in La priore

loco, R posteriore o alterum super versum.

7. oTcd Va. — d'pavi3f^sT38ai Pd. S. 3vv-

ia3iv Lab Pad. 9. jiidou3o; M. — xd

ante sp^ov om. A X K F C Vb La Pa, in

R expunct. 10. dztoOs Lb. — yxcpji/'-

3xpov codd. 11. itdppo)lhv La. 12. adxd Ag.

— iv di ayx(») om. Pd. — isxlv om. Pd.

— 'Obvddov edd. ante C codd., d^doov

Vb, 'OOpyddav cett. edd. ex emend. Came-

I

rarii, quam proponit etiam Palmer. MS. —
' ’Ap‘(sto; om. M. 14. vEjiuov M Mo Lb.

I

— dtxr,v La, vtxr,v om. Pd. 15. tspdv

I
63xlv \^a, sed litteris ordo vulg. restit. —
ejizpooDc Lb. — zzfXiy.Xa et “pd xot;

7:o3lv \^a. 16. d"6ip(a3xa'. La. — ixetvu)v

I coni. K ,
6X£i dzippiTTxa'. Jacobs. Exerc.

2. p. 186, ^i^Xia fortasse glossema et

legendum esse ixstva }iiv coni. Kays. 1.

1. 608. 17. aOxTj edd. inde a Smai. Amas.

.Ag, ayxr, edd. codd. rell. 18. 5i r,-

edd. inde a C Pcd Ag Lb, di xal r,

edd. codd., XiXiosiXXa Ag, xsXeoiX/.a La

Pa, xzkhjXXa R Vb. 19. ou^i^av Herw.,

ayjjL^xo; codd. edd. 20. aXs^avdptdoy

Vb. — XTjv ova;. La. 21. 'Apeioy .A

codd. — y.axi®U|Ov Herw.
,

xaxicpsy (ov
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^lacp^apsvioDv xa). touTwv, id [xev Tipwxa s^wvxojv xaxd o|j.oXoY(av, o)c;

iyvcDaav dxaxcop.£voi, auYxaxaxaud-evxwv xtp aXost xd)v Xoimv, ouxo) tooq

Aax£§aip.ov(ouc; KX£0 |j.£vYjc; im £p*/j[JLOv dv^pwv x6 ’'ApYoc;. 8. TzXioiXXa 9

oixsxac }X£v xai oaoi did v£dxrjxa t) ‘|"^pac OTiXa d^uvaxot cp£p£iv rjaav,

5 xouxooQ [j.£v Tidvxac; dv£p(p«a£v in xo xzr/0(^, atix:^ §£ oizooa £v xaiQ oixiatc;

67T£\£1'X£Xo xai xd £x xd)v i£pd)v oTuXcc dO-poioaoct xdc; dxpiaS^ouaac; r[kixia xwv

yuvoctxwv dj7rXi2l£v, oTiXiaotaot §£ £xaaa£ xaxd xouxo ^ xouq toX£|jl(ooc; xpoaidvxac;

Timaxaxo. oj(; ^£ (sy^uq) £*jdvovxo ol Aax£^aqxdvioi xai ai

dXaXaY|X(p xax£'xXdYr^aav §£$d|j.£va{ X£ £p.dyovxo £ppco|X£vcoq, ivxauO-a ol Aa-

10 x£^at(j.dvtot cppovyjaavX£(; coq xai §'acpd’£ipaa( acptai xdc; Y^vaixac; £7a(p0-dv(oc; xd

xaxdpO-oDjj.a £q£i xai aipal£lai |x£xd dv£idwv y^vi^^oixo r, aofxcpopd, ux£ixouai xaic

Yuvai^i. 7:po'x£pov §£ £Xi xdv dY(ova xouxov 7:po£ayjjj.yjv£v */j Ilud-ia, xai xd 10

Xo'yiov £ix£ akXoiz £ix£ xai odxco aov£ic £d*/^Xcoa£v 'Hpddoxoi; *

dXX’ dxav 0'7jX£ia xdv dpp£va vix*/jaaoa

16 £$£>wdoYj xai xudoc £v ’ApY£ioiaiv dpyjxat,

KoX/vdc; ’ApYcdov d|xcpidpocp£aQ xdx£ 0-yja£i.

xd |JL£v £Q xd £pYov xcov Y^vaixtov £'/ovxa xoo ypYjajxou xauxa yjv.

XXI. Kax£>^{)'Ouai di £vx£59-£v xai xpamaiv aud-ic; £7Ci xT|V dYopdv iaxi

ji-iv K£pdo5; ^opcovico; yo^^w.xo^ li'''*^;j.a, iaxi di vad;
'

AoxJcqn.oh. xd di x^c:

20 ’ApX£|xidoQ i£pdv £7r(xX‘/jaiv Il£i9'0uc, 'V-Xcpjxvvjaxpa xai xooxo dv£0’VjX£, vixvjaaaa

x^ d(x‘(j xdv Tiaxipa, ^v xou AuY^t^ox; £v£xa £cpoY£. 2. xai Aiv£ioo £vxauO'a

codd. edd. 1. i^idvxa Pd Ag. — dva-

Xo*pav Pc. 2. au^xczxczza&oDTojv
,

(/a^co-

xiov expunct. et sv super oj priore)

xau9-ivxojv Ag. — ouxax; Pacd Ag R Lab

Mo Vb edd. ante S, ouxto M Va. 3. xsXsa-

oiXka Ag Vb Lb R. 4. daa Lb, in R a ex-

punct. et Ol sup. vers. — fpav cpspsiv cod.

Phral. 5. aorq Vb, adxol Pc. 6. stcsXsi-

7CSXO La. 7. mKz]iouvxac, La. 8. ipfui; e

coni. F a Porson. et B probata inserui,

cf. II 26,5, TzXqoiov IV 8,2, om. codd. edd.

praeter B, sYt^vovxo edd. ante Smai. codd.,

i^svovxo Va Smai., £'pvovxo B D Sch, -qyyl-

Covxo coni. Camerar., i-jcs^^qvovxo vel Tzkrpiov,

£77u<; £]cqvovxo Sylb., xapsifiYvovxo K, rece-

perunt SW, lacunam ante rpvovxo indicant

D Sch. 9. dXaXXajjuo Vb Pa R, hic per

correct. — di pro xs Vb Lb M Mo Ag R,

X super d in Ag R. 10. w(; st xcd cod.

Phral. — diacpOstpctQ Vb. 11. '^^ei Pa M

Mo R, ad marg. i'^si Pa R, d^si xcti acpot-

XsToiv i'^ei Vb. 12. sTut codd. edd. ante C,

B, qui et ipse malit Ixi, exi cett. edd. ex

emetid. Valck. ad Herod. VI 77. — iipoe-

07jp.aiv£v Va Ag, in hoc yj super ai, La.

— xdv X. M. 13. ouxox; Kays. 1. 1. 508,

(JL)<; Vab La Pa, ox; Courier., o)? S SW D,

om. C B Sch Pcd Ag M Mo Lb, addit, ad

marg. R, cf. I 26,6. VIII 20,1. 14. apaeva

La D, ut est apud Herodotum VI 77,

appeva cett. 16. xdxe M Mo Lb. 17. h
Va La edd. inde a SW, zic, edd. codd. rell.

18. adtiic; xpctiueiaiv edd. ante B Vb La

Pa, xpaicetaiv au&K; cett. edd. codd., in R

per a. p. verba transponuntur. 20. bitep-

jiyjaxpa Pacd Ag Vab Lab R Mo et mox

uTcepjJiyjaxpai; Pcd Ag Vb Mo, ixepov bxsp-

jxyjaxpac; etiam La R. — xat xadxYj Pd Ag.

21. loxioK Vb. - ecpupv B SW Vb M La,
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yaXxoO^ dvoptd; iait, xctl yojpiov xaXoujxsvov Af/.ia* £'<p’ dicj) ^£, o’j *(dp |jioi

2 id XcY^jxsva T^'p£OX£v, sxojv -ap(rj|JL'. xpo oe a-xToO ~£7:o(r,Tai Ato; 4>'j^»oo

flcopio;, xa» rXrpvj'* 'VucpiivT^aipa; |xv^|xa ’A|i'ftapdo'j |i*/jTpo;, to Vz sispov

'Vrspixvr^aipa; Aavaou* auv xai Tsb-a-JiTai. toutojv ^£

dzavttxpu TaXaoO xou B!avTo'; sai» Td'fo;. td oe i; BiavTa xal d^ofovoy; 5

3 xo6; B’!c(vxo; XeXexxa» |xoi. 3. ’A6-r,vd; i5p6aaa&ai SdXzqY^i^ '•£p^'V

'paaiv 'HfsXsujv. Topar^vo-i xouxov x''^^ 'H*(£X£cov, x'^^ 0 £ 'HpaxXEoo; £iva»

xa» Y'->'''atxo; xr^; Aooyj;, Tupar^vov adXzt*(Y« sups^-' -pujxov,

^£ xov Tupar^vou ^i5d^a» xou; ouv Tr,|x£vto Aojptsa; xoO 6p*|dvou xov ']>dcpov,

xal 5i’ a'jxo 'A^rjvdv £zovo[tdaai ^lldXziY^a. 4. IIpo Zz xoO vaoO x-^; 'AB-r^vd»; lo

’E7:i|Xiv(^o'j Kzyyjji'^ sivat xd(pov Aax£oa'.|iov(o’j; ^dp zoX£ji>^aavxa; zpo;

Kvtoa'0'j; iXilv !^o)vxa ’E::t|icv(5r,v, Xa^ovxa; dzoxXcTvat, oidxt acplaiv o’jx

4 alata £|iavx£6sxo, aaxol <^£ dv£Xdjx£'^^t i>d'}at xa6xT{; 'faat. 5. To 0 £ olxo^Ojxr,jxa

Xioxoa X(t>ot>, xaxd *ieaov iidXtaxa xf,; d^opa;, o*j xpo“aiov £zi lluppw xtp

’IIi:£tp(oX'(j, xat>d Lzy/jzv^ o» ’ApY£iot, xa*j^£vxo; ^£ £vxati^a xoO v£xpoO |iv^jia 15

xal xotixo dv £'jpot xi;, iv (p xd X£ aKKa daoi; o lloppo; s/p^r^xo £; xd;

|idya; xal ol sX£tpavX£; slatv £^£tpYaa|i£v<;t. xoOxo jiiv xaxd xr^v -t>pdv

(xo) olxo^o|ir,jia £ysv£xo* aoxd ^£ x£ixat xotj 116ppo*j xd oaxd £v xtG '.£p(p xf^z

AV;|tr,xpo;, zap’ tp 3j|ifl7ival ol xal xr,v x£A£'jxr,v i^r^Xiuaa £v XTfj *AxtH5t

auYYpatp-J. xoti ^£ xfj; AV;|irjXpo; t£poO xotixoa xaxd xy^v i'aooov dazl$a 15£iv 2u

lluppoj yaXx:^v iaxtv 6z£p xiov ^aptov dvax£!p.£vr,v.

5 6. Toti $£ £v XT^ «T-»p? *ApYcuuv olxo5o|n^|iaxo; oo |iaxpdv yto|ia

iaxiv £v ^£ ajxtp xcta^ai xr,v .\Ic5o6ar,; X£yo’j3i xf;; PopYovo; x£tpaXr^v.

d-ovxo; ^E.xoO 'ly^oj xd^£ d/^Xa i' ayxVjv iaxtv £lpYj|t£va, <l>opxo’j |i£v ^y-

£'f
u^s edd. rell. Pc Ag Lb. 2. xaXoyusva,

‘

sup. lin., Xcppiva Exc. Pal. — zeptr^pt i

Vb La. — tppu^toy \^a, ^'JYioy M. 4. >.y*

Vb. o. xoy BtctvTo; codd. edd. ante

SW, xoy; coni. B, recepp. S\V D Sch.

7. xoyxov 'Hy. C S B Va Mo, totixo-j r; (. M
Pcd Ag Lb R, xovS: xov ' II7. A X K F Vb La

Pa, in R per correct., xoiixov xov 'Hf. cett.

edd. — T^Y^Xsu) Pc Lb, i^Y^Xio) Pd Ag R Mo,
,

in R corr. in TjfiXetuv, ijy^Xsoiv Va. ^

8. Xi^oyaiv S SW Ag La. — xt^; om. La.

3. xd; 3yv Lb. 10. 01’ ayxov Pd. t2. Kv(m3-

3ioy; edd. ante SW codd. 14. oy codd.

A X K, Sylb. tolli vult, unde S uncis in-

clusit, Sylb. substituendum censet xoyxo

£3xt vel aliud quidpiam, oy cett. edd.

IG. ov A X K F Pac Vab Lab M .Mo R
,

ov

Ag Pd, dv cett. edd. Porson. — idpo» La

Pa. — X3 xal dXXa C Smin. Pacd .Ag M
.Mo Va R, in R xctl expunctum et super co

Xi adiect. xd. (s xal d7Ao B, xd xs a/JKa

cett. edd. Vb La. — ixi/pr,xo A X K F Vb R,

in R £x supra versum, i/pY,xo La, ^/,pY^’o

cett. edd. codd. 18. xd inseri D vult praef.

XVIII, om. codd. edd. — dsixxat pro xeixat

Pd. 10. ~ap' <j) usque ad xoD di xt;; om. Pd.

21. ya)j(stv La Pa. 22. xoy 'ApY- .A X K F

codd., xoy xt7)v ’ApY- Va, articulum om. Mo,

xiuv ’ApY. C S SW D ex emend. Facii, xi^

'ApY. B Sch. - Y^^ om. Pa. 23. xij; pro

x/;v La. — pidoiisov, p. corr. jjL£doy3r^;, Vb.

— ^£(0031 om. M Mo Lb. 24. xd di akKa
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Y«T£pa civcct, TcXsutr^aavToc; os oi xoO xoct^ooc; |jiaa’)vs6c'v kov Hcpi. i*/jv )j!{j.vr|V

z'qw Tptioivioa or/o6v~cov, xai sxi Q-yjpav x£ sctsvai xai ic xocq \xdyaz /|Y£laf)a'

xoi:; A'!P'JC»', xai ^ xa». xo'x£ dvxrxaO-rjixiv/jv axpaxcp xpoc xr^v IIspastoQ ^avajxtv,

STisaO-ai Y«P IIspasT XoYa^ac £x IIsXoTrovvT^aou, ^oXocpovyjO^^vai v6xxa)p,

5 xoti xov Tlspasa xo y.afSLoc, Ixt xai £”i vsxpip O-aojid^Iovxa, ouxco x*/]v x£cpaX*/]v

d”ox£;j.o'vxoc a-jxvj; d'Ystv xoic; "EXlriOiv iq £7i(^£tq'v. 7. KocpyTj^ovfop 0 £ dv^pl 6

npox/^sT xo> Euxpdxouq sxspoq Loyjz, dhz £cpa(v£xo sivai xou Trpoxspoo xi9-avo>

xspoq. Atf}6r^c r^ £pr(p.oq xai d'LLa Ttapsysxai 9-7, pia dxo6aaaiv ou Taaxd, xai

dv^psc ivxadd-a aYpiot xai aYpiai ‘(oyaixeQ' zXe‘(i X£ 6 ITpoxX'^q octt’

10 auxd)v dv^pa losiv xop.taO-svxa s; ‘’Po)ix*/jv. stxaSlsv o6v TrXavr^O-siaav

£x xouxtov xai dcp'Xo;j.£v7|V £~i xr^v X([J.v7jV xtjv Tpixoivi^a Xojiaivsa^ai xooq

irpoaoixouc, iq o Ilspasoq d::£XX£iv£v auxyjv. ’A9-7jvdv os ol aovsxtXapsaO-ai ^oxslv

xo5 £pY0 ’j, dxi 01 “spi XTjV XTjv Tpixtovi^a dv^pcoiioi xauxTjq siaiv ispoi.

8. ’Ev 0 £ ’'ApYc'. ::apd xoOxo xo ;xv^|j.a x'^q ropYovoq ropYocpdvTjq xdcpoq 7

15 £0X1 xvjq rispoecoq. xai £ip’ dxip |j.£v aOx'^ xo dvojia sxsO-tj, SyjXov sodaq

dxoooavxi- -('jyar/Myj 0 £ i:p(oxrjV aoxv^v ipaat x£>.£axy;oavxoq xou dv^poq Ilsptrjpouq

xou AioXou, xoux(j) Y«p ”ocp9-£voq ou >qrx7|G£, xr^v ^£ auO-iq OipdXtp yrumod-ai.

”po'x£pov xa0-£ax7^x£i xaiq yu'^a'^lv ird dv^pi diioO-avdvxi yrjpsustv. 9. Tou 8

xdipou 0 £ £[jL7:poo9'£v xpoiraiov >10-ou Z£7:o(7|Xai xaxd dv^poq ’ApY£iou Aacpdouq*

20 xouxov Y^p, ypdfo) di oxoaa XsYouaiv auxoi -xspi acpwv ’ApY£wt, xupavvouvxa

£?£j3aX£v £i:avaaxdq 6 ^‘^p-oj;, cfUYovxa ^£ sq HxdpX7jV AaxsBaqidvtot xaxdYStv

£7:£ipd)vxo £”1 xupavvi^i, vtxy;aavx£q ^£ oi ’ApY£ioi x^jj (J-dy^l Aacpdvjv xs xai

xd)v Aax£^ai|iov(a)v xouq i:oXXouq dxsxxsivav. 10. To di ispov x^^q Avjxouq

£0X 1 |X£v ou jiaxpdv xou xpoTiaiou, X£yv7| ^£ xo dYa>i|xa IlpaqixsXouq. X7^v ^£ £i- 9

25 x.dva x'^q Tiapd x-jj 9-£(p TiapO-suou XXibpiv 6vo|id2^ouot, Nidpvjq |X£v O-UYaxspa

Vab La. — Odppou A X K F Vab La Pa,

Odpxou cett. edd. codd., in R ^ sup. x,

correxit iam Camerar. 2. x^v ante Tpix.

om. M. — 9upav Va M, in hoc vj super u.

3. ly;Xu3i, ip supra versum, Vb. 4. Ilspa^i

A X K M (?) Lab Pa R, llsp^st cett. edd. Vab

Pcd Ag (Tzipasi Vb), correxerat iam Sylb.

6. dxoxsjidvxi Pd. 9. i; xauxa Pc. — xai

d'Ypioi Pd. — yivo^^xai Vab D Sch, Y^po^xai

cett. edd. codd. — sXsYsv Vb M Pcd, IXsYd-'

Ag. — TuaxpoxX-^q Va Pa R, in marg. Pa R

irpoxX^q. — iz’ auxwv Vb. 10. Y^vaixav La.

11. Xupaiv£a9ai usque ad Tpixojvtda om.

Pc. 12. auxdv La. 13. xauxrjv La Pa. 14. d-^

om. La Pa. — yofjyofdvrjQ Pd. 15. iaxlv

edd. ante B R Vb Lb, saxi cett. edd. Pcd

Ag La Va. 16. (paaiv Ag M Pc Vb. 17. zap-

9-svtp Lb R, in hoc oq sup. q). — auvwxrjasv

Vab M Mo Ag. — xtjvos edd. ante B, x^v

ds Lab Ag Vab edd. cett. — au Va. 18. xa^-

siaxvjxsi Lb, xa^iaxTjxsi Ag Pcd, xa^sax/^xsi

cett. codd. edd. — avdpta azo9. La Pa.

19. Aacpaouq edd. ante C Lab Vb M Mo Pacd,

Aaccaouc cett. edd. Ag Va. 21. s^sPaXXsv

Vb. — cpsuYovxa Lb. — sv azapxYj Pd Ag

Mo R, ad marg. R iq azdpxyjv, sv etiam M.

22. ot om. Pd. — Xacpa/jv R Pad Vb, Xa-

<pdy]v Va Pc edd. inde a C, Xacpa^ edd.

ante C M (?). 24. xsyvYj xs Pc. — stxdva

x^q zapd x^ 9stj) zap9svou D praef. XVII,
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31VCX5 >w£*,'0VT£3, MsXlJioiav 0£ T'J iz, d7:0/.X'J{i£VOJV ^£ 6t:o

’At:oX/wOjvo; xcti ’ApT£|jLi^03 Tojv ’A{j.'>p(ovo; Tiotioojv ::£oq£v£ad-a' |i.dvrjV twv

d^cXcpojv TauTTjV xcd ’A|i.'jxAc(v, zzrA'^Z'dzbw. oz £'jJa|i£vo'jc tf, Ar^TOi. M£)apo»av

0 £ o'jT(o Ti za^jWJTv/.a zz yXaj(>dv to dcTjia £7:o(r,a£ xal £^; xo Xoittov xoo

flfoo ::ap£|X£iv£v, d); xa* xd dvoijia i~'. xo> aL»|ij3dvx! dvxl M£>j.|3o'a; a-jx*^ *,'£V£- 5

10 ada» X/.d){>iv. xouxo'j 3 dr, cpct^iv ’Ao-,'£toi xd oixodo|jL:^aai x-^ Ar^xoT

xdv vadv. £‘oo d£, xodax£t|i.at ‘,'do zXsov xi [r, oi Xoro*.] x:jj 'Oiit^ood xoti^OEi,

dr<xd) X'i^ zr<'!d(Mv |ir,d£vc( 'jxdXoi::ov |»-c<ox'jp£l di noi

% Jf

xo £-o;

•

xd> d’ aoa y.u\ do»(d x£0 idvx’ dxd zdvxa; oKzzzay. lo

ouxo; |i7|V dr, xdv oixov xdv ’A{i'^'!ovo 3 ix [:Jd^O(»>v dvaxoctzivxa 0 '.0 £.

XXII. d£ "Hoa; d vad; xr^; ’Av^£*a; iax' xoO ispoo XTj; Ar,xou; iv

xa* rrjd adxoO *|Uva*.x(ov xd'^o;. d::£^avov di ct» Yjvaixc; £v |idy
(j

xpd; ’A{>-

'(zifyjQ X£ xai lUo^ia, d::d vr,ao)v xd)v iv Aqa'!m A'.ov6ao) a'jv£axf>ax£'j|i3var xa*

dtd xoOx'/AX(a; adxd; izvXijid^liouT.v. ‘2. dvx»xr/j di xoG |i.vr^|iaxo; xd)v ‘,"jvaixd)v ib

Ay;|ir,xpd^ iaxtv *£f>dv zzr/.Kr^T.y llcXarjido; dzd xoO idp'jaa;i.3vo'j ll3Xaa*,oO xoO

2 I ptdza, xa* od xdppo) xoO '3pod xd'^o; lleXaoyoO. xspav di xod xd'fO’j yaXxsIdv iaxtv

o'j |ieifa, dviyst di adxd d',dXjiaxa doyma 'Apxijitdo; xat Atd; xot ’Adr,vd;.

3. Atjxia; |iiv odv iv xot; zzzjty izo^r^JZ Mr,yavio); xd d'YaX|ta 3^.»al Atd;,

xat ’ApY£to)v 3tp7j xod; i::t “IXtov axpaxsdaavxa; ivxad^a d|idaat zapa|i3v£tv ‘jo

xoX£|ioOvxa;, iax’ dv
yJ

xd ''IXtov iXtoatv |iayo|i£'^j’j; zzKz•Jzr^ atpd; i::tXdflT(;*

3 4. ixepot; di iaxtv 3ip7,|iivov daxd iv xoT yaXx£(c{) xsta^at ravxdXoa. xdv

8>?xdva zapd tf, Jh«{! xVj; cdd. codd.

1. jiaXi^siov V'b, usXtptav Pd. — droXu-

^ivtuv Vb. — 03 om. Va. 2. *Ap”. xal

WzdXX. edd. ante B Ag Vab M. — uiv

ante jidvr^v Lb S B S\V D, abest a rell. edd.

codd., cf. ex. gr. IV 30,4. V 15,10. 21,1".

VI 19,13. VII 17,13. 26,2. VIII 2,6. 8,11.

IX 31,9. 3. sd;ay.£va; edd. ante B Vab M,

•y^ctaivou; cett. cdd. Pacd Ag Lab R (ct sup.

o'j; R), ita scribendum esse vidit S. 4. xt

om. C S M, xs om. A X K F La, in R ex-

punct. 5. xapcpsivcv edd. ante S, Sch Pac

R \'b V’n Lab .-\g, zapipaivs Pd Fa, diijisivsv

cett. edd. Va M, hic in marg. zapi, cf.

I 23,4. 36,3. II 29,5. IV 8,6. 26,6. X 21,3.

6. xcttixo; C auctore Sylburgio. — ds edd.

ante S Vb La Pa R, dr; cett. edd. Pacd Va
|

M Lb. — ‘cos^apyij; V'b. — om. La, in I

Pa supra vers. — Herw. oi >,oi-ot ut per-

versum glossema delet explicans r),iov ij xot;

xtov '.\pfct(i)v Xd^ot;, probat Frazer. 10. xd

d’ dpu Va, xii» d' apet Vb Lb. — ootiu M.

— dXfiaotv \'b Ag La Mo Pad R. 11. xou

du:pi'ovo; Va M Mo Lb, in R corr. in xdv.

— otdsv La Vb B S\V, otde cett. edd. codd.

12. ctvoOcict; Pa, medio a expuncto.

‘ 13. e; jidyr, Pa. 16. 'E/.aitdo; Vb, TCzXa-

Yt;do; Lb Pc. 18. avxu) La. 19. .Veuxio;

S M. — piv ovv ev xoT; e^eaiv £roi'r,3£ edd.

inde a C Ped Ag Vt .M Va Lb, os ovv irotV^oe

j

cett. edd., di erotr^oe La Pa Vb, jtiv ouv

£itot7]3c, |iiv ovv exptmct. et di sup. piv, R.

20. zopctuevsiv coni. SW Herw., zapcqiiveiv

edd. codd. — SW malint oxpax£U3ovxa;.

at cf. III 12,6. 21. roXcpoDvxfi; La, post

£),to3'.v idem habet ::oX£uouvxa;, sed ex-

d
punct. — Pd. 22. ixipd; di



II 21,9—22,6. 437

[x£v ©ueaioa Tiai^a y] BpoTsou, '(dp d(j.cpoT£pa, oc KXoTaipvjaipa

TTpoTepov yj ’A*(a[JL£[xvcov auvojXTjas, toutov [jl£v ~6v TaviocXov ou Bio’ao|iat xacp*^vai

TauT'/rj* tou 0 £ Xs^oji-Svoi» Aidc T£ slvtt' x«i ri/couxouc; IdoJV olda £V llt-JiuXco xdcpov

O-sac; dctov. Tzpd:; Bs ouds dvdYX'/j aovsTcsasv sx x"^c IIixulou auxov, o)c

5 risXoxa STTsXapsv oaxspov sXauvovxoc; xou Opa*(d(; irS otuxov axpaxid. xd^s

|JL£V £<; xoaouxov £c*/jxdaB'co’ xd de eq xdv pd9’pov xdv TrXyjaiov dpwjxeva

Nixdaxpaxov dvdpa eTir/ojptov xocxaaxyjaaaO-ai >i£'-(ooa'v. dcpidai de xal vuv exi

eQ xdv pdO-pov xaiojxevac Xa[i7:ddac; Kdp'(j xi^ AyjjiT|Xpoc. 5. ’Evxau9a Iloaei- 4

dwvoQ eaxiv lepdv e:iixX‘/;aiv IlpoaxXoaxfoi;- x^^q ^dp ycdpaq xdv Iloaetdwvd

10 cpaaiv eTrixXuaat xr^v t:oXX‘/^v, dxt ''Hpac; eivat xai odx adxou xr^v yfiv "'hayoQ

xai rji auvdixdaavxec efvoiaav. "Hpa |xev d-/j 'xapd Iloaeidwvoc; eupexo dTie^iO-eiv

oTOaco XT|V Q-dXaaaav* ^ApY^ioi de, oO-ev xd xujxa dvey(dp*/;aev, lepdv Iloaetddjvt

eroiTiOav Ilpoax-Xoaxiip. 6. IlpoeXddvxi de ou ttoXi) xdipoq eaxiv ’'ApYou Atdq 5

eivai doxouvxoQ xal xyjg OoptovecoQ Nio'|5rjq- |iexd de xauxa Aioaxoupcov vade;.

15 dfdXjiaxa de auxol xe xal oi xaideQ elaiv, ’'Avaqt(; xal Mvaalvouc, adv de

aiptaiv al jr/jxepe; 'D^deipa xal Ool|5r|, xe/vr^ [xev Amolvou xal SxuXXtdoc,

^uLrju de e^evoL»* xoit; d’ feotQ xd ixev TzoXXd epevou xal xouxoic, oXiya de

xal eXecpavxoe; ^:ezo^r^l:al. 7. HX*/;alov de xwv ’Avdxx(ov EiX'/jO'L»[a(; eaxiv lepdv 6

dvd9-rjp.a 'EX£vT|C, dxe adv lleiplO-op 0'/;aecoc; dxe/.O-dvxoc ec; 0ea7rp(oxodq ’'Acpidvd

20 xe d::d Aioaxodpcov ed/ao xal i^yaxo i

La. 1. BpovTiou A X K F R Va M La Pa,
'

ad marg. R La Pa ppoxsou dXXoj;, Bpoxiou
j

cett. edd. Ped Ag Vb Lb, correxit iam Me- i

ziriac. ad Ovid. Her. II 332. — zXuTca-
|

|jLvr(3xpav Lb. 2. auvipxrpsv edd. ante S Vb
j

R Mo, auvcpxYjas cett. edd. Pc Ag. — |jlsv i

dr^ Va SW, df^ om. cett. — xdv inserui.

3. Xy]XoD; Vab M La R Pa, ad marg. xLou-

xou; R Pa, ^Lr^xod; M (sec. S). 4. ouvi-

XS33V -

—

’'lXo’j om. M Mo R, addit, ad marg.

R. 5. 'Tkloo A X K F Vab La Pa R (llXou

Vb), ol'Lou Pc Ag Lb, diXoo Pd, ’'IXou cett.

edd. Amas. — axpaxsta edd. ante S Vab

M Lab Pacd R, axpaxia cett. edd. Ag, 3xpa-

X£ta hz auxdv R Vb (auxwv Vb, ov sup. o»v,

in R ordo vulg. per litteras restituitur).

6. i^exdoS^tu M Va. 8. dyjp. M. 9.

xpo3yjXu3xt'oj Lb Pc et postea xpo3y]Xu3xt'cp

Pc, TcpoxXuaxtou Pa Va La et postea xpo-

xXyaxioj La Pa
,

TcpoaxXrjoxloy, u super yj.

e Aaxedaljxova 'EXevTj. eyetv [lev ydp

Vb, xpoayjLyaxlou et TrpoayjXuaxup, x sup. Yj,

R. 10. cpczc.v scribunt ante izixXuaca C SW
D cum FaAg, abest a cett. edd. codd. —
sTaxXuaai Va M Pd. — xdXiv Pad R La, ad

marg. (p. xoXX^v R La Pa. — dxs legit

Amas. 11. auvdixdCovxs; Lab Pa. — sups

xd codd. edd. ante C, supsxo Pd, emendd.

Schneider. Porson. Schaefer. recepp. cett.

edd. 15. d'(aX[>.oc edd. ante S codd.,

d‘(dXiiaxa coni. Sylb., recepp. edd. inde a

S praeter B. — dvd^u; La. — '?^oav pro

adv Lb. 16. 'EXdsipa Camerar. — d'^ xpt-

vou R La Pa, ad marg. yp. diTCOtvou R Pa,

dixoivou; La. — jJisv dvj diTcotvou Vb, xpivou

pro Anrotvou M. 18. xXrpiujv La. —
’Avdxojv S SW D, dvdxxojv codd. edd. cett.,

’Avc(xxojv Sch, cf. X 38,7. — EtXrj8-uta^

edd. Lab Pacd Vab R, EiXai^ufe; S, siXy]-

d-ziaQ Ag. 19. d'x'. Vab La Pa. — TrsptvO-oj

La. - acpvidva Ag. 20. iXsvyjv Ag, sXsvyj
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auTY^v TiXouaccv 0£ £v ’'Ap-|'£i xai x^c E'.X*/;^u(aQ lopo-

oa|i£V/jv xo i£f>ov, XT|V |j-£v Tiatoa r^v £X£X£ KXL»xa'|xvr|axf>a oouvat, auvoixcTv

Y«p KXaxat[j.vyjoxf>av ’AYa{j.£|j.vovt, aoxTjV ^£ 'jax£pov xooxoyv M£v£/vdto

7 ‘f/j[iaa&at. xa* iiv. xco^s Eocpopiojv Xa/.xtO£'j(; xal IlX£'j()(ov'.o(; WXecavo^jo;

£ 7rr^ KOiy;ac(vX£(;, ::pdx£pov ^£ £Xt Xxr|a(yopoc; o 'IjX£paVjQ, xaxd xccOxd '^aaiv 5

’Ap'(£'!oi(; BrjOEtoQ zhai 8'0*(ax£pa ’I(p'.*(£v£iav. 8 . Tou 0 £ bpou xyjc; E'.>.*/j9-’j{a;

::£pav iaxlv 'Exdx-/;; vao^, Xxo^a ^£ xo d-faXita Ip^ov. xoOxo |x£v Xidou, xd

di:avxixpu yaKxd 'Exdxr,^ xa». xaOxa d-(d>.|ic(xa, xo |X£v noX6xX£ixo(;

8 xo ^£ d^£X'i'0^ lIo).oxX£'Xoi> Na'jx6or,; Mob^oivo^f. ’Epyo|j.£voj ^£ ooov £'jb£lav

£Q KoXdpotptv, drJj xoo -xatoo; ovo|xa!lo|j.£vov xou Xb£v£Xou, X£ba7:xai lo

Aix6|i.v! 0(; 6 ’HX£xxp6o)vo^‘ d::obav£lv auxov ^^OjiTjpo; 67:0 TXrj7:xoX£|j.o'j

xoO 'llpaxX£00Q, xai otd xov cpovov xoOxov £^ ’'Ap'|'0'j; TXrj7:xoX£jio;.

‘J. *OX(-(oy 3£ xf^<^ £7:1 KoXdpafliv xcd xr,v xa6x*(, t:6X-/;v d7:oxpa7:£la' Xaxd^a

9 n.vyj|xd £axtv, o<; xo a'jXr,|ta xo llobtx-^X.^ 7:pdiXO^ rp^r^OB^ £v A£XcpoT;- xal xo

Eyboi; xo ’A7:dXX(ov! oiajjL£vov £' xo’!>; a’jXr,xd^ ixt drJj Mapauot» xal xf^^ 15

d[i(XXrj<; xoO ^•Xr^WJ Traybr^va» ^id xooxov §ox£l xov Xaxd^av. 10. ’Ev 0£

XO) p|ivaalo) XO) KoXapd^o-j xal Ilav!a ijxlv ’Ab*r;vd xaXo'j|x£vTj, xal xdcpov

om. Pd. 1 . xf^; om. Va M. — E*^sibj''a; S Vb.

lop'j^c<jiivr^ \^b La Pa, topy3a|iiv7j; Lb.

ctvxv) 02 \^a. — tuviXdi»
(

Lb. 4. vj-

'6o)piti)v Ag, 2'fopiu)v La. 7», 2^11 pro Iv. M
Mo. — 3xr,3t7(npo; La Pd. 6. P>X2db»'c(; S

\^b, 2 iX».H'ji'c<; Lb, Lu, l\T^'ihia;, Pa,

iXrpjia^ rell. codd. edd. 7. xd 02 dr.

Va Vn M Fa SW D, xd 0’ dz. rell. S. 2Zotr^a2v

M Ag R. 9. doaX'fo; IhpuXstxou M Mo Vb

Pa edd. ante C, S, (in Vb Z2puX£'.xoj, antea

21 accentu notatum fuerat), do. lloXuxXctxou

cett. edd. Pcd AgVaVn Lab R, C. O. Mueller

Arch. II p. 97 coni, xo juv IIoXuxX2'.xo;, xo

$2 lUptxXeixo; izotrj32, xo 51 «^ 2X^0 ; Ihpi-

xXctxou Najx., cf. Brunn. Gesch. d. Gr.

K. I 282. — Md9u)vo; (jiovdlbovo; \^b)

nomen corruptum, cf. inscriptionem Olympi-

cam Arch. Z. XXXVI 81, ubi Nav/v^r,;

IlcrcpoxX^o; dicitur, Furtvvangler. Arch. Z.

XXXVII 46 coni. M29u)va?o; et dosX^i^oo;,

illud probat Brunn. SB. d. bayr. Akad.

1880, p. 472 sq., Klein, .^rch -epigr. Mitth.

V 99 n. 36 NVxjxv^r;; ji.a9rjX7;; vel aa-

}>r,xat, Robert. Arch. March. 104 Xixuiovio;

vel o|xdx2yvo(; vel simile quid, in Herm.

XXIII 429 vsiMXspo;, v. commmt. 10. xuXa-

I

pd^iv Pacd ,Ag M Vt Vb Lb R, xaXotpd^iv La,

!

KvXdpa^iv CSBDSch, xyX<7pd^r,v VaSW.

I

KuXctpd^ou .A X K F. 11. y//.sxxp;(ovo; Va Lb

I
Mo, y,Xe/.xpiovo; .M. — 02 aoxov Va. — xpizxo-

Xitiov et xXr,zxdX2|to; Va (xX*/; per corr.),

xpTjZxdXsao; Lb, xXr,zoX2jxou La, xXr,rxoXi|iou

et xprjZxdX£jto; Vn, TXr,:r:oX£|iO’j et T/.r,zxd-

Xajio; edd. codd. cett., TXy,zoX£|io'j et

'n.r,zdXetio; Mo D. 12. ^aol La, '^rpv Ag.

13. xvXapd^r^v codd. SW, xuXctpd^iv Vb R,

corr. in xuXapd^r,v Vb, KuXdpct^iv C S B D

Sch, KuXctpd^ov A X K F. — /at xodxr,;

M Mo. 14.
1
)-vyJ|). i3xtv .M. — r^'j\r^3zv dozk-

©oT; Vb. 15. xo Wz. B SW D Sch, x«u

’.\z. codd. edd. rell. — o’.ajiivo)v Pad

Ag Vb Vt M R, in Ag Vb Vt R 0 super <u,

p.2vo)v La, oiapiivov Va. 16. xf,; 3iXr,vou M,

3-XXr^vou Ag Vt Pa R \^ab Lb
,

3r;Xr^vou La,

l^Xr^vryJ D, XiXrjvoy cett. edd. — 3aYxaoov

Lb. 17. /yXd^oy La Pa, pia sup. Xa La, pa

sup. a^ P, KyXapd^y xal Ilavta Pcd Ag

Fa Vn edd. praeter Sch, xa zovia La,

I

xazavia Vb Pa R, ad marg. La R Pa d/^Xo);

' xal zavta, xal xazavia Va M
, (p. "£vta Va

ad marg., xal xazav2 ta Mo, Kazavia

probat F, Kazavsia C Sch. — xd©o; M.
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SO-svdXou ^sixvuouai, tov hk autou KaXapdpou. TrsTOirjXai hk ou Tidppoj xou

-p|j.vaa(ou xoXodvdptov xoTc; |i£xd ^AO-rjvaioov izkeoaaoiv ’ApY£'’otQ £Xi xocxadooXcdasi

Sopaxooawv X£ xod StxsXiocc;.

XXIII. ’Evx£uO’£v £pyojj.£vot(; oddv (Koi'kr^v) xocXoujj.£VTjV vadq iaxiv £v

5 o£qta Aiovuaou- xd d£ ayaXfxa £ivai Xrj-ouatv £^ Edpoiac;. aup.pdaT|c; '(«p

"EXXyjaiv, d)c £xo|u^ovxo £$ ’IX'!ou, x-^q xpdq x(p Ka(pT|p£T vaoayiac, xouc

duvTjS-dvxai; sq xr^v diacpui^£iv xwv ’ApY£'-wv prfdq X£ xi£Sl£t xal Xtp.dc.

£!j$a|i.£voi(; d£ O'£0)v xiva £v xoTc; xapoOatv dxdpoti; aox^pa, adxtxa,

(oc; xpo'(j£aav, £cpdv/j acptat Atovaaou axTjXatov, xat d‘(aXp.a yjv £v X(p axyjXatop

10 xoo 9'£o5, xdx£ d£ ai'(£t; d^ptat cp£6Youaat xdv y£i|uova sq auxd yjaav '/jO-pot-

aji£vat. xauxac; ot ’ApY£dy. acpd$avx£Q xd X£ xp£« £d£txv'/jaav xott (xotq)

d£p|j.aatv iyp^^aavxo dvxt £a9”^xoc. £X£t dd 6 y£i[xdjv ixauaaxo xal £xtax£U-

daavx£c; xdq vauQ otxad£ £xojii21ovxo, £xd'(ovxat xd £x xou axy|Xatoo ^davov,

xal dtax£Xouatv sq xdd£ xt|xd)vx£c; £Xi. 2. Tou Atovuaou ^£ £Ypxdxo3 oixiav 2

15 dc|>£t X7|V ’Adpdaxoo, xal dxwxEpoi xadxr^Q i£pdv ’A|j.cpiapdou xal xou l£pou

x£pav ’Epicp6Xr|C; |xv'^|j.a. k^Yjc, dk xouxcov £oxlv ’AaxX'/]xtou x£ij.£voc; xal |j.£xd

xauxa i£pdv BdxcovoQ. yjv d£ d Bdxtov *(£vouq ’Ap.cptapdop xou auxou xd)v

M£Xa|j.xo§idd)v, xal £<; jxdyriv i^iovTi r|Vtdy£t xouc; ixxouc;*

xpox^q dxd xou 0'/jPata>v X£iyouc, yda|ia ^rjc; ’A[j.cpidpaov xal xd dpixa uxod£-

20 ^d|X£vov T|Cpdvta£v 6[xou xal xouxov xdv Bdxwva. 3. ’Exavtdvxi ^£ £x x"^c; Koi- 3

XrjQ TpvT|0-ouc; xdcpov Xiyryjoiv £ivai. £t piv dvj x£vdv xal dXXwc; £c;

xfjQ pvatxdc, £ixdxa X£‘(ouatv, £t dd zyjQ TpvTjO^ouq X£lad’ai xdv v£xpdv vopl-

1. ostxvuai A X K codd., dsixvuai F C S SW,

dsixvuouui B, ut coni. Sylb., recepp. D Sch.

4. xoiXr^v excidisse primus vidit K cl.

§ 3 sTuovidvii ds £x Ko['Xr^;, abest a

codd. (in marg. R sxXstxsi) A X K F S, in

X K post xaXoyp-svyjv asteriscus est, in Smai.

ante xaXoup.£vr^v, C Sch ediderunt xaXou-

jiivyjv (KotXvjv), B xctX. xoiXvjv, SW D xaXou-

psvYjv Kot'Xr|V. 6. x-^c om. M Mo Va, in R

sup. lin. — KtzcpapsT A X K F C, KacprjpcT

edd. cett. codd. (xaxacpyjpct Vb, x«cpyj psivcti

dfh.Q M), cf. IV 36,6. 7. auvyjQivxac Ag.

8 . sd^djj-svoi Pa La R, in hoc c; sup. lin.

addit. 9. 7cpoaf|£ac/.v edd. ante C Pc Vt Vb

M Lab, xpoatsaav Ag Va Pd, Tcpo-ij^suav cett.

edd., ut Amas, legit et K F voluerunt. — ix

OTcyjXcaou Pd. 10. xd ds La. — xdv yst-

p.o3v« om. M Mo. — 'd^poiop-svca usque ad

sdstTTvyjaav om. Va. 11. (xoTq) ins, C, om.

codd. edd. cett. 12. sicl ds Va. — sici-

oxsuaaavxo Ag Pd. 13. xou sx xou La.

14. xou ds diovuaou ds Vb. — otxiav dcj>st

TTsivoidpaoxou Pacd Ag Fa Vn Lb, x^v xsiva-

dpauxou M, otxtav d^z\ xriv ’Adpaaxou cett.

codd. edd. praeter Sch, qui edidit otxiav

^'.^si ** Tcsiv ’Adpa'axou, Burs. Geogr. v.

Gr. II 55 n. 3 coni, otxiac dc|<si ipsiTCio:

’Adpaoxou. 17. «jjupiapaou, oo sup. ou, R.

— xc5v ctuxou M. 18. s^idvxcuv, litteris oiv

expunctis xi superscriptum, Ag. 19. ap-

(piapaoo, ov super co, Ag. 21. aupvrjS-ou;

A X K codd. h. 1. et paullo post, ubi upvx-

9ouc Va, ut iusserunt Camer. et Hartung.,

TpvyjHouc F, 'Tpvy]9ouc cett. edd. Va in

marg. — p.sv om Va. — xsvdv, ai super

s, Ag, xaivdv codd., in M s super ai.
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!lo'ja'v iviaoO-a, i'^6i |i£v acpiatv o’j 7:s(dojj.at, oaxtQ xd ’E7:t^a'j-

4 p(o>v otj TTE-xoaxa». 4. To 5’ STii^pavsaxaxov 'ApyEiot^ xwv ’AaxXr,zi£{o)v d*(aXjia

icp’ -/jixiov £'/£' xa^>y;|i.£vov ’AoxXtjT:'/jv X(doo A£'jxoO, xcil ^ap’ aOxov £ax*/;x£v

'l‘-p!£»a* xdi>r,vxc4' 0 £ xa*. ol i:or/;Gavx£; xd dYd>.|j.axa, E£vocptXoc xai ^xpd-

xcuv. £$ «P7/^^ '.^p6aaxo ilcpOpo; xo Icpov, Maydovo; |i£v 'j»o;, d^sX^po; 0 £ 'AX£^d- 6

5 vopoQ xoO rrzpd —txoojv(ot^ £v Tixdv(j xiiidc; iyovxo'. 5. Ttj; 0£ ’ApX£jii^o;

x*^; <I>£pa(ct;, asjiooai |'dp xai 'ApYsToi 4>spa(av ’'Apx£|i'.v xaxd xaoxd 'Abr^-

vaiot^ xai ^txotovioic;, xo dYa/.|j.a xai ooxoi 'paaiv £x ^I>£pd)v xtov £v B£aaa‘/j!a

xo{ua^>y;vat. xd^£ ^£ aoxoT; vr/ ojtoXoYoi- Kiyyjy. ‘(dp ’ApY3^oi Ar,iav£ipa;

£v 'ApY*i |ivy^jia zha>. xyj!; Oiv£(o; xo x£ 'E/.£vo’j xoo IIp:d|io'j, xai d^aXiia lo

XcTa^ai Trapd a'p(o’v 3xxo|ita^£v IXioo xai rxLwm\ zotyjaav ’'I/j.ov.

xo |i£v ^r, IlaX/vd^iov, xaXcTxai Y'*p oyjXov £3Xiv £; MxaXiav xo|i»a9^£v

Aivcioo* Ar,iav£(pa ^£ xr,v x£X£’jxr,v Xcpi Tpayiva ia|i3v xai oux £v 'ApY^i

Y£vo|i£vr,v, xai 1'axtv o xdcpo; a'jX'J rXr^nw 'Hpax>.£(a; x'^; 'jtJj x
jj

Oixr,.

6 G. Td ^£ £; 'EXcvov x''^^ llpid|toL» ^£^r//sOJX£v o */.o'yo; |ioi, ji£xd Fluppoo 15

xoo ’AytXX£to; auxov £>.J>cTv e; ’'Ilx£»pov xai iztxpoxEOaai X£ xoo; II6ppo’j zw.-

^a^ a'jvotxouvxa 'Av$po|i.dy'(; xai xr,v EEoipiv/jv xaXo’j|i£V/;v dzo Kcaxpivoo xou

'EXevo'j XajSilv xo ovo*ia. oO |ir,v o'j^£ ayxtov XeXtj^ev \\pY£uuv xo-j;

xd; dx» \i.r^ zdvxa iz aKrfitia Ki)'zxa{ Xiyyjji $£ d|uo;* 0 'j y«P

7 exot(iov }i£xaz£iaat xo’!>; t:o).Xo'!>; ivavxia tov do'dXo’jatv. 7. ”A/j.a d£ ioxiv 20

'ApYiioi; ^£a; d'ia. xaxdY£iov oixodd|irjjJLa, iz' ajxcp oe f,v 0 yaXxoO; ^dXa-

2. xo ^'sx. Pcd Ag Fa Vn, B Sch, xo oa I

ax. La Pa Vab M cdd. rell. — daxXr,xtoiv

La. .*l. virgulam ponunt post a<p’ et

post ’A 3xXt,X'.ov X K, dY«X|ia vult S.

4. 'V(aea cdd. ante S codd. •>. ixoirj-

3axo 3cpypo; \'^a, topy3ctvxo Pd. — dvs-

;dvopo;, X super v priore, Va. 7. 3i^oy3i

''Apxajuv ut parenthesin includunt A X K,

claudunt parenthesin post Xtxyomo*.; cett.

c sententia Goldhag. — xayxct La. S. epe-

povxoiv iv Ag. 1>. ayxo; codd. edd. ante

D, ayxot; coni, S, scribunt D Sch. — Xa- !

(oy3 *. ^5 V^a. 11. xsixai Va Pa M Vt R,
|

xsbllai cett., ad marg. Vt Pa, in R 3 l> sup.

X expunct. — £xxop» 3l^^vai La. —
|

'IXioy xojM3^b om. Va. 12. xou'.3 Hf,vot».
|

La. 1I4. or/.avatp<7; Pd .Ag. — xpa/tvo Va.
;

— £3«icv Pd. 14. ayxi^; Vah M Mo La edd.
j

ante B, ayxi^ Ped .Ag Lh cett. edd. 15. e^rj-

Xhjxsv Pd. IG, xoy 'AyiXXioj; Iltippoy \^a
,

ad marg. — IXbaiv om. .M Mo Lb, sup. lin.

in R. — a; “Uxa-pov om. Vb. — xoy cdd.

ante B codd., xoy; B e coni., quam confirmat

Vu, recepp. cett. edd. 17. Ke3xp'.vr;v edd.

ante S Va Pa Lb Mo, Ke 3xptvr^v cett. edd.

Pc Ag La, xa 3xps'.vr;v Vb. — .xoy 'EXivou

om. Vb. IB. XO'. X K P' C Vb Pd, xi cett.

edd. codd. 20. ixoiaoi VbLa, R exoniov, i

sup. V. — ua:axoif, 3a'. R Pa, ad marg.

Yp. X£t 3a’ R, a£xaxct3cti Pa, 'uxctxobai Va,

ji£xaxo'.^ 3CP. et supra lin. £t .M. — dWo
Lb. 21. xaxa'Ycaov Vt Vab .M La Pa R edd.

ante B, xa~cr(ciov Ped Ag edd. rell., Paus.

dicit yxoYa'-o; et yxoYao>;, cf. I 27,3. 28,6.

42,5. II 16,6. III 25,6. - II 2.1. 36,7. -
ot*xooojii^|iaxo Pd. — £x’ «0x6 codd. edd.

ante S, in Vn ex ix' aOxJi correctum vide-

tur, £x' «Ox<j) cett. edd. V^b, coniecerunt

.Sylb. K et scribitur in schol. ad Anth.

Pal. I p. 1 17 epigr. 217, ubi verbis ll«y-
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IXOQ, ov ’Axp{a'd(; ttoxs stci cppoupa r/jq d-UYocipdc; sTioiriac- nspO^ococ di xa-

8-£iXsv auTOv TopavvT^aai;. xouto' xs o6v xd oixodd|i7jjj.d eax» xai KpoxojTOa

[ivyjjia xa). Aiov6aoci vade Kpyjawu. 8. IIspasT
y*^P

TuoXsjr/^aavxa adxdv xal

auS-iq iXO-dvxa se; */i6aiv xoo iybooc, xd X£ dXka xt[r/jO"^vai iisYdXwc;

5 uTud ’ApYS'-(ov, xai xijxsvoQ ol doO-^^vai xo5xo s^aipsxov. Kp'/ja(oo di uaxcpov 8

(dvo|xda9-7j, dtdx' ’Aptddvr|V ocTO&avoDaav i'0-a']>£v ivxaud-a. Aox£a<; di XiY^i

xaxaax£oa!Io{j.£voo dc6x£pov xoo vaou x£paji£dv £up£0-‘'^vat aopdv, £iva' di ’Apid-

dvTjQ adxT^v xai adxdg X£ xai aXXoui; ’ApY£icov id£iv £cpT| xr^v aopdv. 7c'A.*/ja(ov

di xou Aiovugov xai ^AippodixTjQ vade iaxiv Odpaviac. Tr^v di dxpdTO/av Adpiaav

10 [iiv xaXouaiv dird x*^c rieXaaYoO »%Yaxpd(;' ocTcd xauxT^i; di xai duo xwv iv Bea-

aa/via 7:d/i£tov, X£ i::i daXdaaYi xai ^apd xdv IT‘/jv£idv, (dvoiidad-Tioav.

XXIV. 'Avidvxtov di i; XTjv dxpdTToXiv iaxt jiiv xyjc; 'Axpaiac; "HpaQ

xd i£pdv, iaxi di xai vadq ’Ako')^X(ovoc;, dv IluO-aeui; Tipioxoc; 7iapaY£vd]X£vo(;

£x Ae^cpojv XiY^xai Tioi^^aai. xd di aYaX|xa xd vuv yaXxouv iaxiv dpQ-dv,

15 A£ipadiwx7|c; ’A7idXXo3v xaXoujxevog, dxi xai d xotoc; ouxoq xaX£ixai Aeipdc;.

di 0? jxavxixrp |xavx£U£xai y«P ^c; *Aj|xdc;, xaO-iax^/jxe xpoxov xouxov.

YuvYj [xiv T:po(pT|X£uouad iaxiv, dvdpdc; £uv'^(; £ipYO|xiv*/j • d-uoixiv/jQ di iv

vuxxi dpvde xaxd |r?jva ixaaxov, ai^iaxoi; ~q y
^'^'^1

xA~oyoq, ix xou d-£ou 2. Tou Aeipadiwxou di 'AizoXkmvoc, iyexai 2

20 |xiv i£pdv 'AO-TjVdi; ’0^ud£pxouc xaXou|j.£vT|q, Aioixyjdoug dvdO-Tiixa, dxi oi |ia-

yo|i£vcp TToxi iv ’IXitp X7]v dyXuv dcpeiXev q 0-£d(; dm xwv dcpO-aXixdjv iyexai

3avt'«e iv ’ApY£i'o)v dir^fd^si praemissis ''AXXa

di usque ad /aO^siXsv adxdv repetita sunt;

ibidem xed ante xizxdjcaov insertum. — iv

adTu”) ? cf. Amas. „in quo“. 1. djv dxpi3. Pd.

— TToti cppoopdv A X K F, tuoxc i::' cppoupd

cett. edd. Ped Ag, itoxi cppoupd M Vab Vt

Lab R Pa. — ixotV^asv Ag Vb R edd. ante

S, ixoiVj3£ Pe Lab cett. edd. 2. ouv xodd-

jir]p-a, ot sup. vers., La. — xpoxoTCou Va,

«xpoTtoTiou Pd. 3. ::rA£|ix'3avx'. Vb La Pa,

in hoc a sup. i. 4. p-s^aXeo; om. Va.

5. douvca O-i^vai Vb, ovai expunct., oT/ogo-

9"^v(zi, xo expunct., Pa, otxodoiJLiS-yJvca La.

— Kpy;aioc C S, Rpr^etou edd. cett. codd.

(>. i'f>a'i;av C S SW D Sch, i'9'ac|;£v codd. edd.

rell. 7. xspap-sav D, x£piz|j.i«v cett. edd.,

V. Lob. ad Phryn. 147, VIH 29,4 etiam

Sch scribit xspotjjLsrz. — aojpdv La Vb, a»

sup. 0
,
R hoc loco et paullo post, secundo

loco xdv eopdv Va, priore ao)po[, o sup. oj,

Pa, secundo awpdv id. — di om. La.

8. «dx-^e M Lb. — (zXXoc Va. 9. verba

xfjV di «xpdiroXiv usque ad (ovojiaeB-yjsczv

capiti sequenti attribuunt C B Sch. — Aa-

piaaav edd. ante B Ag Ped Vab M Lab,

Aapiaav cett. edd., cf. Burs. Geogr. v. Gr.

I 64 n. 2. 10. ddoj xwv iv daXa.-sola Ag.

12. Xipr^v pro axpdxoXiv M. 13. xal est

in CSBSWDPcd AgFa, om. AXKF
Vab Vn M Lab Pa R

,
uncis includ. Sch.

— zuO-iag Va. 14. ix xwv dsXcpwv Pd.

16. xaOicJxrjXsv Ag M R. — xdv xpdxov xouxov

Va, cf. I 13,1. 17. stp^a^p-ivyj Vb, stpYap-ivrj, \

0 super a, La Pa. — Huop-ivri codd., lluop-ivyjQ

Mo. — di Ped .^g Lab R, x super d R, xs

Vb. 18. xou atjxaxo; om. Va. 19. dsipadswxou

La, dstpadtcu xouds Pd. 21. dyXr^v Pacd Ag
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TO axd^iov, £v (|j Tov d‘(o)va xqji Nsjisio) At» xat xd 'Hpdta ayyjGi'^ 3. ’Eq

x/jV ctxpoTCoXtv loaatv saxtv £v dptaxcpa xyjc; o^ou xd)v Aiyuttxou Tiat^ojv xat

xa6 x'(j livyjjia. yoJptQ jxiv ydp d%6 xo)v a(jL>|idxo3v svxauO-a at xecpaXat, yojptq

0 £ £v AspvYi a(op.axa xd XotTtd- ev A£pv‘Ci *(dp xat o cpovoc; s^sip-j-aaO-ri xwv

v£avtaxo)v, dxo&avdvxojv os dTrox£[ivo»jatv at ‘(0'^dixsc, xdq xscpaXdc, dxo^st^tv 5

3 xp»'/; xov xax£pa (ov £xo>Ljj.*/jaav. 4. ’Ex’ dxpa iju X';^ Aapta-fj Ai6(; sxt-

x/.r|Otv Aaptaatotj vao;, oox lyojv dpotpov x»i 0 £ aYa)qjLa ^6Xo'j x£Xot7||i£vov

oux£Xt £ax*/jxo; r^v ixt x(o pdO-poj. xat ’A9^'/jvdQ ^£ vad;; saxt 0-sac d^tor

5. £vxauO-a dvaO-Tjp-axa xsixat xat d7j.a xat Zsut; Jdavov, ^6o [i£v
‘fi

X£(p6xaji£v

syov dtpd-aXiio»^;, xptxov ds £xt xoo p.£X(oxotJ. xoOxov xov Ata IIptd|i.o) tpaotv lo

£tvat X(p Aao[JL£dovxo; xaxptjUov, £v oxatO-pio xr^q au/z^q t^pO|JL£vov, xat dx£

*/jXtax£Xo »jxd 'EXZr^vo)v ’'lZtov, £xt xotjxoo xax£tpo'(cv d Ilptaiioq xov j5(Ojj.dv,

£X£t 0£ xd Xdtpopa £v£[j.ovxo Zajj.pdv£t ^{>£v£Zo; d Kaxavstox a»jxdv. xat dvd-

4 xstxat |i.£v dtd xooxo £vxaO?>a- xpst;; ds dtpi7aZji.o-j; systv £xt xtpds dv xt<;

X£X|JLatpotxo aOxdv. Ata ^v oupavoH ,3aat'/,.£'j£tv, odxo; jisv Xd‘(oc, xotvdc 15

xdvxtov saxtv dvi>p(dxo)v. dv os dpystv cpaatv dxd y^;, iaxtv sxo; xd3'/Oir/;potj

Ata dvo[jLd!^ov xat xouxov

Zs»j; X£ xaxayJ)-dvto; xat ixatvr^ Ilspascpovsta.

AtaydZo; ds d Edtpopttovo; xaZst Ata xat xov iv }>aZdaaY(. xptatv odv dptovxa

sxotr^asv dcp3aZ|xot; daxt; dr, yjv d xoiyjaa;, dtx£ iv xati; xptat xat; ZsYopivat; 20

XT^;satv dpyovxa xov adxdv xouxov i)-£dv.

5 6. 'Odot di i; ”ApYO'j; xat xax’ d/.>.a stot xyj; IlsXoxovvyjaou xat xpd;

'Apxadta; ixt TsYiotv. iv d£;ta di dpo; iaxtv •/; Auxtov/j, divdpa xoxaptaaou;

jid/.taxa iyouaa. wxodojiTjXat di ixt xop’jtp'(j xou dpou; ’Apxiji.tdo; ’OpO-ta;

Lab, dyXuv Vab. 2. iox/jv dpi^JTzfjd'^ Pc, corr.

in dptaxspY, iv sup. lin. R. 5. viavtdojv,

ax super d, Ag. — [i;] dxddsi^iv C e coni.

F, et sic scribitur X 3,1 1 ,
sed recte se

habet etiam sine praepositione accusativus,

cf. Sieb. -- ddci^iv La. (>. \aphT(^ edd.

ante B, SW codd., iidem Atzptasato-j praeter

Pc R, in quibus est Aaptucao-j, a super a,

Ar/pt^Yi et Aaptsatou B D Sch. 8. iatr^xoi;

Vb La R. in hoc 0 super 01 . 0. ivtaoB^a

di edd. ante C Vb M La Pa, di om. cett.

edd. Pcd Ag Va Lb. — yzizai La, xsivTai

rell. codd. — xicc-jxstv CSMVaRLbPa
R, TC£cpdx(zii£v cett. edd. Pcd Ag La Vb, R

Pa ad marg. 10. i/oiv Sch MS. — dcp^i-^X-

ou; expunct. et lu super ou;, R,

dcp^aX}JL(o La Pa. 11. xov La, xoD Pcd Ag

R, (0 super oD in R. — dxi Va. 12. xodxou

edd. praeter B, Pacd Ag Vb Lab, xoDxov B M
Va. 13. xa|)LZ«viaK La. 15. did xd iv oopavoli

codd. 17. xoDxov iuxi Pc, sed i'oxi expunct.

18. ixcivy; codd. ut videtur omnes praeter

I Va cciz-ivi]. 20. r^v C e coni., Pcd Ag edd.

I

seqq. praeter S, ovv A X K F S Vab La Pa R.

;

— xat; om. Pcd. 22. sbiv Pd Vb. — xat

x’ oXXa Va. — xat fxpd;] ’Apxadta;? Sch,

sed xpd; aptam habet interpretationem,

;

cf. VIll 6,4. 23. Tipav edd. ante S Va,

Tc^iav cett. edd. Pc M V^b. — xuxapioaou;

scripsi, xvxapt030u codd. edd., xuxapt33o)v

Herw., xuxapi3ou Va. 24. aaX».3xa edd. ante

C Sch codd
,
xdXXi3xa C S B SW D. — 6p-



n 24,2—25,1. 443

ispdv, xal d*(dXiiaTa ’A7cdXXo3voc; xal AyjTouQ xai ’ApX£|j.iooQ 7T£Tuor/]xat Xsuxou

Xidou* lloXoxXs^xoo de cpaaiv sivat ep^a. xaxapdvxoDv de ex xou dpouq auO-ic;

eaxtv ev dpiaxepa x^q Xewcpdpoo vaoQ ’ApxejJiido(;. 7. oXiyov de dTioDxepo) ev 6

de^id x'^<; odou Xdov eaxiv opo<z dvo[j.a2^d[xevov. uto de otuxip devdpa Tiecpoxev

5 1^'jj.epa xai dveiai xou ’Epaa(vou cpavepdv evxauO-a i^^dvj xd uda>p’ xecoQ de ex

SxujxcpdXou pei xyjQ ’Apxddo)v, (uaxiep e$ EupiTTou xocxd ’EXeuaTvoc xai xv^v

xauxiji O-dXaaaav oi 'Peixoi. Trpdc de xou ’Epaaivou xdiQ xaxct xd dpoQ expo-

XaiQ Aiovuacp xai Ilavi duouai, xip Aiovuaip de xai eopX'/jv d*(ouai xaXou|xevrjV

TupprjV. 8. ’E7uaveX0'Ouai de ic, x'/jv eTCi Te"(ea(; dddv eaxiv ev de^ioi xou ovo- 7

10 }j.'a2^o[xevou Tpd'y(ou Ke^yp^ai. xd de dvojia ecp’ dxip xip y«>p^^p l^^ovev, ou

Xe^oaoi, tiXt^v ei \x'q xai xouxo dpa (dvoiidaQ-yj did xdv IleipyjvYjc; xaida Ke^ypeidv.

xai xoXudvdpia evxauO-d eaxiv ’ApY£i(uv vixTjadvxoiv |xdyirj Aaxedaijioviouq Tiepi

Taidc;. xdv de dYoiva xouxov aujxpdvxa eupiaxov ’A9’'^vaioi(; dpyovxoQ Ileiai-

axpdxou, xexdpxqj de exei x"^c; (e^dop-T^c; xai eixoaxyjc;) oXuixTiiddoc; -^v Eupu-

15 poxoc; ’A9’YjvaToc; evixa axddiov. xaxapdvxi de ec; xd yO-a(j.aXa)xepov epeixia

Taid)v eaxi xo'Xed)c; xoxe ev X'q ^Ap^oXidi, xai xd xxdiajj.a AaxedaijxovioiQ

evxauO-a Y^vsaO-ai Xe^^ouaiv.

XXV. 'H d’ eq Mavxiveiav d-jfouaa e^’'ApYou<; eaxiv ouy i^xep xai exi Teyeav,

dXkd dxd xojv xuXdiv xd)v xpdg xi^ Aeipddi. exi de x^c; ddou xauxvjc; iepdv

20 dixXouv xexoiTjXai, xai xpdi; YjXiou duvovxoQ eaodov xai xaxd dvaxoXd»; exepav

bzlac, Vb. 2. '-pyjoiv Va. 3. iv om. Pc

Ag Lb, in R sup. lin. 4. Xdtov coni. Sylb.

— adxd edd. ante B Vab M La Pa R, adxip

cett. edd. Pcd Ag Lb. — It\ ds adxto scri-

bendum putat Sch
,

at cf. Burs. Ggr.

II 65. 5. '^07] coni. SW, otj codd. edd.,

cf. VIII 6,6. Her. VI 7^\ — post xsojc ds

Herw. uxd '(qc, inserere vult; non ne-

cessarium, respicit Paus. ad ea, quae I 38,1

narravit. 6. axup.(paLou Ag Lb. — r^xsi-

poupiTcou Ag. — >]pixo'j Pd. — iXsuaiW.

Va. 7. xauxyjv La. — 'Psixoi Smai., "Ptxoi

Smin. 8. ds om. Pa. — xai om. La.

10. Tpdyoo S SW D Sch, Tpoyoo edd. rell.

codd. — x£'pyp£tai Pcd Ag, xzypdai Vb

R, x£'p/p£Tai Va M Lb, x£yyp£iai; La Pa. — icp’

tp xcp edd. ante B Vab, icp’ d xij) Pcd M,

icpd xu), ad marg. icpdi xoi, R, icpd xo>,

0 super (0
,

prius o ex (u per corr. ortum,

Ag, £<pd X(b La Pa, icc o) . . (duae litterae

erasae) xc« (p. corr. o) mutatum videtur

in o) Lb, £cp’ dxci) xop cett. edd. e coni. S.

11. x£'p/pidv codd., x£'f/piov Pc, K£Yyp£iov

coni. S. 12 . £3xiv ivxau&a Va, litteris ordo

VLilg. restit. — jjLax£dovt'ou(; Pc. 13. *^Xaia(;

edd. ante S Vb La Pad, Taiac cett. edd. Lb

Va Mo. 14. £X£i xf^c ’Oyup.7Uiado<; edd. codd.,

£X£i x^(;
* * ’0Xu|J.xiado!; Sch, (£^ddp.y]Q xai

£[xoax^(;) ex usu Paus. addidi, cf. Dionys.

Hal. A. R. III 1,1. — y^popoxoc; AgPd,

Euptipoxoc; nomen suspectum. 15. xaxapavxoov

vel xaxapavxi, quod longius distare dicit,

vel xaxapaaiv Herw., xaxapavxoi; edd. codd.

16. uaaiuiv Lb. — xai x6 usque ad A£ipaoi

om. MMo. — Lax£oaijxov[CDv Va. 17. Xqouaiv

IcviaB-ai Va, litteris a P ordo vulg. restit.

18. jxavxiviav Lab Pad R
,

jiavxiviav Pc,

jxavxivstav, £ expunct., Vb, jxavxiviav ( . . ra-

surae) Va. — 7]X£p Lb. — xai om. Va.

T£'(£av edd. ante S. 19. aXV axo Va.

20. ehooov codd. edd. ante SW. — £X£pav
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syov. xaid jxsv tooto ’A(ppo5(T'/j(; xsTiai Jdavov, irpot; hk /jXioD ^uaiiocQ

’'ApS(o;. dvai xd d'(dX|j.ata IIo}iuv£'xo'j; dya^iiaxa xai ’ApY£(cov,

2 dao! xtjicop7jaovx£c; ocutoj» auv£axpat£6ovxo. 2. Ilpo£X0ouai 0 £ auxod-£v ^lapdvxojv

xoxajxov y£i[j.appov Xctpa^pov xaXoop.£vov laxiv 0^/'oV(, xo dvo|j.a lyouaa, wq

'A pYsioi cpaaiv, «7:0 Oivecoq. 0'.v£cc
*(«P i3aa'X£6aavxa £v AixwXia X£Yooatv 5

67:0 xtov ’Ayp(oo Trai^ojv ix[h\'qbivTa xvjc; dpyyjc Tiapd AiOjxyjBrjV sq ’'ApYO(;

dcptxda&ai. 6 ^£ xd [i£v aLLa £Xt[X(opr,a£v ctoxio axpax£ 6aac £q xT|V KaXo-

oojvfctv, 7iapajj.£v£'v ^£ ryjx £cp7
j

01 ouvaaQ-af aovaxoXooB-av §£, £i [^ou/ioixo, ic,

’'ApYoc; £X£ivov £X£X£0 £v. dcp'xo[JL£vov ^£ xd X£ dXXtt £9’£pd7i£L»£v, to:; TTttXpoc;

b'£pax£0£'v 7iax£pa £'.xoc; yjv, xai dxoB-avovxa £d^«'j»£v £vxau8-a. «tto xouxou |jl£v io

3 0^^oV| yyopiov £axiv 'Apysfotc;* 3. ux£p ^£ Oivo'^:; dpoQ iaxiv ’ApX£|j.(aiov xa»

i£pov ’ApX£ji'oo; £t:’i xopocp'i^ xou opoo;. £v xouxoj ^£ £iat X(p dp£i xcti al

xou Ivayoy T*^P auxtij, xo 0 £ ooojp oux £t:i Tzoko £<;t-

xv£ixa' XTj:; xa6x'c, jx£v i>£a; o'j^£v £Xt yjv d^tov.

4 4 . 'Ex£pa ^£ 6^0^ d7:o xtov 7:'j>aov xwv xpoc x'^ A£tpd§t £axiv £7tl A6p- 15

X£iav. £Q xoOxo ksyzTat xo ytopiov Aoyxea dxoatoO-yjvat xtov x£vxyjxovxa dB£X-

(p(ov 1J.OVOV, xcd r,v’xa Eato^-r^, Tiupaov av£ay£v £vx£o9-£v. auv£X£txo dk apa

ccoxtp Kpo; X'/]v
' V7:£pjivyjaxpav dvaay£iv xov xopaov, yjv ^tcccpoYwv Aavaov £c;

dj(pakk^ dcpiXTjXai Tiot. ty,v dk y.al aoxr^v dvd'j»ai £X£pov dxo tyjq

AapiarjC, xcti xctox/jv xotooactv dzi £v oi>^£v'. o'jo£ aoxr^ xa9’£ax*/jx£v £xt 20

5 xiv^6v(p. £7:1 xo6x(p ^£ ’ApY3to’ xaxd ixoq £xaaxov 7:opad)v £opx*/|V aY^uat. xo

^£ ytopiov xox£ ;j.£v A'jy>''*'-<^ £xaX£ixo, olxrjoavTo:; ^k 'jox£pov £v aoxoj Aupxou,

xctiQ 0£ TjV 'Aj^avxo; vd9-o;, xd dvop.a d»’ adxdv sayr^xa’ xal dkka x£ £OXiv

oin. MMo Lb, in R ad marg. 3. zwmyprpavziz

codd., x.u.ojf>7j3ovtc; edd. — 7:apcXf}oD3i, ad

marg. oKk. 7:poi>.9^oD3'., La R Pa. — aoTofR

codd. edd. praeter Sch, qui recte adxo9-£v

scribit, cf. §8. III 21,1; saepius confun-

duntur in codd. adxd^'. et adxdllcv, cf, var.

lect. II 38,1. 11120,3. 22,8. VIII 28,7. 36,10.

IX 23,6. 25, .5. 32,4, sic syI^^E et sY‘P^^^

male inter se permutata IX 21,5, v. Sieb.

ad IX 23,3, p. 74. — d^dvTo>v Vb. 4. ysi-

\mpQv Vb Ag La. — ydpdopov R, secundo

accentu expunct. 5. uxd Va. 6. luaioa

Va. 8. 0 ’ £[ edd. ante S Pa La Vb R.

1). ixsivoc edd. ante C codd. — sxiXsuosv

Vb. — iHcpdxsusv om. La Pa. 11.

ante Otvdy]; om. edd ante S, D codd.

praeter Va. 13. otvayou Vb La Pa R. —
om. Va. — toiovxi M R Vb. — auto Va

(post ras. et corr.), quo confirmari Bosii

a S laudati coniecturam auzoh dicunt

SW. 14. coni. Sch praef. cl.

VIII 41,10, at singularis ferri non potest.

— xczoxrjv Pd. — ou^^v om. Ag Pd. 16.

03t'p«ot Pd. — Aupxstav Smin. B, Aupxsiw

cett. edd. Vab Lab Pacd. 16. post Xu-p/ict

La repetit Xi’{tzrjx, sed expunct. 17. czvs-

acijllrj edd. ante Smai. Vb R, cett. edd.

codd. iacuH-yj. — ::'jp3(ov La. — ivxcDO-sv om.

Pd, 18, 07C£f>|Xi^ 3xpo!v Pacd Vab Lab R —
oavao; La. 19. dmv.oxrzo M Lb, czcptxoixai,

super ou R. — xcd ante aux-^v om. Va.

20. Aap[33Y;c edd. ante B Vab M Lab

Pad, A«pt3r,; cett. edd. Pc Ag R. — 7roiou 3iv,

« super i, Vb. 21. 7Cup3ov codd. — d'(oo^i

C S D Sch Va Lab, dpo3iv edd. rell. codd.

22. Aupxtoo coni. C. 23. sayrjxs C S D
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oujf d^idXoYoc £v toT(; ep£nr(oic; xai eixcov £xi axi^Xi[j xou A6pxou. iq, |X£v ^7^

xauxTjv eaxiv £$ ’'ApYouc; s^yjxovxa jxdXtaxd Tcoy axd^ia, ex Aupxeiac; exepa

Toaaura iq ’Opvedc;. 6. Aupxefocc; |xev ^ TudXewQ, dxe :^pYj|xo)|xevYj(; xocxd

X"^v axpaxeiav im ’^IXwv, ook eTOti^aaxo '^OjiT^poc ev xaxaXd^cp

5 pyjjXTjV ’OpvedQ Se, ext
‘('«P

tpxouvxo, ojOTcep X(p xd^rw xyjc; *Apfe(a(; exeivxo,

ouxo) xai ev xoit; eTieai Tipoxepac;
yj OXiouvxd xe xai Eixuwva xaxe^ie^ev.

exaXoovxo Se «tio ’Opve(OQ xoo ^Epe^O-ecoQ- xoO Se ’Opveo3^ -^v xo6xou Ilexeax;, 6

xou Se MeveaO-eaq, oq ’AYoc|j.eixvovt piexot ^AQ-yjvaiwv xyjv ITptdjiou

dp
5
(yjv. «Tcd [lev S:^ xo6xou xd ovojxa e^svexo x^j xd>iet, ’ApY£Toi Se uaxepov

10 xouxcov ’0pvedx«(; dveaxyjaav’ dcvaaxdvxec; Se auvoixoi Y^ldyactv ’ApY£(oi<;. eaxt Se

ev xaic; ’0pveaTt; ’ApxejJ.tSdc; xe lepov xai ^davov dpO-dv xai exepoQ vaot; O-eoTg Tcdaiv

ev xoiv(p dveijievoc;. xd Se eiiexeiva ’0pved)v v] xe Sixowvia xai yj ^Xiaaia eaxiv.

6. ’Ep^ojxevoi(; Se e$ ’'ApYoot; iq xt^v ’E'iaSaoplav eaxiv oixoSdpiyj|jLa 7

ev Se^t^ 7rapa|jLlSt [idXiaxa eixaafievov, e^et Se damSac oy^^jxa ’ApYoXixd(;

16 eTceipYaajievaQ. evxaoO-a Ilpolxcp Ttepl x^q dpyyjc TipSq ’Axp(aiov jxdyyj

Yivexai, xai 'xeXo^ piev laov X(p d^wv» aojxpyjval cpaai, xai dx’ aoxoo

StalXa^dg uaxepov, o)(; ooSexepot PePa(a)c; xpaxeTv eSovavxo* aupipdXXeiv Se

acpdq Xe^Quaiv damai xpwxov xdxe xai aoxooc; xai xo axpdxeo|xa wTrXiap-e-

vooc;. xoiQ Se Tueaoiiatv dcp’ exaxepwv, 'xoXixat ^dp xai aoYYeveT(; -^aav,

20 eicoii^B-yj xaux^j p^pia ev xoivtp. 7. Ilpoiouat Se evxeiidev xai exxpaTieiaiv iq 8

Se^idv TlpovO-dt; eaxtv epeiTaa. dveaxyjaav Se xai TtpovO-loui; ^Ap^eTot, auvolxout;

TcpoaXapeiv xai xo ’'ApYO(; e-xao^-^aat d-eli^aavxet;, TlpovO-a Se -^'pcoa, dcp’ oo

x-^ TcdXet xd dvop.a e^evexo, TralSa ^'Apyoo xoO Aid^ eivai Xe^eoai. xd Se xeivo^,

Sch Lab Pc, layyjxsv edd. rell. codd., in R
V expunct. 3. i;; om. Va. — xoaauxa iop-

vsaq Vb, iq sipvsdq La. 4. xwv iXX. M.

— arpaxidv codd. edd. ante C, axpazsiav

ex emend. Sylb. cett. edd. 6. pyjprjv Pa.

— Izsixo Pcd Ag Va M Lb R, in hoc v

super i. 6. ouxo); Pc. — iv om. Va. —
xpoxspa M Va. — xaxaXi^ai M Pacd Ag
Lb R, in hoc s super secundo cc et ai,

xaxsXs^s La Vab edd., xaxiXs^sv B Sch.

7. dpvsatq Pa M. — irsxsu)? M. 10. dva-

oxdvxaq Pc. 11. xs om. La. 12. sv xoiv(p R
Pa SW D Sch, ut solet Paus., iq xoivdv edd.

ante SWPcd AgVabLab Mo, marg. R et Pa.

— 6 X£ yj X£ La, 13. S’ i^ edd. ante B,

0£ cett. edd. La Va Pa R, 16. ixeip^a-

a|t£vac coni. S, probat B, recepp. SW D Sch,

doTTioac, ay^\iry. ’ApYoXixd; ('ApxoXixdq Ag)

Pausanias I.

dTusipYctap-svat; edd. cett. codd., quod inter-

pretatur Sylb. xaxd oyjj\La ’ApYoXixdv dTcsipy.

— pdyrjg La. 16. yqv£xai Ag. 17. SiaXXct-

Xdq Ag. — odSs sxspoi Va. — aup.p«XXetv

edd. ante C codd., aup-PaXetv cett. edd.

18, doTctai Xrcoo3i La, danai abest a M, —
xdxs xpdixov edd. ante B Vb La, Tupuixov

xdx£ cett. edd. Pacd Ag Lb Va M R, litteris

a et P ordo invertitur in R. — czuxot;

(juTcXiapevoi? edd. ante C codd., czuxou(;

— — (jjxXiaixsvoui; edd. rell. ex emend.

Sylb. 19. if' £X. xoXXot X£ /(d.p Ag.

20. £iuoiy]a£ Pcd.Ag M Mo Lb R, in hoc h-yj

super a£, ixoiyj&yj cett. codd. edd, —
xcctix/jv Ag. — xpoiov S£ Vb. — iv S£^t^ La.

21. pro dviaxYjaav AgPcd i^vdyxaaav. — xipuv-

^•slovq La. — auvxipuvB-toui; La. 23. Xi]fouaiv

AgPd Vb Mo SW, Xi^ousi cett. edd. PapVa

29
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0 ^yj |xdvov Ttt)v £p£»TOcov IsiTcetat, KuxXwxojv jiev eaxiv Ip^ov, TtexoiriToci ok

apY^'^ /wiO-wv, |X£Y2^oq eyojv sxaaxoq ki^oQ (jk «tc’ aaxojv |xv]d’ av apyr^v

xivYjO"^vat xdv jxtxpdxaxov 6xd SIsuyouq rjixidvcov. de evvjp|xoaxai TcdXat,

9 «x; [xdXtaxa auxtdv exaaxov dpjxoviav xoIq pieYdXoK; elvai. 8. Kaxapdvxcov

de (OQ im O-dXaaaav, evxauQ-a o». 0-dXa|xot xu)v IIpoix&u O-UYaxepwv eiaiv. 5

eTcaveXO-dvxcov d’ ec x'/]v Xecocpdpov, iiv. Midetav ec; dptaxepdv r^z\c,. PaaiXeuaai

de cpaaiv ’HXexxp6cova ev xtq Mideia xdv Tiaxepa ’AXx|xyjv*/jQ. ex’ ejxou de

LO Mtde(a(; xXr^v xd edacpoc; aXko oddev eXeixexo. 9. Kaxct de xt^v eq ’Ex(daupov

euB-eldv eaxt xcdixv] A^^aaa, vaoQ de 'AO-rivdc; ev adxTfj xai ^davov oudev xt

didcpopov yj xd ev dxpoxdXei xtJ Aapiayj. eaxi de dpoc; 6xep xyjc; Ayjaarjc; xd lo

’ApayvaIov, xdXai de llaxoaeXdxcov exi ’lvdyou xd dvoixa ei^T^cpei. Po)|xoi de

elatv ev adxcp AiO!; xe xai "Hpac* de'^aav d(xppoo acpiaiv evxaoO-a 0-6ot>ai.

XXVI. Kaxd de XTjV A-^aaav eyexai xr^Q ’ApY£''a(; f| ’Exidaupitt)v xpiv

de yj xax* adxT|V Y^vea&at xr^v xdXiv, exi xd lepdv dcpi$*(i xou ’AaxXrjXtoi>.

2. xauxr^v x*/]v ycdpav odx oida otxiveQ xpdxepov ipxr^aav xpiv ’Exidaupov eXO-eiv is

e^ auxyjv od |XTjV odde xodc; ctxoYovooc; 'Exidadpoi» xaO-ea^ai xapd xd)v exryoDplcov

eduvd|xTjV. xeXeuxaiov de xpiv y) xapaY£veai>ai Aiopieag eg IleXoxdvvyjaov,

paaiXedaai cpaat Iltxupea ’'kovo(; dxoY^vov xou 5o60-ou. xoiixov xapadouvai

2 XeYooatv dp.ayei xr^v y^v Ayjicpdvx*^] xai ’ApY£''otc;. xai d [xev ec; ’A0-)^vac; djxou

Lab R. 1. drj codci. edd. ante SW, Sch, ds e

coni. S SW D. — iXsiXcTai La. — Schneider.

coni, xsxoiyjxai ds dx’ adxuiv dp'(^v XtB-cov

^sYs^o;; 'dyovxoi sxdoxou Xi&ou (ooxs jiT^d’ dv

dpyj^v. 2. td; adxuiv sine praepositione

Kays. 1. 1. 509, cf. II 21,6. Herod. VI 27.

3. uxd Csd^vuv La. — hd^ia edd. ante D

codd., Xt'9ia D Sch Va. — svy]pu.oot>ai Va,

svstpjjLOOxai Vb. — pro xdXai C coni. xoXXd.

4 . pro sxaaxov Sylb. scribendum putat

sxdcjxou aut exdoxio, vel slvai pro eyeiv, F

coni, sxaaxov s; dpnovtav, sed apte Boettiger.

confert IX 38,2 xdv ds czvojxdxto xcdv Xi&ojv

(paoiv dp|JLovi'av xftvxi slvai xtj) oi’xodo|xyj|JLaxi.

6. sxavsXb-tov coni. Herw., at cf. VIII 20,1

;

III 20,2. 21,5. VIII 13.4 . 28,1. — ds s;

VaSWDSch, d’ s; AgVbPadMoR, ic;

om. Pc. — jiyjdsiov Pc et constanter .Ag

Pad Vab Lab R, jirjdsiav et pirjdsia M Mo,

Midstav SBSW, Midsiav cett. edd. 7.

T^Xsxxpudiva Ag, T^Xsxxpudvo Pc, >;Xsxxpdova

Va M^Lab Pad. 8. oKko oudsv om. La. — I

sXXsixsxo AgPc. — s; LbPcom., in R sup.

lin. — s; rivdapov La. 9. laxyj Ag Pd. —
Xdaaa, fj super d, Vb. 10. Aapioy) edd. inde a

B, Aaphaifi edd. rell. Ag Vab Pcd M Lab

R. 11. XaxuasXaxiov suspect., aaxug sXaxdiv

\^b R La Mo Pa, Pa Mo R in marg. aXX.

aaxuasXccxtov, aaxuasXa'xr|V Lb, aaxuc £^«x-

xcov Pc, aaxu; sXaxtov Vn/ Taozhvov CTaas-

Xivov) Hesych., Atxo; (sive oTxu;) sXaxcov

Valck., 'ToasXaxujv Leak. Peloponnesiaca

270, cf. Curt. Pel. II 573 n. 37. Burs.

Geogr. II 72 n. 12. xai ds^aav vult Cor.

— d|xPpov La Pa. — B^douai C D Sch M Pc,

Ououaiv cett.

13. X^aav La. 14. xax’ adx^v Sch,

xaxa xadxr|V cett. *^dd. codd. — acpt^si

D, ut semper, contra codices. 15. sxi-

dadpou Pcd Ag Lb R, ov super ou R. 16.

xdOsaOai M Mo. 17. T^duvajiYjv Vb. — xsXo-

xdvr^aov Ag Vb. 18. paocXsa Va, cpaai

PaoiXsuaai R, literis a et P ordo vulg.

I restit. — iovo(; La. 19. diupdvxirj Lb. —
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tok xoXtta.^ «cp,xri,.svo^ evt«ii9« ci!x-/)ae, AY<pdvtrj, 8s k«1 'Apyaoe ’Ext-
S«.p.av sa,ov. fcayb»,a«v Si o5xo= x&v ax<«v ’Ap,ai«.v T„xevo. x.X=oxVi-
a«vxox, Arit^pdvxv,, ,xiv x«l Tp^i^i xax’ t«.v Tr,xsvo. xaScov, 6 Si
aov aoxol, axpaxo, A^dvxr, xai 'Tpv>,»oT xXsov ^ K.Ja<p xai xol, «SeUoT,

'T" n-f AvHXs., n^oxo, x«xd Si ’ApTs(«.v Sd$av xai xd fx, xd, ,STdX„, >Hofa,
rjv ExcS«.p,p x«x-;ip "Aproc 6 A.d,. ’ExtS«6p.. Si ’AxdU«.v. -ExISa.pov
.«tS« xpoaxo.o5.v. 4. ’AaxX,x.oo Si bpdv ,dW aW x^ ixi Xd^o. 3
aojxpepvixe xot<pSe. «Xe^Sav ’Ex.S«upio( ^aatv iXftetv i, naXoxdvvv,aov xpd-

10 cpaacv p.sv axi »a? x^? epTV xaxdaxoxov xXvj»ou4 x&v avoixo6vx<«v
x«i ei xo xoXo [xdxiixov a!rj xAv dv&p<ox(«v. 9jv ^«p S^l $Xapa4 xoXaa-
x<oxaxo4 mv xoxa, xai ixiAv ixdaxoxa af oS^ x6xoi xoa^ xapxoS^ i'cpapa xai
rt^ aovs x-,jv Xaiav. dxe Si xapa^evaxo a« naXoxdvvvjaov, ai^xaxo Vj ftpvdxrip 4
«oxip, XaXTjdoia i'xi xSv xaxapa 6'xi a$ 'AxdXXovo? ai^^v av Y«axpi. <Sc Si

15 XV XI,, n 'ExiSaupicov i'xaxav, axxi»rjot xSv xaiSa xo S'po« xoOxo S SX
.x»eov ovo,xd{;ooatv aip’ Vjjx&v, x,,vixa5x« Si axaXaixo Mipxtov. axxa.piavq, Si

eSiSoo ,xav oi ifdXa ^ia x«.v xapi xo Spo4 xoipiaivopiaviov «iTa.v, acpoXaaaa Si d
xoiov 0 xoo aixoXioo (ppoopo'4 . ’Apao»dva, Sa, Svo,xa

t«P xy xotp.a'vi xooxo 5
rjv, «,? xov apiVv ou^ xSpiaxav 6,xoXotoovx« x«,v aqS,v xai d xdov dW «xa-

20 axaxat x^? xoip,,?, o3x<« xov ’Apaa&dvav aa xdv ipaotv diptxvala&at SiTjx^oaoK;
eopovxa Sa axifto,x^aa, xdv xaTSa dvaXaaftai, x«i J>4 a^i. XT-axo, daxpaxdjv’
xiSav axXap.<l>aoav axo xo5 xaiSd?, vop.iaavxa Si aivat Mdv xt, (Soxap ^v,

Ayjtcpovx^ usque ad wxyjas om. M, in R ad
marg. os om. La. — ’Exioa6

|

3iov edd
ante C Vab Vn M Lab Pa R, ’E7uig«upc«v’

cett. edd. Pcd Ag, inBaupiav Fa, iri^aupov
Mo, ’EziBaupiwv Th. Brause (Progr. v.

Freiberg. 1859 p. 7) malit. 4. auv aox^
M. 5. xai sTciSaupo? Lb. 6. vy^kTov
Ag Pd. 7. 9jv U sxiB. Vb. 8

. jiaW
sivai tspdv M. 11. ^ om. La. 12. i^cpsps

Va. 13. Kopwvlc; ins. post sitcsto Krueger.
J. f. Ph. LXXXIII 485, at v. Schubart.
1. 1. LXXXIX 40. 14. [xsXrjS^uta Pc. — lxi

pm. Pd. 15. x^ ante ’Etci§. om. Pd.
To)v Pc pro xov. — pro ^ Pd. 16.
Tix&siov edd. ante B Vb Vn Pa M Lab R,*

Ti'x&mv cett. edd. Pcd Ag Va Fa, cf. cap.
27,7. — Mtipxiov scripsi cum edd. ante
0, .Mup-pov, quod sehsu caret, D Sch codd.,

I

mBiov Pc. 17. lisv om. Va. - xoiv ante
Tcoi|iaivojj.svtov eieci cum SW D Va La Pa, est
in cett. edd. AgPcd VbRMo, [xdivj Sch.— X0HJ.£V0jX£vajv Vab, iraivo|xsv(Dv Lb, icoi-

}i£va)v Pc. ~ xai icpuXaaos Ss Vb. — Bs
om. La. 18. aixdXou edd. ante C, Smin.
Va La marg. R, acicdbXou Vb, aixcoXou M R
Ag Pcd Lb, akolioo cett. edd. e coni. K.— dpsazdvaQ et mox dpeaxdvav Va. —
XOOXO X(j> xoqisvi Va. — "codxc^j, o super (p,

R. 19. ig pro o)Q Vb. 20. dpsaOdvyj La.— £? Tcajxcpaaiv id., sTcdv cpaaiv M Lb R, in
R c; super tc. 21. supdvxi Ag, eupojv xaSe

7~, ante B, SW D Pa Vb
La, ipvsxo B Sch M Pcd Ag Fa Vn Va Lb,
in Pd iysvexo fuisse videtur, sed correct..
in R est iysvsxo corr. ex ijivsxo. 22. l^siv

Porsonus. ixXdcj^aaav Va, exXdtxcj^avxav,

29*
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(XTioTpaTrsaQ-ai. 6 aurlxa im yrjv xal 9-dXaaaav Trdaav

dXka 6%6aa pouXotto supfaxsiv em xoic; xdjivouai xa\ oxt ctviaxyjat xeO-vewxaq.

6 5. Ae^exat Be xal oXKoq ex’ aaxqj Xo^oq, Kopcovl^a x6ouaav ’AaxX7jxt6v "'loyjSi

X(}> ’EXdxot> xal xv^v |j.£v dxodaveiv 6x6 ’Apxe[xiBo(; d|xuvo(xevYj(;

x^<; ec; x6v ’AxdXXo)va uppeax;, eSyj[x|ievY|c; 6e x^q xupdQ dpxdaai Xe-(£xai 6

7 xov xdl6a 'Epp.^c; dx6 x-^c; cpXofdt;. 6. '0 6e xplxoQ xwv Xd^cov -^'xtaxa, £|xol

6oxeIv, dXTjO-yjc; eaxiv, ^ApaivdvjQ xoiVjaac; eivat x^q Aeoxlxxou xai6a ’AaxX7]xtdv.

’AxoXXocpdvet Y«p “ct}) ’Apxd6i eXddvxi ec; AeXcpouc; xal epo|j.ev(f3 xov deov el

fevoixo e$ ’Apaivo'yj(; ’AaxXvjxt6c; xal Meaayjvloi^ xoXlxvjc; eiVj, e^^pYjaev yj IluO-la,

tt) jie^a ppoxoTc; pXaaxwv ’AaxXyjxie xdaiv, lo

8v ^Xeprjic; extxxev e|xol cpiXdxyjxt inyeloa

ijxepdeaaa Kopoovlc; evl xpava^ ’Ext^a6p(p.

ooxoc; 6 ^pyjapLOc; 6yjXoT jxdXiaxa o6x dvxa ’AaxXvjxi6v ’Apatvdyjc;, dXXd 'Ha(o6ov

yj
xo)v xtva epixexotyjxdxoov ec; xd 'HaidBou xd exyj auvO-evxa ec; xy^v Meaoyjvlwv

8 ydpiv. 7. [xapxopet 6e (xot xal xd6e ev ’Exi^a6p(p xov deov "(sveaO-af xd Yclp 15

’AaxXy]xieTa euplaxco (dvxa) xd extcpaveaxaxa e^ ’ExtBa6poo. xouxo [xev if«p

’Ad'yjvaIoi x^c; xeXex^Q Xepvxe^ 'AaxXyjxup jxexadoOvat x-^v yj|xepav xaoxyjv

’Ext6a6pta dvop-dS^ooat, xal deov dx’ exelvoo cpaalv ’AaxXyjxidv acpiat vojxtaO-^vai*

xooxo de ’Apylac; 6 'Apiaxalypiou x6 aopipdv axdajxa Q-yjpeoovxl oi xepl xov

9 nivdaaov lad-elc; ev xtJ ’Exidaop(a xov O-eov exyj^d^exo ec; Hep^aji-ov. dxo de 20

xou Il£pYap.yjvtt)v Spiupvalotc; Y^fovev ecp’ yj{i.d)v ’AaxXyjxieiov x6 exi daXdaaio.

0 super vt, La. 1. Tj^f^stXXaxo Vb,

Xexo M, YpcetXsTo La Pa R, in hoc X super

X. 2. dxi dvtaxYjcji in marg. R. 3. dXXtoc;

Pc. — ix’ auxd Va M. — topi Vb, lapt

M R. 4. iXctxxou M Vb La Pa R. 6. dpxct-

oac; Ag. 6. ipp.^v La, spp-^v Pa. 8. iX&dvxi

Iq, A. B SW Ped Ag, s; A. eXS-. cett. edd.

M Vab La R, Iq d6sX<pou; iX9-. Lb. — ipto-

jjLsvtp Vb Ag Pc, in Vb o super to. 9.

daxXrjxwv La. — |X£c3y]vtoi(; Pc. — slvai

pro slVj Va Lb R, in hoc correct. 10. Ppo)-

xoic; La. — pXaoxuiv Vb R. 11. cpXspu;

Vab, (oXspt; Lb Pa, cpXspyjc; Pcd Ag Vn M
Lb R, in hoc l super r];. — Ixsxsv Vb La

Pa R. — edd. ante Smai. codd., ijxol

cett. edd. e coni. Cor. 12. i|j.ep(i)£aaa, o

super O), Vb, tp£po£aa Va Pa La M Vt. —

I xpovl? Va. — xpavaal Lb. — xopa> £xi-

Baupcf) (sic) M, ivt xpava^ in marg. Mo R,

in La Pa xpavaf^ repetitur post ixiBauptj)

14. xu)v sup. lin. R. — ouvOixa Va.

16. x6^£, §£ expunct., R. — £i ixiBaupt})

xov O£ojc; La. 10. ’Ac3xXrjX£ia A X K F Ag

Pa R Vab Lab Mo, doxXvjxia Pcd M, in hoc

£i super i
,

’AoxXyjX£ra C S
,

’Ac3xXy]xt£ia

SW, ’AaxXy]xi£tc' B D Sch. — dvxa inserui.

18. dvojidCouaiv Pd Ag Vb. — acpiai om.

La. 19. dpysiaq Vb, £ expunct. — ox£pjxa

Pd. 20. xtvdapaov Vab, xtvdapov, a super p,

R M La Pa. — iaaO£tc; Vab La R. — sx£-

7dpxo La. 21. a|xupatoic; M,^ correct. in

marg. — daxXr]X£tov Va Ag Pcd, daxXrj-

X£iov Vb Lab R Pa edd., vide lin.. 16;

paullo inferius ’AaxXrjX£iov A X K F C S Vab
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i6 £v Ba>.dYpai<^ Kupyjvafwv, eattv ’AaxXyj'Ki6(; xaXo6|X£voc; 'laipdq,

’ETO^a6pou xai ouxo<;. ex Ss to5 xapa Kup7jvaiot<; xd sv xi^ Kpyjxwv

saxtv ’AaxX7]xt£iov. didcpopov §£ Kupyjvafoti; xoadv^E £(; ’Exidaopiou(; £ax(v, oxi

al-^a^ 01 KopyjvaToi Q-uouatv, ’Exidaop(oi(; ou xa9’£ax7jxdxoQ. 3£dv di ’AaxXrjXtdv 10

5 voiiiaO-ivxa £? XP°^^ Xapdvxa xyjv cpr^jxvjv x£X{Jiy]p(ot(; xal

aXXot(; Eupfaxo) xal 'Op-i^pou jj.apxop£i p-ot xd x£pl Ma'/dovog 6xd *Afa|X£povo<;

£lpYj[X£Va

TaXO-upi’ dxxi xd^^taxa Ma^dova d£5po xdXeaaov

cptt)x’ ’AaxXYjxtou uldv,

10 o)(; dv £i Xi^oi 3’£oo xaida dvO-poixov.

XXVII. Td di i£pdv dXaot; xou ’AoxXyjxtou x£pt£^ooatv dpot xavxa^dS'£v*

oddi dxoO-vT^axoooiv (dvQ-pcoxoi) oddi xlxxoooiv al acpiatv ivxdq xo6

X£pipdXoo, xadd xal ixl Ai^Xcp xt§ vT^acp [xdv adxdv vdpiov]. xd di O-udixEva,

T^v X£ xtg *Exidaopla)v auxdbv y[v X£ ^£voq d ddwv §, - xaxavaXlaxouatv ivxd^

15 xo)v dpo)v. xd di adxd Y^vdpL£vov oida xal iv Tixdvijj. 2. xou di ’AaxXyjxio6 2

xd dYaX[xa {j.£Y£9’£i (xiv xo6 ’A0-7^vyjoiv ’OXu(j.xIou Aid(; dxod£l, x£Xol7jxai

di iXicpavxo^ xal )(puao5* |i.v]v6£i di £xlYpa|A{xa xdv £ipYaap.£vov £lvai 0pa-

au[ii^dyjv ’AptYv(oxou Ildptov. xdQ-yjxat di ixl B-pdvoo paxxyjplav xpaxwv, x:^v
,

c

di ixipav xwv ^Sipwv 6xip X£cpaX^^ iyei xou dpdxovxoQ, xal ol xal x6o)v

20 xapaxaxax£ljX£voQ x£Xolrjxat. X(p dpdvcp di Yjpwcov £X£ipYaajX£va ’ApYelo)v

iaxlv ipYa, B£XX£pocpdvxou xd xt^v Xl|xatpav xal ri£pa£d^ dcp£Xd)v x"^v

.M£do6cYjQ x£cpaXT^v. xoO vaou di iaxt xipav ivQ-a ol Ixixai xou d£ou xa3’£0

dlouaiv. 3. oixTjjxa di x£ptcp£pi(; XlO-ou >i£Uxou, xaXoup.£vov 0dXo(;, (pxoddpiyjxat 3

xXvjalov, 0’ia(; a^tov. iv di auxcp Elaualou Yp4^>ccvxog piXyj (xiv xal xd^ov

Pacd Ag Lab. 1. 6 d’ iv, cf. Goldhag. Z. f. A.

1846 p. 201. — di Ag. — BaXava^pat;

edd. ante S VbLaPa, BaXctKpaK; cett. edd.

Va M Pcd Ag Lb R, av sup. Xa R, in Va

corr. ex paXavctYpau;, Pava^pai? M sec. SW,

BaXaxpai; Meinek. ad Steph. Byz. p. 244.

2. xupyjvaioK;, o)v super ok;, et mox XsPovrj,

yj super o, Vb. — p.yjxuvaioK; La. 3. dia-

(pdpou, ov super ou, Pa. — toaodvds Vb Pa R,

xoadvds usque ad ’Exidaupioii; om. M Mo R,

in Mo R addit, ad marg. 4. xaS^scsnrjxd;?

Sch praef. 5. pyjp.Yjv Va. 6. om. Pc.

8. xakd-i^i Vab La R Pa, TczXdpi A. — dxi

Vb La Pd. — dsuo Pd. — xctXsaov Vb Pa R

Ag La M. 10. x«rda D Sch Vb Lb, xald’ cett.

11. dpyj Va Amas. 12, S-vrjoxouaiv

Pd. — (dvS^pcDXot) Wieseler. ins., cf. § 6.

— oddi xtxxoucjiv om. Ag. 18. xaxcc pro

xa9-d coni. Sylb. — x^ om. Va. — xdv

adxdv vdpov dei. Kayser. J. f. Ph. LXX
422, xa9'd xd adxd vojitCouoi? Sch cl.

II 30,4. 14. S^dtov ^v Vb. 16. Y’-vopsvov

Vb D Sch, ^fqvdpvov cett. codd. edd. 18.

xaptou Va. — PaxxTjpta La. 19. ixl xs-

ceaX-^? LaR, in hoc uxip sup. lin., uxip

cett., in Pa ad marg. ixl. — xal ante

xdo)v om. edd. ante B Vab M La, est in

cett. edd. Pcd Ag Lb R, in hoc expunct.

20. X(j) di 9-pdv({) S M. — di rjpobtov om. Va.

21. ioxiv dp-). Ip^a Va. — ysijtaipav A Vb

Lb Pad Mo R, yetppav La. — x^<; pd. La.

22. oixixai Va. 28. xa&rjpvov, ad marg.
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saxiv dcp£[xo)c; ’'Epco<;, Xupav dvx’ autwv dpdixsvoc cp£p£t.

£vra59-a xal MiO-yj, ITaoaioo xai touto epyo\/, ua^dvTjc; cpidcXr^c TrivoDaa*

^£ xdv £v fid^T^v T£ odXou xal aur/jQ 'pvaixoc; xpdawTiov. ar^Xai

^£ £iaxYjX£aav £vxd<; xou 7i£ptpoVju, xd |j.£v dp^aiov xai tcXeovec;, £Tt’ £p.oo §£

£^ ^lOiTuai. xa6xaic £*(Y£lfpapL|X£va xal dvdpdjv xal "(uvaixwv £axiv 6vo'[iaxa 5

dx£a9-£vxcov 6xd xou ’AaxXr^Tciou, 7ipoa£Xi di xal voV/jixa d xt Ixaaxot; £vdaT|a£,

4 xal oxcoq idd'/]* X'fl
Ao^pldi. 4. Xo3pl<; di dxd xwv aXXojv

iaxlv dp^ala axyjX‘/j, Ixxooc; di 'IxxdXaxov dvad£ivai x(p O'£o) cp“/jatv dxoai.

xauxT^Q xyjc axrjXTjf; X(p £xr(pd|j.ixaxi 6|xoXoYoOvxa Xifouatv ’Aptxi£i«;, cwc; x£d-v£mxa

'IxxdXuxov £x xo)v 0Y|a£(O(; dpd)v dv£axT|a£v ’AaxX‘/jxio'(;- 6 di w<; au&iQ iplto, lo

odx Yj^loo v£|X£iv X(p xaxpl auYY^^ojixYjv, dXXd ux£ptdd)v xd<; d£^a£»(; £q ’IxaXlav

£p'/£xai xapd xoix; ’Aptxt£iQ, xal £paa(X£ua£ X£ adxdO-t xal dv^x£ XTjj ‘Apxijitdt

x£|i£vo(;, ivB-a df^pi ifxou |iovo|ia)(la(; dO-Xa -^v l£pda^ai x^ 0'£(» xdv vixwvxa.

6 di d^cov £X£od-£ptov ptiv xpo£X£ixo odd£vi, olxixat^ di dxodpdat xod^ d£axdxa(;.

5 5. ’Exidauploi(; di ioxt diaxpov iv X(p i£p(p, |xd).iaxa £|iol doxeiv 0-iac; d^iov 15

xd |iiv -(dp Tcopialwv xoXu drj xi 6x£p^px£ xd)v xavxayou X(p xdap.(p, jX£YiO-£i

di ’Apxddcov xd iv M£-(d>.TQ T^oXer dp|xovla(; di xal xdXXouQ £v£xa dpytxixxcov

xoTo^ £(; djxiXXav rioXuxX£lx(p ^^votx’ dv dqtdyp£03;; rioX6xX£txoQ fdp xal (xd)

S-iaxpov xoOxo xal olxrjjxa xd x£picp£pi(; d xoiVjaac; -^v. 6. 'Evxdc; di xou

xaXouiievov, R. 3. d’dv =v edd. ante C Vb,

di xai iv Va, dv iv La et per corr. ex di

dv iv Pa, di xdv iv cett. edd. Pcd Ag M Lb

(iv om. Pd M Lb), di xdv di xdv ex-

punct. et dv iv sup. lin., R. — om. Vb.

— di auxoTi; Pd, — ax^vai M. 4. di

om. M Va La Pa, in hoc addit, in marg.

— iaxT^xsoav M La Pd. — xXiov, i; iir’

ip.oy Lb R, in hoc ic expunct. — xXsiovs;

Va La, xXiov Pc. — di om. Va Pa, in hoc

est ad marg. 5. ixXeixxai pro Xoi~ai

Vb. — Xoizdsi La. — i^fife^pap^iivai Vb Lab

Pacd Mo R, m Pa R i expunct., pfpapjiivai
|

M. 6. dxYjo&ivxoy La, dxouai^ivxojv Lb.

— xai voarjiLa cptovifj om. Pd. 7. Ifz^pcc-

Tzzai axy^Xr] om. M Mo. 8. dpyaTa La. —
txxou et etxdva coni. Palmer., etxdoi Panofka,

lacunam ante stxoai statuit Franz. Jahrbb.

f. wiss. Krit. 1841, 219, Sicbelis. kr/.ooi e

mala interpretatione litterae x = xai ortum

putans scribit xai xauxYj; Z. f. A,

1841, 510, Kays. Rh. M. V )>67 pro slxoai

malit dvsaxrjxdxa, „nondum inventa est

medela huius loci‘‘ Sch praef. 9. dpxist^

A M Va Lb R, in hoc i sup. lin. 10. dpvwv

Va. 12. xpd; edd. ante B Vab La Pa M Mo,

xapd cett. edd. Pcd Ag Lb. 13. dypi;

edd. ante S Va Lb, dypi cett. edd. M
Ag Pacd Vb La. — d&Xa A X K F Vb Ag

Pacd Lab, dO^Xov cett. edd. VaMo, cf.

V 8,1. VII 27,4. III 3,10. VIII 4,10. Thuc.

VI 5. Isae. VII 40. Bernhardy Wiss.

Synt. 64. — x^v xai codd. A X K F, om.

xai cett. eddj — xdv vixtovxa X(d

kpij) om. Pd. 14. TTpoaixeixo edd. ante S,

i

Ag Pcd R Va M Lab, i:t£xsixo Vb, -poi-

x£'.xo cett. edd. ex emend. Sylb. — txi-

xai? di <ZTC. xa; (ou super d) os3tc. Vb.

— dTCodpwoi La. 15. d’ Ag Pc. — doxst

La. 16. uTisprjpxs Sch, coni. B, voluit

D praef. XXV, izzprjpz et bicep^pz cett.

edd. codd,, cf. VIII 26,2. 33,2; idem

restituendum VIII 32,5. 17. di xai Sch,

di codd. edd. 18. d^idypso; R La Pa,

d^'.dyp£0);, supra lin. 0 , M Vb. — ][ivoixo

d^ioypsw; Va. — (xd) inserui. 19. xouxov



II 27,3-28,1. 451

dXoooQ votdc; zi eaxtv ’Api£[j.t^oc; xai ’H7ao'v'/jc; xal 'Acppo^ixr^c; ispov

xai 0£p.t§oc; xai axdBiov ola 'EXXvjai xct %oXkd )^(bp.a xai xpyjvTj X(p xe

opdcpcp xai xda|X(p X(p Xoixip O-eaq d^ia. 7. 'Oxdaa ’Avxcovivo(; dvv]p xvjq 6

auYxXVjxou pouX'^Q ecp’ */j}xd)v sxoiYjasv, saxi [xev ’AaxXyjxiou Xouxpdv, saxi §£

6 lepdv 0-£O)v ou(; ’E'3itSo)xa(; 6vo(xd2^ooaiv. STOiTjas xai Tyisioi vadv xai *A-

axXTjTiKp xai ’A'Ko'XXa)vi eroxXyjaiv Aiydtcxiok;. xai, rjv y«P xa\ou{i.£vy]

Koxooq, xaxappi)£vxo(; Bs oi xou opdcpoo ^iscpO-apxo Tcdaa dx£ x'^(;

7tXiv0'OU TtoiyjO-siaa, dvipxo^dp.yja£ xai xa6xT|V. ’E7a^aDpi(ov Bs oi TTspi xd ispov

jidXiaxa £xaXai'3ro)pouv, dxi jivjxs ai YtJvalxsc; £v axsTnjj acpiaiv Ixixxov xai yj

10 xsXsuxT^ xoiQ xdjxvouaiv uTraiO-pioq syivsxo. 6 ^£ xai xaiixa s-xavopdoupisvoc

xax£ax£udaaxo oixYjaiv svxaoO-a xai aTioO-avsiv dvQ^poSxcp xai X£X£iv ^ovaixi

daiov. 8. ’'OpYj ^£ saxiv airsp xd dXaoQ xd X£ TixO^iov xai sxspov dvop.a- 7

S^djxsvov Kovdpxtov, MaXsdxou Bs *Aizokkiavoc, ispdv £v auxip. xouxo |X£v ^
xd)v dp)(a(a)v* xd Bs dXka daa Tispi xd ispdv xou MaXsdxou xai iXoxpov xpyjvrjc;

16 ic, 0 xd ud(i)p auXXsYSxai aipiai xd £x xou O-sou, ’Avxo)vTvo(; xai xaiixa ^Eiri

daupioi^ sTuoivjas.

XXYIII. Apdxovxsc; ds oi Xomoi f xai sxspov ^avO-dxspov

p£x:ov xyjQ ^^pdac; ispoi p.£v xou ’AaxX7jTaou vop-iS^ovxai xai siaiv dvO-pcditoK;

yj|X£poi, xp£cp£t ds {JLOvYj acpd(; vj xd>v ’E7ridaup(a)v
Y"^*

”^0 supiaxo) xai

20 dXkaiQ ywpaiQ au|xp£pYjxd(;- Aip6*yj |X£v y^ |i-dv7] xpoxodsiXouc; xpscpst yspaaiouc;

^iTT^ysoDv oux sXdaaovaq, napd ds ’Ivdd)v (idvcov dXka X£ xojxiS^sxai xai dpvtO-sc; oi ^ix-

Vb. 2. oi edd. ante C La Vb Pa R, asteri-

scum postponunt X K, oT M Va, di Ag Pcd

Lb, ola cett. edd. e coni. Valcken. 3. d^ia

LaR. 4. hzrj psv Va. 5. ixiddvTai; La.

— 'Tjsic/. edd. ante S AgPad VabMLab
R, T‘(i£t'Y cett, edd. Pc. — daxkrjmou, oj

sup. vers., La. 6. /aXoujJi£vr](; M. 7.

xaiapusvToc; edd. ante C codd., xaTappusvxof;

edd. rell. M. — di£<p9-apxai Vab M La R.

8. 03 xai La. 10. TsXezr], u sup. £X, R.

— q£V£Xo La, £'fqv£Xo Pd R. 11. juvai^lv, ad

marg. — xi, Ag. 12. £i3iv edd. ante B Vt

Vab R Pa M Lab, iaxiv cetL edd. Pcd Ag.

— UTcd Vt R Lab Pa, ad marg. uxsp Pa La

R Vt. — Tix&iou edd. ante C codd., xixOtov

Pa Va, TixOeiov vel TixOiov scribendum esse

vidit F, Tix9-£iov C S, TixOiov cett. edd. —
x«i £ix£xpov ov. Vb. 13. jj.aX£C(oou Ag Pd.

— xooxoov JJ.SV Vab Lab R. 14. ’EX6xpou

xpijvYj edd. ante C Pcd R Vab !V1 Lab, eXu-

zpoo xpyjvYji; Ag Vt Pa (in Vb xpijvrjQ esse

videtur), IXuxpov xpijvrji; cett. edd. e coni,

Sylb. 15. ixioaupioi Lb Pd ,
ixiBaupio;, o

expunct et ol sup. lin., R. 16. i-zolrjosv B

SW Sch Vab Fa Ag Mo, £Troi'y]a£ edd. Pa Vn

RPc.

17. Xoixoi codd. edd., oivojTCot Schneider.,

-iC£Xioi Kays. Jb. f. Ph. LXX 433, oi X£

Xoixoi Weclewski de rebus Epidaur. p. 2

n. 10, XeuxoI coni. SW Zink., xoXioi Sch

Jb. f. Ph. LXXXIX 46. 18. pkovx£^ ypoa<;

Pacd Ag Lab Vb R Mo (ypoav Pa) edd. ante

SW, p£Xov ZYjQ ypoa<; Va cett. edd., X'^^

yp6a<; vel x^ ypda voluit Schneider., „pro

ypdot; 1. xa.palai; vel zapo6a.Q .\el. N. A.

VIII 12“ Hemsterh. MS. 20. £v dXXai^ Va

SW D, £v om. cett. codd. edd. 21. dixvj-

y£0)v Lab R. — vop.t'C£xai La. — 4»ixaxoi
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xaxoi Touq 0'fstQ fjl ’Ex'^a6pt0i xooc; sq -jtXsov xT|yojv xa»

tptdxovxa xpoyjXovxa<;, olot xapd X£ ’Iv^oIc; xpscpovxat xal ev Aip6*(j, aXXo

2 XI '(i'>0Q cpaaiv sivat xai ou §pdxovxa(;. 2. ’Ec §£ x6 6pO(; dvtoijat x6 Kdpucpov

laxt xa^>’ d^dv axpsTix^^c; xaXoo|i£vr|(; iXaia^ cpoxdv, aixiou [xou] 7C£piaYaYdvxo(;

T'Q y£tpi 'HpaxXdouc; £q xouxo xd ay^|j.a. £i Ik xai ’Aaiva(oi<; xoi<; £v x-^ 5

’Ap7o‘/.(dt £6'yjx£v dpov xoOxov, odx av £*((«'(£ £1^£(T|V, £'X£i |iT|d£ ixEpojO'» ctva-

axdxou '(avo\Li'yq<i ywpa^; xd aacpig £X» oldv X£ xwv dpcov £^£up£iv. £Xi d£ x*^

dxpa xou opou:; Kopo^faia^ £axiv i£pdv ’Apx£[it^O(;, ou xai T£X£ai).Xa £7Toiyjaaxo

3 £v aajjiaxi (ivt^ixyjv. KaxioOat di £c xojv ’Exidaup[iov x-^v xdXtv ywpiov iaxi

7:£(puxo{a^ d7pi£Xaioi>^ iyov 'rpvyjO^iov di xaXouai xd ycopiov. 3. xd di iq lo

adxd, (o; ’E::ida6pto( X£ Xi^o^ai xai £ixdc iy£i, Ypa'^t«- K£iao(; xai oi Xoixoi

T*Aj|i£voo 7:aid£; iidXiaxa 'Jjd£aav Arj^^pdvxTjV Xox*i^aovx£;, £i diaXOaai xo^:; dx’

adxoO XTjV 'VpvT^dd) di>vrjd-£i£v. dcpixovxo odv £^ ’Exida'jpov K£p6vrj(; xai

OdXx'/;^' ’A'fpa(oj *(«P
v£a>xdxcp xd xoio6(i.£va odx rJp£ox£v. odxoi di axi^-

aavx£Q xd dp|jLa dxd xd X£iyo; xi^puxa dxoaxiXXouai xapd xr^v dd£>.cpyjv, £Xd-£iv 15

4 dr^0-£v £^ Xdyjo; adx';^ ^oold|i£voi. (o^ di dxT^xoua£ xaXouatv, £vxad3a oi

v£avioxoi xoXXd ji.iv Ar^icpdvxoo xaxrjYOpojv, xoXXd di adxrjV ix£X£Oov £X£ivyjv

Vb Pa
,

cj^ilhctxot M. 1. ot ’Exida6pioi

Kays. 1. 1. in suspicionem vocat. — IJ^s^d-

Xou; VaM, ou(; supr. lin. et lacuna inter

lis^dX et £C Va, edd. inde a S, Ms^a-

Xctdva; cett. edd. La Pa Vb, Pc,

i^^
faXavct^ Fa R Pd Vn Lb,

i super av R, ex {isYaT.ou; |X£>.ava; con-

flatum esse videtur, |JL£Ya>.dvou;, o sup. 00 ,

Ag. — £xl TcXiov edd. ante S, R ad marg.

Vt Pa, £X'.xX£(t)y, 0 super o>, Vb, s; xXeov cett.

edd. Pcd Ag R, Pa in marg., i; £X'.xX£ov

Va La, Tou; |i.£'(dXo’j; xol»; zKiov coni.

Schneider. 2. xpoi^xovxai Vb. 3. xoi

pro V. Pd. — <pa|ji£v Ag. — lou opou;

edd. ante S, Pa M La, xd dpo; cett. edd.

Pcd Ag Vab Lb. -- i; (margo R et;) di

xoD opou; dviouat x^v xopucpyjv edd. ante

C La Pa, R ad marg., xd xopucpdv Vab

M Mo Lb Ag R Pcd ,
xd Kdputpov B SW D

Sch, xd Kopotpatov ex Stephano Byz. s.

h. V. coni. F, receperunt C S, i; di xd

dpo; dvtou3i xd xopucpaiov coni. Palmer.

MS. 4. xaB^oddv Vb La. — i^xp£xx^;

Sch, 3xp£xx^; cett. edd. — atxiov xou

PcdAgMLbR, in hoc corr. in aixtou,

aixtou xou cett. codd. edd., xou inclusi.

dx£ auxd coni. Frazer. — r^^jrjrAia Pcd

Ag M Va R, in hoc ou; super a. 6. oux

d^av 'ijoyfs edd. ante C R Vab Lb Mo Pd,

oux dv ijoyfz Pac Ag M La Exc. Pal.

Porson. — di post ixet, sed expunct., M.

7. r^; ytdpa; coni. F. 10. djpisXmct'

edd. ante B, SW D Vab M La, d]pi£Xat'ou;

B Sch Pacd Ag Vn Lb Fa R, in hoc a super

ou. — £x’ a^‘cf^ edd. ante F Vb, La Pa

R ad marg., i; ouxd cett. edd. Va Lab M
RPacd Exc. Pal. 11. K;i3d; X K F C,

Kiod; A Pacd R Ag Lab Vab M, Kst3o; cett.

i edd., corr. iam Sylb. 12. auxou edd.

j

ante C, dxdvxtov M Pacd R Ag Lab, dzdvzo)v

Va, axavr/ Vt, dx’ auxwv Vb, dx’ auxou

super dxcrnojv in R, cett. edd. 13. d’ ouv

Va. — xspuTj; Vb, xipvrj; Va. 14. ’ApYat<|)

Lb Pd Vn Sch, ut voluerunt Wesseling. ad

Diodor. XV 31 et Clinton. Fast. Hell. I p.

III not. i., etiam SW in Addendis p. 581,

'Aj^pato) cett. edd. codd., ’AY£Xd<[) coni.

Knaak., v. Pauly-Wissowa I 770 coli. Apoll.

II 8,6, quod nomen Meinekius recepit in

Scymn. Chium 633, ubi codex 'A^avov,

vid. comment. 15. uxd xou xar/ou; et r£pi

xrjv Vb, X£pt XTjv etiam R. 17. auxot
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ixavTjXSiv ’'ApYOQ, dXka x£ £7uaYl£XXd|X£voi xai avBpl doE)a£»v autYjv Ar|i-

cpdvToo Toc Tzdvxa dp.£ivovi xai dvdpwxwv 7iX£idv(ov xai dp^ovTi £d^at|j.ov£-

at£pac;. TpvvjO-w hk xoTq X£^9’£iatv dXYvjaaaa dx£^(§ou acpiat xt^v ibr^v, Arji-

cpdvxvjv p.£v a6xT{] x£ dvBpa ccp£axdv £ivat cpi^aaaa xai Tyj|i.£vq) ^sviad-at Yo^jJ-pp^v

6 ou [JL£[JL7rxdv, exehoic, di Tyjp.£voo xpoa7^x£iv acpaYsuaiv 6vop.d2^£a9’at \iaXkov t)

Tcaia». xai x^^v jxiv oudiv £Xi dTCoxpivdp.£voi ouXXap.pdvoc»a'v, dvaO'£vx£(; di £q 5

xd dpjj.a din^Xauvov A'/jifdvxYJ di dYY£^^£t xtq xo)v ’E7adaup(o)v ox; K£p6vyj(;

xai ^dXxyj<; aYovx£^ oiyoivxo dxoaaav TpvYjO-o). 6 di auxob x£ 6k xdyooq,

£i}(£v )^'jj.i>v£, xai 01 ’ETTida6pioi TOvO’avdjX£vot Trpoa£poi^9’OUv. Avjicpdvxvjt; di

10 K£p6v7jv {iiv (OQ xax£Xd|JLpav£v dvaip£i ^aXidv, $d\x7jv di i^y(d|i£vov 'rpvyjO-out;

paX£iv p.iv ld£ia£, d{iapx(ov y^voixo adx‘^Q £X£iv7j^ cpov£6Q, aup.irXaxaQ di

£Ti£ipdxo dcpaip£ia9-ai. ^d\x*^c; di dvx£^o'|j.£vot; xai iXxwv Piatdx£pov d7U£XX£iv£v

i^ooaav iv o auv£i(; ola £Q xyjv dd£Xcpv]v £5£ipYaajX£vo^ ipYoc 6

yjv, rjXaove xd dp|ia dcp£id£ax£pov, Trpo>.ap£iv x'^q odou a7C£6do)v TCpiv iidvxai;

15 ix’ adxdv auXX£yd'9jyai xouq ’E:adaop{oo(;- AYjicpdvx7|c; di auv xoTq irataiv,

£Y£Yobeaav Yolp x:aTd£^ auxip 'jcpdx£pov ixt, uloi jxiv ’Avxi|X£vt](; xai BdvO-mTtob

X£ xai ’ApY£ioq, O-OYaxYjp di ’Opaop(a* xaoxYjv IIdp.cpuXov xdv AiYiixioo XiYooaiv

uax£pov '^ob£ di dva>.apdvx£(; xdv v£xpdv x^(; TpvYjO-out; xop.i£^ooaiv i<z

xooxo xd ^(opiov xd dvd ypovov Tpvr|9-tov xXrid-iy. xai oi 'xoiyjaavx£<; iqpipov 7

20 xip.d(; xai dXXaQ d£dd)xaai, xai i%\ xoTq 7U£cpuxdaiv iXaioic;, xai £i d‘q xi dXXo

divdpov iao), xa9’£axyjx£ vd|X0 (; xd d’paud|X£va |X7jd£va ic; oixov cp£p£a9’ai jJiyjdi

^pdaQ-ai acpiaiv £(; (xvjdiv, xaxd yoipav d’ adxoo X^todoiv Upd £ivai x^cTpvYjO-ouc;.

4. Od Tidppo) di xri<^ TzoXziac, M£X(aayjq jj.vyjixd iaxiv, tJ Il£pidvdpop ayv(pxYja£ 8

edd. ante B Pa Vb, auxdv Va La, aux^v

cett. edd. Pcd Ag R Lb M Mo
,

in R xol

super V. — ixstvYjv, oi super y]v, M.

1. La. 3. dxedldou cpvj-

oaaa om. M. 4. adx^ edd. ante B codd.,

cett. edd. Pcd Ag. — dvBpa plv

adx^ dpsaxdv La. 5. odx ipxxdv M
,

od

jiSTCxdv Va. — XYjpsvov M, xyjpsvou Vb.

7. xoiv xis; ’Etc. Kays. Z. f. A. 1848 p.

509, at cf. II 29,2. IV 12,6. VII 20,8.

VIII 10,2. X 10,7, 8. oiyoivxo «yovxsc

edd. ante B Vb, R ad marg., «yovxsc; oiy.

cett. edd. Pcd Ag Va Lb M R, xspdvyjQ

oiyoivxo «Yovxs^ xai cpdXxY](; La, xsp. oiy.

xai cp. Pa, addidit d^ovxs; alia manus

ad marg. — xdyo<; edd. ante C codd.,

xayou; cett. edd. 10. psv om. La. —

dvaipaiv id. — Xa^wv Pd Ag La. 15.

ix’ adxo) Vb, ov sup. w. 16. xai om.

Vb La. — auxo^ om. Va. 17. S-uYaxeps;

oi Va. 18. xdx£ h'q coni. Sch MS. 19.

post xX-yj^iv in Exc. Pal. legitur i^xoi

jjLsxd ypdvov. — xoirjadpsvoi edd. ante C,

R La Pa in marg., xovqaavxBq, cett. edd.

Vab Vt R M Pacd Ag Lab. — T^puxov Va.

20. iXaioT; A X K F Pd R Vab, iXaioic Pc,

iXatoii; cett. edd. 21. BdvBpov Iq d A X K
codd., BdvSpov et; o BevBpov F, BevBpov, it;

ijii xa^eaxvjxe coni. Schneider., BevBpov itjxi

C S, BevBpov eauj cett. edd. e coni. Boeck-

hii. 22. yp^a^ai SW, d super rj Ag, cf.

comment., yp^oOai, pyj oi yp^aO-ai M, ypd-

aS-ai cett. edd. codd., jJiTj Bi etiam VbMo.
— 5’ om. Pd Ag Va M Lb. — auxd mavult
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T({) K'jc|>£>.o'j, xai STcpov IlpoxXeou; Tiaipo; tf^c; M£>.(ao*/j(;. sTupdwsi hk xal

0 ’jtoc; ’E7r'^a'jp!ojv, xai^ct xa» o o’- llspiav^po; Kop(v^'j.

XXIX. Auiv) ^£ Tcov ’E7:'.^a'jp{ojv T| ::dX'; ^apstyeio |ivi^jj.rjv Td^s

d^ioXoYojxaxa. T£jX£vo; £ot»v *AaxXr^::toO, xal d-^aK\i.axa d 8-£d; adid;

xai -pjvaTxa d£ £lva» r/;v ’H::tdv/jv ’AaxXr|7:toii <paai. laOxd £aiiv £v 5

6xa(&po), X(8-ou IIap(o'j. vaol ^£ £v ::dX£i
* * xai Atovuaoo xal ’ApT£|i»^d^

£aTtv aUjK' elyjxzaii; av i>r,p£'jo'ja(; xr^v ’'ApX£|JLtv. ’A(ppo^lxr^; X£ i£pdv zerjAr^xav

xo d£ zpd; xo^ Xt[i£vi iz\ axpa^ dv£yo6ar,; £; dd/.aaaav Xr^o^aiv "Hpa; £lvat.

XYjV ^£ *Al>rjvdv XTjV £v x'i^ dxpo::dX£i, ^oavov &£a; ajtov, Kiaaalav £7:ovo-

jid!^o'ja'v. 10

2 2. Aqiv:^xat Zk olxoOatv £yovx£; xr,v vr^oov (xr^v) dzavx'.xo'j xf^; ’E::idau-

p(a;. dv^)p(o7:o’j; d’ o'jx £’jt^-j; £- «p/^^ X£‘(0'jatv £v adx'^

£^ £p7j|i.ov xojilaavxo; Al-p-vav xy^v ’Aao)7:ol> x*^ |i£v xd ovo|xa ixi^r^ xoOxo dvxl

OlvcovYj';, AlaxoO alxr^aavxo; lo; -apd Atd; olxi^xopa;, ooxoj ol xdv

Ala dv£lva» xou; dv^>p(o7:oo; '>paalv £x xyj^ -(7];. paaiX£'jaavxa ^£ £v xjj 16

ttXyjv Alaxdv oddiva £i7:£iv iyouatv, £i:£l |iY,d£ xwv Alaxoij 7:aldo)v xivd iaii£v

xaxa*i£(vavxa, II r,X£l |i£v ojjipdv xal T£>.ajuuvt £rl cpovco 'i£6f£»v xw 4>(oxo'j,

xdyj ^£ ad <I>(oxo'j zal^(»)v z£pl xdv Ilapvaodv olxr^advxojv £v x:^ vuv xaXo'j|i£V(;

3 <^(•)x(d^ 3. xd di dvo|ia i:pod”yjpy£v rj^dr^ xijj y<opa, 4>o)xo'j xoO ’0pvjxltovo;

Ycv£'jt xpdxEpov £; adxYjv iX^dvxo;. iz\ «liv dy] <I>o'jxo'j xouxoj r, ZEpl Ti^jpiav 20

F. 1. lloxpox/wtou; A X K F M Vab, llpo-

xXioux Pacd Ag Lab R Mo cett. edd., cor-

rexerant Palmer. F.

3. adrr, Vb. — d: xal xmv edd. ante

C V'’a, ad marg. R, di toiv ceti. edd. codd.

E di pro d/j Pd La Vb. <». lacunae si-

gnum post zoXiK posui; pro 0X30 ;, quod

est in codd., S putat legendum esse aKXo',

quod recepit Sch
,

at post numerum

pluralem vaol vix dXXo; scribi potuit et si

corrigas vad;, inepta est vox xal ante A*o-

vy30'j. 7. ioT* di dX3o; Vb, a(aXp.a Va Vt,

ad marg. ]p. 0X30 ; Vt, unde S coni, vaol

xal A’.ovd3ov xal 'Apxijudo;’ xal 'Apxi^idd^

i3“»v a-|fc(X|ia, cf. SW 111 praei. VMll. —
l^spou3f^ edd. ante C Pac Ag M Va, D£Xov3r,,

p super X, \'b, llr,pou3Y,

cett. edd. e coni. Sylb. — di pro x£ Pc.
j

8. Xipu3i di ;^pa; La. 1). xyjv iv Sch 1

ins. articulum e coni. D praef. VI, abest
j

ab edd. codd. — xi33aiov Pc La M (M
,

xp'.33aTov sec. SW), v» 33aiav Lb. 11. codd.

hic et in sequentibus varie scribunt aqi-

vrjxai et aqeivr^^xo»., oqiva et aqeivo — xr;v

post vij3ov inserui, cf. 11 17,2. V 15,12.

— dr' dvxixpy R edd. ante S, £7:a'.'T'.xpy Vb,

dvxl (sic) M. -- iuidauptdo;, a; super do;,

V'b. 12. di o'jx La. 14. otd*vy,; Lab Pacd

Vab, u»>vr,; Ag. — ouxo>; I), oUxo) codd.

edd. rell. 10. -Xr;v .\iaxdv B Sch Ped Ag R

Vn Lb M, kXYjV .\ia/o5 cett. edd. Vab La Pa,

R per corr., multo saepius icXrJv cum geni-

tivo coniungitur, sed cf. II 11,7. 25,3. III

3.4. VII 2;il. IX 1,8. 7,6. 18. Ilapvaodv

Pa R La, infra in La 3 alterum sup. vers., SW
Sch, lIapva33ov cett. edd. codd. h. 1. et paullo

post (::apva33dv etiam Pa R). 13. bzr^pyv,

7/jr^ X(o yd)pa Va, xr;v /dtpav La. 20. 3ea

pro fivia La. — jiiv om. La. — xouxou

j

Zipi TiO. — £x. rj 0«)xl; edd. ante SW

I

codd., xouxov xd rspl coni. Coraes, x. r]

j

zspl ix. 0(i)xl; transposito articulo SW
,
D Sch. — xiOupiav La

,
xxOtopiav Vb.
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T£ xal ITapvaaov ixakzXxo $coxic;- £7il ^£ xou Aiaxou /al Tidaiv £^£viXT|a£v,

oaot Miv6at(; x£ £iaiv ’Opyo|i£v(oic; op.opoi xai iiu, Sxdpcp£tocv tyjv Aoxpo)v xaQ--

T^xouai. 4. (£Ydvaai «to
{
1£v Urikio^c, oi £v ’Hx£[p(p ^aoikziQ, T£Xaiid)vo(; 4

§£ To)v Tcai^tov AtocvTot; |X£v £GTtv dcpav£at£pov *(£vo(; ola i^ttt)X£6aavToc; dv-

5 O-pwTOU daov MiXxtdSr|C;, oq ’A0-r^va(oic; £c; Mapad-wva -/j*(Vjaaxo, xai

K((iojv 6 MtXxid^oa -xpo-^Xd-ov ic, ^o'$av oi ^£ T£uxpiBai ^aoikzic, ^t£|X£tvav

KuTcpiwv dpyovx£c; £<; E'ja-(dpav. ^cdxqj d£ ’'Aatoc; 6 xd £7i:yj TOiyjaaq Y^vdad-at

cp‘/jai IIavo7T£a xai Kpiaov xai navo:i£(0 (; ij.£v e^evexo ’Eti£i6(; 6 xov itttuov xdv

^o6p£iov, ojQ "O|ir|poc; izoiqozv, £pYaad|i£voc;, Kpiaou §£ yjv dTOYovoQ xpixoc;

10 Uo\dh'qQ, Sxpocpiou X£ wv xoi> Kpiaou xai 'Ava^t^iac; d^£X(p-^(; ’AYa|i£|xvovoc;.

Y£vrj ji£v xoaaiixa xd)v xaXou|i.£v(ov Aiaxi^iov, £$£ya)pTja£ ^£ £X£pcoa£ dx’

dpy^Q. 5. Xpdvoj hk uax£pov [loipa ’ApY£iwv xwv ’Exi§aupov oixou AyjicpdvxY] 5

xaxaaydvxwv dia^doa £q Aqivav xai AiYivyjxatc; xoic; dpyaioic; Y£vd{i£voi aovoixot

xd Ao)pi£wv £9-^ xai cptovr^v xax£axyjaavxo £v x-^ vyjaip. xpo£X0'Ouai §£ Ai-

15 Yivr^xaK; £c; [xe^a S'jvdji£a)(;, W(; ’A9-rY^ai(ov Y^^dadai vauaiv £xtxpax£ax£pou<; xai

£v X(p Mrj^ixcp xoX£|xtp xapaayEaO-ai xXoia [i£xd "Ad-'qvaiooc, x)i£Taxa, oo

xap£|i£iv£v £<; dxav 'q £i)^at|iovia, ’A0-7jvaioDv dvdaxaxoi 0up£av

XTjV £v x^j ’ApYoXi5i Aax£^aiiJ.ovi(ov ^dvxojv ipx‘/jaav. xai dxiXapov [liv xT|V

v^aov, dx£ X£pi 'EX)i'/^axovxov ai ’AO'rjvaiiov xpir|p£ii; EXi^cpO-Yjaav, xXouxoo §£

20 xai BuvdjXEox; oox£Xt £?£Y£v£Xo £Q laov xpoE^O-Eiv acpiat. IlpoaxXEoaai ^£ Ai- 6

Yivd £Gxi vTjamv xojv 'EXXyivi^cov dxopo3xdxT|* x£xpai X£ y«P ucpaloi X£pi xdaav

xai yoipd^Ec; dvEoxT^xaat. jXTjyavT^oaaO^at ^£ £$£xixr|^£<; xauxa Aiaxdv cpaai

XyioxEidiv xd)v £x 0-aXdaaT|C; cpdpoj xai xoX£|xiot<; dv^pdai |j.t^ dv£U xivSovoo £ivai.

2. ux; ot Mivuai codd. edd. ante Smai., oK

ot LbPd, daoi Mivuai Coraes, daoi Mivuca;

cett. edd., ut coni. Porson., ixl ok xou

Ooj/ou Tou Ataxou xaialv i^svi/y^asv ojaxs

MivtiaiQ xi staiv coni. C. — djiopo; Vb. —
xdpcpsiav edd. ante C Vb M La Pa R, xdp-

cpiav Va, Sxdpcpstav cett. edd. Pcd Ag Lb.

— xoiv Xoxpojv Va. — xaO^yjxouaiv Ag Vb

La SW, xa&Tjxouai cett. 3. iv xi^ ’Hx. edd.

ante B Vb La Pa R, iv ’IIx£tpt|j cett. edd.

codd. 5. luXxidoyjv La Pa. 6. xpo^X&sv

Ag La. 7. i<; om. Vb. 8. cpaai La.

— Kpiaov edd. ante Smai. Lab Pad Va,

Kptaov cett. edd. codd. -- xavoxsog Vb M
La Pa R. 9. ooupiov Ag Pd, si super i Pd.

10. dva^aPiai; Vb La Pa. 12. xov pro xdiv

Lab Ag Pad Va R, in hoc xdiv sup. xov.

13. xaxaoyovxa Vb Lb. — oiapaaav Vb Lb R,

in hoc V expunct., oiaPaaai Va. —
Pc. 15. Ic, \ii'(apa Vb La. — dd-qvaloiq,

Pcd M Lb. 17. O-opatav edd. ante B codd.,

^upiav voluit iam Sylb. 18. dve^apov ?

Sch praef., cf. I 23,8. 19. xspis^cpO-yjaav

La. 20. xai coni. Sch praef., codd. edd.

— £t? Va. — xposXS-sTai M. — ocpiaiv B

SW Sch Vb Pa La Ag, acpiai edd. codd. rell.

— xpoxXsDaai Lb
,

xpo^XeOaat Pa Vb La.

— aqeivdv iaxiv Vb, v expunct., aqsiva i<;

xqv vrjaov Pc. 21. xs om. Va. 22. yeipdBsi;

Ag M Va R, in Ag M R 0 super s, yoipd^s;

Vb. — dvsaxyjxaaiv Vb Ag M Pd R. 23.

oxiov edd. ante C Vb La, LYjaxatov Pa, Xq-

ax£id)v cett. edd. Pcd Ag M Va R. — S-aLdx-

xqQ, aa super xx, Pc. — dxo p«aiv pro
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6. irA.'/jaiov 0 £ Tou XtjisvoQ, iv |i.dXtaTa 6p|i(^oviat, vao; eaxtv ’A(ppo§{TT|(;,

£v £T:t(pav£aTdT(p ^£ tzoXzoj^ t6 Aidx£iov xaXo6ji£vov, i:£p(poXo(; T£xpd-((i)voQ

7 X£uxoo X(^o'j. £X£ip*(aa|i£voi zhi xaxd xr^v lao^ov oi xapd Aiaxov xox£

6x0 xd)v 'EXXVjvcov axaX£vx£^. alxfav ^£ xr^v «'jxTjV AqtvVjxaK; xal ol Xotxoi

Keyj(jji\>, auyjiO!; xtjV 'EXXd^a £xi ypovov £xi£!;£, xai o6x£ xT|V exxoc 'laO^iou

yd)pav oux£ Il£/^oxovvr|a(ot; o£v 6 d£OQ, £q o £q A£X'«po'j^ dx£ax£tXav Epr^ao-

|Ji£vou^ x6 alxiov 0 xt £iVj xai aixVjaovxac djia Xuatv xoO xaxou. xo6xoi^ r^

llufi-ia e?x£ A(a '.Xdax£a&at, yp>jvat ^£, £tx£p 'jxaxoua^i acpiatv, Aiaxov xov

8 ix£Xc6aovxa £ivat. ouxo3^ A*.axo6 ^£Tjao|i.£vo5j; dxoaxEXXouaiv dcp* £xdoxr^(;

xoX.£ojQ. xai 6 |JL£v xi|j lIav£XXT|V^) Ai'i ^6aa^ xai £y^dji£vo<; xr^v 'EXXd5a

£xo(r,a£v oEadai* xd)v £X6*o'vxojv oji; aoxov (xd^) Eixova; xayxac Exon^-

aavxo 0 * Ai-fivTiXat. xo6 X£pijioX.ou hk evxo; EXaiai XEcpyxaaiv £x xaXaiou xai

po)ji6(; Eoxtv o6 xoX6 dvEywv ex x”^^ |Avij|ia o6xo; 6 pcoji6<;

9 £iV| AiaxoO, X£*f6|i£v6v saxiv ev dxoppr^xip. 7. llapct 5e x6 Aidxstov 0(6xoo

xdipo; yd>iid saxi xspis/ojiEvov x6xXij> xpYjxi^t, sxixetxat ^e o'i Xido; xpay6^*

xai r,v(xa <I>(oxov TsXajuijv xai II t^Xeu; xpor,YdYovxo e^ dyoiva xsvxdd^Xou xai

x£pifjXt>£v £^ lIr,X£a dipsivai xov Xidov, oyxo; *(dp dvxi ^laxoo acpiaiv Tjv, exo)v

x'JYX«v£i xo6 <I>(6xoi). xaOxa ^k iyapiZovzo zyj |i-T,xp(* aOxoi |iev -(dp iyeyovsaa^j

EX x^; ilxipovo; ^td)XO^ ^k o6x ex xtj; aOxf^;, dXX’ £$ d^EXcp^c

Hexi^oc; ei xd ovxa Xs^oyaiv 'EXXr,v£;. IljXd^r^c xe |jloi xai $id xaoxa

ipaivExai xai oux *Op£axo'j 'piXia jtdvov* ^ovXEuaai NeoxxoXeik» xov ipovov.

10 xoxE 5 e (o; X(p ^iax(^) xXrjci; dxEifavEv 6 <^6)Xo;, ^fjyryjzvj ExipdvxE^ veoj;

10

16

20

dvopdaiv coni. Sch, post stvai fort. excidisse

ry;v xpoi;pao'.v PooXopivo; suspicantur SW,

lacuna est inter dvsu et xivSovou in R.

1. £v om. La. 2. ct!'dx*.ov Ped Ag Va Lab,

cftV/iov Pa V'b R. — xspi^oXov Ag. — t£

T£xpd(., Xi expunct., R. JJ. sioo^ov cdd.

ante S, £3oV>v cett edd. Ped Ag Vab. —
ataxou Va. — xoxs in rasura Lb. 4. xat

01 Xoxpol Vb. 5. ixicCiv £xt ypovov M Va

R, in hoc literis a^y ordo vulg. restit.

B. y-jsv edd. ante S La Vab R, usv cett.

edd. Ped Ag. — ipyj^opivoi; La. 7. aixrj-

3ovxe^ A La Vb Pa R, in R a; sup. s;,

aiXTiaovxo; V^a. S. v.tzzv Vb Ag M. — oxet-

/00331 edd. ante SVV Fa Ped Ag Lab Mo Vn,

6xa/ou3Tf] Vb Pa cett. edd., ut coni. B, ixctxoo-

331 Va. 9. txsx£63Cfvxor Lab Vab .M Pad,

per curr. Ag, ita ut prima manu scriptum

j

fuerit «x3X€uovxa, o in 3 mutatum et a super

i

vers. positum sit, oxaxoooavxct Pc. —
{

£'f
’ M La R, in R d super i. 10. ot juv

M. — 9u3ovx£; £o^d|jL£vo; .M Mo. 11. o6xd»v

Pc, i; ouxov Vb. — xd^ ante Etxdva; inserui.

— etxdva; xaoxa; Exoirjacrvxo bis Pd. —
£Xotr,3ctv Va. 12. iXaia La Pa. 14. Aioxoo

X£|dji£vov, £3xiv edd. ante C, Ataxou, Xe^jo-

jisvdv 33XIV cett. edd. Va Mo Ped Ag Exc.

Pal., in aliis codd. nulla interpunctio. —
otdxiov PacdAgVabLa, aiaxtov M Lb R,

in hoc corr. in aidxiov. 15. xspisydjisvo;

edd. ante B codd. — xprjxiSi Vab M.

17. Xqov, 9 super y, Vb, prima manu fuit

Xdfov. 18. iyeiptCovxo Ag. 19. Xeipo>vo;

Palmer, et Mezir. ad Ovid. Her. I 144.

— £x ctB. Va. 20. xd La, st Bsxd

Pd. 22. x6 oi3X(|) Ag. — cpsuYovxs; M Lb.
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0 » ’EvByjt^oc; Tcai^SQ. TsXafiojv Be uaxepa xyjpuxa dxoaxeXXcDv Tjpvsixo |X7]

pouXsuaai Owxtp O-dvaxov. AiaxoQ |Be sq p.£v xt^v v^aov dxopaivstv auxov oax

eta, saxTjxdxa stcI vefoi;, si sO-eXoi, /d>p.a £v x^ b-aXdoay^ ^waavxa

exeXsusv svxsud-ev dcTOXof/^aaaO-at. ouxcoq £<; xdv Kpuxxdv xa)io6|X£vov Xtjieva

5 saTrXeuaaq, vuxxwp sTioist yd)|xa. xai xouxo |i£v e^sp^aaO-ev xai iq> vijxdi; sxt

[i£v£r xaxapcoaO-Eit; ^£ oux dvaixioq £ivai Oo)X(p x^q X£X£UX'^q xd d£6x£pov

£(; SaXa|xTva d7i£'3iX£ua£. 8. ToO XipiEvoc; hk oo TOppco KptJTCxou O-iaxpdv £oxt 11

O-iac d^tov, xaxd xd ’ETadaup((i)v [xdXiaxa iiE^eO-oc; xai £p-(aaiav XYjv XoiTU/jv.

xodxoo d£ d':nad’£v (pxoddpLTjXai axadiou x)i£upd p-ia, ctvEyouad X£ adxT^ xd

10 O-Eaxpov xai dvxl £p£ia[JLaxo(; dvdXoYov £X£ivip ypio|j.£vyj.

XXX. Naol hk od TToXd dXXVjXwv dcp£OXYjxdx£(; 6 jxdv ’ATrdXXa)vdc; £OXiv,

6 §£ ’Apx£|xt^O(;, Atovdaip dd adxcov 6 xpixo^. ’ATcdXXa)vi p.£v ^davov

pp.vdv £0X 1 xiyvr^Q x^q £Tuy(i)pioo, xt^ dd ’ApX£|xidi ioxiv £a3’'i^i;, xaxd xadxd

dd xai xcp Aiovdotp* xai *(£v£ta Aidvuao(; lyiov 7:£TO(yjxai. xou dd ’AaxXrj7ctou

16 xd I£pdv £0X1 |X£V £X£pioO-t xal od xadx^, XiO-ou dd d-(aXp.a xaO-yjjX£vov. 2. 0£o)v 2

dd Aifiv^xat xi|j.(I)Oiv 'Exdxvjv [idXioxa, xal X£X£X-^v d-(ouotv dvd Trdv ixoQ

'Exdx-^c;, ’0pcpda ocplot xdv 0polxa xaxaoxyjoaoO-at XTjV x£>.£xy]v Xd-(ovx£c;. xod

'X£piPo'Xoo dd dvxdt; vadt; doxi. ^davov dd dp^ov Mdpwvoq, d|io(a)(; Iv TzpdocoKov

X£ xal xd XoiTOv od)jia. ’AXxa|i£v7jc; dd, djiol dox£iv, xpwxoQ d^d^i^axa

2o^ExdxYj(; xpla £mr|0£ 7rpoo£ydjx£va dXXrjXotQ, y]\> ’A3’yjvaiot xaXodoiv ’ETi:t7a>p-

Yidlav' £OXYjX£ dd “xapa x^q ’A'XX£poo Nlxyji; xdv vadv. 3. ’Ev AqlvTjj dd Trpdg 3

xd dpoq xod navEXXyjvIoy Aidc; lodolv doxiv ’Acpa(ac; i£pdv, sq T]v xal Illvdapoc;

ao|xa AqivVjxaK; £mr|0£. cpaol dd ol KpyjXEc;, xodxotc; ydp doxi xd dc; adxi^v

£ 7Ctyd)pia, Kap|idvopoc; xod xaO-yjpavxot; ’ATO'XXa)va dm cpdvip X(p IldO-oivo^ Tiaida

1. ivBioido; La, dvXrjtdoc; Ag. — uaxepov edd.

ante C Va Pd, U3xepa cett. edd. M Pac Ag

Vb Lab Exc. Pal. — xyjpdxa R. — xpist

xd JIT] §ooX. M, yjpivstxo, i erasum, R. 8.

id-iXsi edd. ante B Vab La Pa R Ag, in hoc

0 super £, iO^sXoi cett. edd. Pcd Lb. 4.

00X0 ) Va. 5. TcXedaa!; Va. — post iazXsd-

aaQ distinguunt Lb Sch
,

cett. edd. aut

omittunt virgulam aut post vdxx(op punctum

ponunt. — £<; dp.«(; K. 6. odx dixiov

slvoa La Pa. 7. dziicXsu3sv B SW Ag Pd,

dxExXsoas cett. edd. codd. 8. d^iov B-sai;

La Pa. — |xaXiaxa'
]f£

('(£ expunct.) M.

9. xodxooi; Lb. — axddiov xXsopa edd.

ante C codd., correxit C. — lyouact La.

— adx^; edd. ante C codd., axctdiov xXsopa

jud, dvsyodoTfj xs aux^ xd 9-saxpov xal

ypo)|JisvT[] coni. .S et 0. Mueller. Aegin.

p. 147.

11 . xoXXol Ag Pd. 12. adxtp edd. ante

S codd., auxojv cett. edd. — ^davdv eoxiv

yopdv Va. 14. xd pro X(p Va. 15. od

xaux)fj xsTcoirjxai Va. — Xtd-ov La. 16. dd

post 9-soJv om. Pa La. 17. sxdaxrjv Vb. —
xsXsoxyjv Pd. — xod ds xspipdXoo ivxdg

Va. 19. dXx|X£VY](; Va La. — xpdixov La.

22. iaxiv om, Vb. — dacpaiag La, d<pvai'a(;

Pd. 22. xal post rjv om. Va. 23. iicotyjas

C S D Sch Lab Pc, ixoirjasv cett. edd. cum

aliis codd. 24. xap|idpovo<; Ag, xal pavopot;
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Eu^oaXov eivai, Aioc; os xai Kap|i7|^ xyjc EopouXou Bpixoixapttv -(SvsaO^af

yctipstv aoxTjv ^po'iiot(; xs xa* O-yjpatc, xai Apx£(ii^' [idiXtoxa cpi^r^v slvar

Mivoj spaadsvxa (pso^oDaa £pp'/|i£v iauxT^v £;; oixxoa dcp£t|j.£va sx’ lyO-uojv

^>'/;pa. xaoxTjV (X£v dsov Exoir^asv ’'ApX£|i».;;, asfiouat ^£ oo Kp^xs; [xovov dWd

xai Aqivrjxai, Xs^ovxss dcpav^ ysviot^ai ofiaiv sv X(j vyjaoj xr^v Bpixo'iJ.apxiv. 6

£7r(xXrja».(; ^£ oi rapa X£ Ai^ivi^xaic; saxiv ’Acpaia xai Aixxuvva £v Kpr^xi(i.

4 4. To $£ lIav£/j.7^vtov, dxi jrr^ xoO Aioc; xo ispov, d*AXo xo opoq d^idXoyjv

£i'/£v o'j^£v. xouxo ^£ XO *£pov >w£Y^>^3’-v Ataxov rof^oai xiu Ali. 5. xd ^£ s;

X7jv A'j^7jaiav xai Aa|i(av, w; o'jy u£v 6 O-so:; 'Erioaopioic;, oj^ xd qoava xaoxa

£X [lavxsia; sroii^oavxo sXaia; rap’ ’A8-7,va(tov Xa^ovxs;, w; ’Eri^a6pioi lo

|i.£v o'jx dr£ip£pov £Xi ’A8-7,va(oi; d ixd^avxo, ola Aqiv7^xrov syovxojv xd

d-(dXjiaxa, ’Ai>7jva(o)v ^£ droV/.ovxo oi ^tafldvxs; sr’ aoxd s; Aqivav, xaiixa

sirovxo; 'Hpo^oxoo xai>’ sxaaxov aoxcov iz’ dxpijiJs; oo |xot Ypdcpsiv xaxd

•fv(o[JL7,v Y]v £0 rpo£tp7,[i£va, rX/^v xoaoOxo’ *(£ dxt £i^o'v X£ xd d^dXiiaxa xai

5 £^>'j3d aipiai xaxd xaoxd xai>d 5yj xai 'EXsuaTvi frOsiv vo|i(!^oi>aiv. 6. Ai*f(v7jc; i5

ji.£v ^r^ Aiaxoii £v£xa xai spYOJv, oroaa drs^si^axo, £q xogov^s sgxoj

liv/jirv

X7^; ^£ ^Ert^aopia; syovxai Tpoi!^7jVioi G£|iv6vovx£;, sirsp xai aLKoi xivs;,

xd £*f/(opta. ipaGi ^£ ^ypov (svsGl^ai GifiGiv £v Xfl Yfl
rpd)Xov. sjioi [J-Sv oijv

Aq6rxiov ipaivsxai xai oO^ajid); 'EX/^rjvixov dvojia ^iipo; sivar paGi/wSiiGai 20

M iMo. 1. xpixojjapTiv Vb La Pa, La Pa etiam !

intra, ubi xpYjxoiic<px’.v Vb, flpi-ojiapTiv, x i

sup. p, R. 2. (piXxjV ndXiGxa Va. 8. uiXuuv I

La, jiiXojv, i super Xo), Pa, jitvtov, a !

super sec. v, Lb, Miv<dv cett. codd. edd.

praeter C D Sch, qui scribunt Mivoj, quae

accusativi forma recurrit III 2,4 VII 2,5.
j

4,5. — T£, Z super x, Ag. — ooxxix Ag. —
|

d^pcquvr, M Mo Lb. — iri r/IK Va. 4. Drj-
|

pai, ad mnrg. ct^fiai, Va, cf. VI 11,8 (Sieb.).

— o’j om. Lb, in R sup. lin. 5. dcpavi-

G^yjva'. vel d'^av:^ coni. Kalkmann. 1

2()0 coli. Anton. Lib. 40, ipaivssllai codd.
]

edd., cpdvsollcti M. — xov pro xr;v M. .

<». srtxXTjOiv Ag Pcd Lab Vab M R. —
|

oixxur^vcf codd., sine accentu Pc, cf. III 12,8. I

7. ravcXXxjVtou Va. — ctXXo tspov om.
'

Pc. 8. xo om. La Pa. 9. Aaiitciv edd.

ante C Pacd .Ag R, Xdiuav Lab, Xaptav Va
j

et Xdu-viav Vb, in Va v rasura, in Vb !

puncto deletum, Aa|ju'av e corr. Kuhnii

cett. edd. — ooy 6); .M. 10. xoiyjactivxo

edd. ante B Vb Lab Pacd R Fa Vn, zoirj-

Gctvxo M Mo Va, izoirjaavxo e coni. Facii

cett. edd. Ag (sec. SW). — zapd ’A0. edd.

ante S Pad, zap’ ’Af>. cett. edd. Pc Ag M
V’’a, Zcfji dO. R Vb. — iziocrypiov Va. 11.

Zl pro Pc. — ep. om. Exc. Pal. —
exa;d$avxo La Pa. l2. dzoXXovxo Ag, dzcuX-

Xovxo Vb. — IvxaDOa pro iz’ ayxd Va.

14. X030UX0V La D. — stoovxs; -d Ag Pd.

15. xd om. ante aoxd codd. praeter Va et

Pd, in quo est xciuxd, A X K F Smin., scri-

bunt (xd) cett. edd., ut Valck. et Porsonus

voluerunt. — xa^d t;ot; codd. edd. ante

B, xalld om. La Pa, xaOd 07;. ut coni. S,

edd. rell. — iXsyatvi Vab. 1(>. jisv xai

A X K F La Vab R, in R xai sup. lin., om. xai

M Mo Lb, jtiv Zr^ Pcd .Ag cett. edd. — tum

xai om. La Pa. — ipYov Pc. — xoaoDxovSe

La Pa, in hoc dv sup. lin. 17. pr)|xr^; Va.

19. iv
(fj

Vab M Lab Pa edd. ante B, iv
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ouv cpaaiv autov xal ’Qpaiav dx’ auTou Kokela^ai t-^v ’'AX0’7jxov §£ lio-

aet^djvoQ xal^a xai ' ArfboQ ’'Qpou, xotpaXapdvxa jx£xd ’^ipov x:^v dp^yjv,

'AXdyjxiav ovoixdaai xyjv y"^v. exi xo6xou paatXedovxoi; ’A3-7]vdv xai Iloaei^wva 6

dp-cpiapYix^^aat Xe^Quai xepi x^q /(opac;, dp.cptaprjX7jaavxa(; ^e e^eiv ev xotvip’

B xpoaxd^at y®P ouxo) Aioc acpiai. xai ^id xouxo ’AO’Tjvdv xe aepouai IloXidBa

xai Sd-evidSa 6vo|j.d2^ovx£(; x-^v aux7]v xai Iloaei^wva BaatXe'a exixXyjatv* xai

xai vd[xia|xa auxoic; xd dpydiov exia*/j|xa eyet xpiaivav xai ’AO-yjvdc; xpdaoDXov.

7. Mexd de ''AX^yjxov Sdpwv ePaaiXeuaev. eXe^ov de dxt ouxoq xtJ Sapiovidi 7

xd lepdv ’Apxep.idt (pxoddjxyjaev exi O-a^.daayj xeXpiaxcddei xai exixoX*^!; |xdXXov,

10 (oaxe xai ¥’icpa(a Xijxv*^ did xooxo exaXeixo. Sdpcova de, O-Tjpedetv Y«p ^
|xd)Ltaxa xpo-^pYjxo, xaxeXapev eXacpov diwxovxa ec; ddXaaaav aoveaxeaeiv

cpeuYouayj. xai i] xe eXacpoQ evi^yexo dxwxepio x^^q >tcti 6 SdpcDv eiyexo

x-^t; dYpa(;, eq d 6xd xpoO-uixiac; dcpixexo ec; xd xela^oc;* T^^dv] de xd[xvovxa ad-

xdv xai dxd xu)v xu|xdxo)v xaxaxXi>2^o'|xevov exeXa^e xd ypetdv. exxeadvxa de

15 xdv vexpdv xaxd xljV ^tcpaiav Xipr^v e^ xd akooc, x*^q ’Apxe|xido(; evxdc; xou

lepod xepipdXoo 3’dxxouai xai Xi|xvYjv dxd xouxou Sapoivida xt^v xauxicj MXaaaav

xaXodaiv dvxi Ticpaiac;. xod; de daxepov paaiXedoavxac; odx laaaiv dypi 8

TxepyjxoQ xai ’'Av^a* xodxoix; de eivai Iloaeidrovoc; xai ^AXxodvvjc; ’'AxXavxoc;

3’0Ya'cpd<; xai xdXetc; adxouc; ev x'^ X^^P^ cpaaiv Txepeidv xe xai’’'Av9’eiav

20 oixiaai* ’Aexiov de xdv ’'AvO-a xou xaxpdc; xai xou deioo xapaXapdvxa x"^v

dpyvjv X7]v exepav xd)v xdXeoiv Iloaeidiovtdda dvo|xdaat. 8. TpoiS^^voc; de xai

IltxO-ecoc; xapd ’Aextov eXO-ovxcov PaaiXeic; jxev xpeic; dvxl evdc; eYevovxo, layuov

tcfj Pcd Ag cett. edd. 1. cupaiav Ag,

oi(jaiac, Pa. 2. xai xXy]ido<; Pd. 3. dX&yj-

xiav Pad. — dvdjjiaaav Vb, ovojJLaaav M,

u)vdjxaaav Va. 4. d|icpiapY]xyjaavT£(;, a super

£, Vb. — lyei M. 5. aspou Ag, as^ov Pd.

6. a&svta, supra lin. da, Va. 7. vdjjiip.a Va

ad marg. — ds xai La. 8. adpviov Ag Pd Lb,

in R V expunct., aaivojv Pc. — sXsifs La. —
aapvoDvidi Lb R, in R v expunct. 9. xs dX|iaxu)-

dsi M Pcd Ag Lb. — sirixoXX^C R, hd

Pacd Ag Vb La, in Pc alterum X expunct.,

ETcixoX^C Va. 10. 'Ficpata 9-. Bursian. II 90 n. 4,

Ooi^aia codd. edd. — 9-yjpsdsiv

codd. (^^py]xo) edd. ante S, ^Yjpsdcov -qoexo

cett. edd., xpoT^prjxo scripsi; saepe in com-

positis praepositionem om. codd. v. ex. gr.

9'U[u'a(; inPd lin. 13. jxsivai cap.31,7. x£ipap.£vr]

cap. 32,1, i^EVEXo § 2. cap. 34,8 |iaydp|jLa.

— in A X K F legitur : IXacpov diwxovxa £<;

9a'Xaaaav, oj; ou xaxsXd|iPavs, auvEaxEOEiv

cpsuYoda^, codd. edd. cett. in ea quam recepi

lectione conveniunt. 12. 6 aapoov Lb. 13. uxd

9u|j.ta(; Pd. — rjdv] ds dvj (drj ambig.) Va.

15. ^oiPatav hic et infra codd. edd. — aXpo<;

Ag. 16. 9a7cxouaiv M Ag VbR, in R v expunct.

I
— xyjv Xi|JLVy]v Va. 17. ^aaiXEuaavxoc; M,

xou ds uax. PaaiXEuaavxoQ R Vb Lb Pd,

in Pd a sup. o, in R corr. in xdv et

xa. — ante S, aypi cett. edd.

Pacd Ag Vab. 18. UTcyjpyjxoQ M (sec. S). —
avB-axou. xou; Lb. — aXxudvo; A M Lab

Vb Pcd, dXxuovo; R Pa, dXxio'voi; Ag, dXxi-

avxo;, 0 super a, Va. 20. oaqjai Pad

Ag Lab Va M, oixstaai Vb. — alxiov xou

avd-a Va, xou ’'Av9a edd. ante B codd.,

xdv ’'Av9a cett. edd. 21. u)vo|xdaai Va.

— xpoiCiQvo; h. 1. et bis postea codd.

22. tuuxMclx; r Vb Lab. — mox laS-Eu; La.
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9 0 » xai^£(; jidXXov oi IIeXoto^. a*/;jx£iov ^£- dro&ovovxo; fdp TpoiSl^vo;

£^ TT|V vov t:o/.»v aova^ttYojv tO'j; dvO-poj-rouQ a)vcIjj.ao£v dTO toO

cpoO TpoiS^r^va ooXXajio)v ' Vx£p£»dv i£ xcd ’'Avi>£tav. zoKLv.^ hk £i£otv GaiEpov

£Q dTTotxiav £x Tpo»!^‘^vo^ axaX£vt£^ ' AXtxapvaaov £v x-j Kapia xai M6v^ov

drtpxioav 01 Y£yjvox£^ ctr’ ’A£x(oo xou ’'A'/6-a. TpotC^TjvoQ ^£ o» xaio£<; ’Avd- 6

'^Xoaxo; xa* ilcpi^xxo; |i£Xoixouaiv £^ xr^v 'Axxtxr^v, xai o* Sf^|iot xd ovojiaxot

EyooT.v d::o xo6x(«v. xd ^£ £^ By^a£« ^oYaxptSoOv Ilixt^ioj; £i^o'ai xd £q

10 0'j ^pd'^tii. 9. Aii ^£ |JL£ xoadv5£ £Xi ^TjXdjoai. 'HpaxX£i5o)v Y«p

iXt>ovxojv £^£^avxo x«' oi Tpot!irjVtot aoWxoo; A(upt£(uv X(ov £^ ’"Ap‘(0'j; xai

::pox£pov 1'xt 'Ap^sioiv ovxe; xazr^xo'A' xai acpd; xai "0|j.r,poc £v xaxaXo^M^ lo

'^r,aiv 6i:o AiO|ir^5o'JC dpy£a&ai. Ato|ir^^r,Q (dp xai E’jp6aXoc 6 Mr^xiaxEio;,

Kodvtrzov X'/^ ’Ai'iiaX£0)^ zai^a dvxa £::txpo7:£6ovX£c, ’ApY£i(ov rjVjaavxo e;

Tpoiav. ^l>£v£Xo; ^£, lo^ E^Vj/aoaa £v xoi; zpoXEpov, oixiai; X£ *^v £7:icpa-

v£ax£pa;, xu)v ’Ava'a*(op'^tuv xaXoojiEvojv, xai r, paatXEia xo6x(p jidXtoxa

yjv ’Ap-(£iu>v rpoaVjxooaa. Toaaoxa 'Fpoi!^r^v(ot; £ydji£va iaxopia; zapiS 16

r^ ojcu z6Kzi^ rap’ ajxtuv cpaaiv d::oixtj^f|Vat. xaxaax£or,v hk »£p(ov xai doa

aKKa £; Ezi^ci^iv, xo evxeu^ev £Z£'£i|it.

XXXI. ’Ev x^ Tpo»!^r,v'!ujv vao; xai d^aXiia ’ApX£|it^o; £oxi

iIo>X£ipa;. Hr,o£a ^£ eXe-^exo i^poaaa&a* xai ovo|idaa» lldiXEtpav, Tjvixa *A-

3X£pio)va xov M(vo) xaxa'jtov»ad|iE'^j; dv£axp£'J>£v sx Kpr^xr,;. d^ioKo idiTaxov 20

^E £?vat xoOxo £$o'£v oi xd)v xax£tpfaa|i£'vajv, o*j xoaouxov, £|ioi 5oxeTv, dxi dv^pia

2. &; abest ab codd. edd. ante B, ponendum

esse viderunt K Valcken., probat S. — &ha-

Ycryuiv, st3 expunct. et 3uv sup. lin., R. 3.

xpotCrjva ct mox ix. xpoi^Tjvo; La Vb (xpoi-

C>Jvo; Vb), TpoiC^Jva (xpot’Cr,vd Lb M Pd) xs

Xct^ojv xai dv»ov (dvlla Pd Ag, in M hoc

nomen ambig., dvila . . vel dvlho esse ,

videtur) zoWoi;, sx*3iv Pcd Ag M Lb, xpoi- I

Cr,va 3uXa^o)v yxspsictv xs xai dvl^.ov Pa R
j

Vb (dv&stav Vb), uxtpsictv xt ad marg. R, I

xpoiC>)vo 3uXXa^iuv uxepeiav xai av^av Va.
|

4, dXixapva 3ov La Va Pad S\V Sch, 3 gemi-
|

nant cett., cf. cap. il2,6. — in Pd pivBov '

esse videtur. oi om. Pc Ag Lb, in R est

sup lin. 6. il^Tjxo; edd. ante C Vab M
,

La Pa R, I^pTjxxo; cett. edd. Pcd Ag. 7.

siSoxi Ag. — xd saux(i)v Pc. 8. xo3ovBsrxi !

(sic) La. 10. dvxs; xoxtjx. — 'Apijeiuiv om.

La. 11. jir/i3xio; Ag. 15. >j om. M.

— zapd^oi Lb .M Vab Pc Ag, xappe^ai La

Pa, rspicat, a sup. k, R, zap£qaitij3ai (sic),

01 super (u et o> expunct., Pd, xapi$ (::dp£^)

03a'. edd. ante SW, xaps$ 9; ojai cett. edd.

16. 'fa3i M. — ch:oix7]3a'. Ag. 17. i;

om. Vb.

18. cYaXjia scripsi cum Pd, coni. S,

.templum cum signo* Amas., dja^^paxa

cett. codd. edd. 19. 3<oXT,pia; Ag, 3uiX7;po;

R, corr. in 3o)X6t'pa;. — i^vixa os La.

20. xt); ante Kp/^xr,; om. B Pcd Ag ex usu

Pausaniae, est in cett. edd. Vab M Lb Pa.

21. X0300XO Vn Pc R, in hoc v sup. lin. —
sjioi i^dxet codd. edd., sjioi ooxsiv D praef.

XXVII et Kays. Z. f. A. 1848, p. 611,

rec. Sch. — dvSpsta edd. ante S, D La

Vb Pa, dvopta cett. edd. Pcd Ag Va Fa M
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Touc dito&avoviaQ uxo ©yjaecoQ 6:r£p£pa>i£v 6 ’Aax£p{oiv, dXXd xd X£ ix

xoO Xapupivdoo Suad^o^ov xai XaO-dvxa ccTO^pavott [x£xd x6 Ip^ov £x:o''r|a£v

£ixdxa xdv Xoyov o)Q xpovoia 9-£ia xai auxdi; dvaacod-£{yj 0£a£ut; xal ol auv

auxcp. 2. ’Ev xo6x(p ^£ £iat xcp vatp pcDjioi 0’£d)v xd)v X£YO[j.£Vtt)v 6x6 2

5 dp'^£iv xai (paatv "AiBou S£|X£>iy|v x£ 6x6 Atovuaoo xop-ia^-^vat xa6xi(] xai

wc, 'HpaxXrjQ d'm‘(d'(oi x6v x6va xo6 "AiBoa. £-(d) ^£ S£|X£XrjV piv 0666

dxo9av£iv dpyT|V X£i9'0jxai, Aioq ouaav f^valxa* xd 66 zq x6v 6vo{j.a£^op.£vov

"A160U x6va ixipoi^i laxai [lot 6^Xa, oxoTa £iva( |xoi 6ox£i.

3 . ’'OxiaO-£v 66 xou vao6 riixO-icDt; [xv^jxd 6axi, xp£l(; 66 6x’ a6xtp Q-pdvoi 3

10 x£ivxai )ddou X£uxo6. 6ixdC^£iv 66 TItxO'£a xai d'v6pa(; 660 a6v a6xip X£Youaiv

£xl X(I)v 0-pdv(i3v. 4. 06 xdppu) 66 i£p6v Mouawv £axi. xot^aai 66 67.£yov

a6x6 ’'Ap6aXov xai6a 'HcpaioxoD* xai a6Xdv X£ £6p£iv vo|x( 2^ouai x6v ’'Ap6a)iov

xouxov, xai xd(; Mo6aa^ dx’ a6xo6 xa>.o6aiv ’Ap6aXi6a(;. ivxaOd-a IIixO-Ea

6i6d^at Xd^wv X£yv7jv cpaai, xa( xi pi^Xiov IlixO-iw^ 6-^ au-(YpaiJ-|i.a, 6x6 dv6p6(;

16 £x6od6v ’Exi6aup(ocj, xai a6x6t; £X£X£^djX7jv. 5. T06 MouaEiou 66 06 xdppo)

Po)p.d(; £OXiv dpyaiO(;, ’Ap6dXou xai xouxov, aj(; cpaoiv, dvaO-ivxoq. 6x1 66

a6x(p Mouaaic; xai "Ixvtp O-uooai, X6yovx£<; x6v ^Txvov 0'£6v |j.dXtaxa £ivai cpiXov

xaTc; ModaatQ. 6. IIXt^oiov 66 xou 0-£dxpou Auxda; va6v ’Apx£|xi6o(; £xo(rja£v 4

'IxxdXuxoc. £(; 66 xr^v ExixXvjatv o666v £iyov xudiaO-ai xapd xo3v i^yjYvjxoiv,

20 dXXd yj XuxGUQ £cpa(v£xd jiot xT|V TpotS^vjviav Xu|iaivo|X£vou(; £^£X£lv 6 'IxxdXu-

xoQ, yj ’A]i.aCdai, xap’ o)v xd xp6c; |iyjxp6(; £x(xXr|aic; x^q ’Apx£ixi6dc;

_£axtv auxyj* £nrj 6’ dv 6x1 xai dXXo 06 Yiv(i)axd|x£vov 6x6 £jJiou. 7 . T6v 66

Vn, cf. I 14,5. 1. uxeps^aXov Ag. — x6

ix toD Xapupiv&ou xou 6uoe^d6ou Xa&dvxa

«xo6pdvai G. Krueger. J. f. Ph. LXXXIII

487. 2. dxo6pdvai Vab
,

quod voluit

Sylb. 4. 6s £xi stat Ag, sed sxi expunct.,

staiv iv X(jj Va. 6 . xauxyjv Lb Ag Pcd M.

6 . «vd-joi Ag Pa, dvct^ftuv La. 7. 73 edd.

inde a Smai. e coni. Porsoni et Schneideri,

Pcd Ag, 6s edd. rell. Vab M Lab Pa R. —
xd i; M R, in hoc 6s sup. lin. 8 . saxtu

S M Va R, in hoc ox sup. to. — 6oxdi codd.

edd. ante B, defendit S in Auctario, i. q.

vojxtCiu esse statuens, 6oxst B e coniect., cett.

edd. 9. 6xia9s B Sch Pc, oxia^sv cett. edd.

Pad Ag Lab Vab M Vn Fa. 12. dloaXov hic

et postea Pd. 14. Xd^oj xspyj La. — xat'

xoi Va M. .15. pLouatou Ag Pd Vb. — 06

Pausanias I.

abest ab edd. ante S Vb Ag Pacd M Lab R,

est in Va cett. edd., ut coniecerunt Sylb.

et C. 16. Poojjio; dpyatoi; 6 dp6 . Vb, etiam

Pc Ag Lb Mo 0 dp6 . — ixsi Pc. 17. uxvov

edd. ante Smai., B, "Txvov cett. edd. --

&£0)v edd. ante C, B, omnium deorum
Amas., fort. recte, 9s6v cett. edd. codd. —
sivai om. La. 18. Xuxsa? Vb La Pa, Auxata;

C B M Va Pcd Ag Lb, Auxsta<; cett. ; edd.,

cf. § 5. 20. aXXo, Va. — sXstv, in

marg. i?, Pa. 21. xapdvxa edd. ante G

codd. praeter Va, unde Reisk. MS pro

legendum putat ot, „nam (cuius matris)

historia non patitur", xap’ u)v xa Va cett.

edd. e coni Hartungi probata a Sylburgio.

22. ioxiv om. edd. ante C Vab La Pa, in

R expunct. — av oxi codd., av xi? — aXXoi

80
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£}ixpoa8-£v Tou vaoo XiO^ov, xaXo6jj.£vov ^£ i£po'v, £lvat Xe^o^oiv £cp’ ou t:ot£

av^p£c; Tpoi?!^r|v(a)v £vv£ci ’Op£ax*/]v £xddT|pav £t:i icp (pdv(p jir|Xpo^.

5 8. E'.ai hk o'j |iaxpctv x^q Aux£(aQ ’ApX£jxtdo(; ptojiol ^t£axrjxdx£Q ou xoXi) dx*

dXXyjXtov. 6 |JL£v xpd)xd; £OX'v a'jxu)v Aiov6aou xaxd xt |xdvx£0jxa £x(-

xXrjOiv llawxou, d£ux£po; Se 0£|i.*Sojv dvojia^l^djjLEvot;* I1'x8-£'j; xoOxov dv£0-r^x£v, 6

o)c; X£-(o'jatv. ^HX»oo Se ’EX£ot>£p(o!j xai acpdSpa £'.xdxt Xo^o) Soxooai |ioi xoi^-

6 aat pwjxdv, £xcpo-(dvx£; SooXEiav dxo ^EpSo-j xe xa» FlEpamv. 9. To Se lEpov

xou 'AxdXXcovoc; xoO 0Eap(oL» xaxaaxEudaai |i£v IltxO^sa Ecpaaav, saxi Se o)v

olSa xaXaidxaxov. dpyctlo^ |i£v oSv xcti OtoxaEuat xoTc ev *I(ov(a vad; Eaxiv

’A{>r^vdQ dv "Apra^d^ xoxe d MyjSo; £vE'xpTja£v, dpyaio; Se xai 2a|i(oi(; *AxoV lo

XiovoQ IlodioD* xXtjV xoXu fE 'joxEpov xoO xapd TpotS^TjV/jtQ Exoir^^r^aav.

d^aXixa Se saxi xo e'^’ */i|uov dvd&‘/;|xa ASXioxou, xsyvyj Se "EppitovoQ Tpot^^r^viou.

7 xoo Se "Ep|i(ovo^ xo6xo'j xai xd xwv Aioaxoupcov ^davd saxi. 10. KsTvxai Se

EV axod x^^ dyjpdQ luvaixEC, Xiffou xai aSxai xai oi xaiSE;. Eiai Se dQ ’Ad-r^-

vaiot Tpot?!^r^v(oic ^uvaixa; xai xs'xva EStoxav aoj!^£iv, exXixeTv acptaiv dpsaav i6

XTjV xdXtv jtr^Ss axpaxti) X£!^qj xSv Mf^Sov sxtdvxa dxojiEivai. Xsi&vxat Se oS

xaad)v xd)v -pvatxwv, vj -(dp Sr^ xoXXai xive; EXEivai, dxdoat Se d^ia)|iaxt

8 xpoEiyov, xo6xo)v Eixdva; dva^Eivai |idvcov. 11. Toi> Se 'lEpoO xoii ’Axd'XX(ovd{;

saxiv oixoSd|ir,jia EjxxpoaO-Ev, 'Opsaxou xaXoujiEvov cxr^vi^. xpiv -fdp exi X(p

aqiaxt xat>ap^>yjvai xr^; iiyjxpdi;, Tpoi!lr,vuov oSSsi; xpdxEpov t^'8-eXev auxSv oixip 20

SE^aai^ai* xaDiaavxs; Se svxauft-a £xd8“aipov xai siaxicov, sc d

vuv EXI 01 dxd‘(ovoi xiov xaft-Tjpdvxoiv EvxaO^a SEiTTvoiiaiv ev r||i£pat{; pr|XaT(;.

xaxopuyB-Evxcov Se oXi^ov dxo xyj; axr,v^^ xdiv xadapaitov cpaaiv dx’ aSxibv

dvaipuvai Sdipvr^v, Sr; xai e; r,|xd; saxiv, xpo x^^ axr^v^q xauxT^;. xa9-^-

9 pat Se cpaaiv 'OpsaxTjv xa^apaioi; xai dT^Xoi^ xai dSaxi xtp dxo X"^; "Ixxoo 26

;
"Ixxoa xaXoojJLEvrj xpr^vYj, xai 6 Xdfo;

I

dis Pcd Ag. 15. eSojaa Cwasiv Va, oe^eiv

' pro 3u>Csiv M. — ctpaav Vb. 16. ol

Vab M. — ^ivai Va. 18. jiovov, lu super o

post.. Vb. — xoD post (spoD om. La Pa.

' 19. xaXoujisvrj ? Sch MS. 20. auxov om.

I

Va. 21. xa9t3crvxe;, 7] superi, M. '23. xdiv

I
xa9op3itov x^; 3xr^v:^; ad marg. habet

! Va. 24. r; Ss C, ij Srj seu ij Zk e;

6X1 xpo x^; vult Letronn. — xa9f^vori

i

Lb. 25. ySaxi xuj Va SW D Sch, articulus

abest a cett. edd. codd., xat dxo R Mo.

i
26. txxou xp. xoX edd. ante C Vb La Pa

R, txx. xaX, xp. cett. edd. Va M Pcd Ag

xpr^v/jQ. 12. £0X 1 lap xai lpotC,yp^ioi

Pd. 1. 6jixpo39£ B Pc. 3. Se xot oy Pd.

— Xuxsia^ Pcd .Ag Mo edd., Xuxta; Vab M.

— txoXXoi Pc. 4. St] xo ji. ex. 3xioxou

La. 7. D X7JV dxo legere vult, u. praef.

XVIII, cf. X 26,1. 9. dp^aiov Va. — oov

om. S M. — <pa>x6U3i Pd. 10. ov dp dpxa]fo;

Lb. — 6 quod est in edd. codd. ante

Xap.tot; delevi, inter uncos habet Sch, „arti-

culus vel delendus, vel post Xajitoi; trans-

ponendus, vel 6 xapd Xap.toi^ scribendum

videtur* idem. 11. xix9tou Pd. 18. Sio3xd-

ptov Vb Lab Pa. 14. oyxcti edd. ante B

Vab Pa R, auxat cett. edd. et S in Adden-
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(6) £<; aux7]v ou ^totcpdpojq xou Botwxwv iyei. IlYjYaacp y^P iitTrcp xai ouxoi

X£Yt'^<3i xd udo)p dvsTvai XTjV O-iyovxi xou sddcpouq xijj otuXi^, BeXXepocpdvxTjV

ds eXO-sTv £(; TpotS^-^va Y^vdixa aixVjaovxa AVO-pav Trapd IlixO-^oic;, irpiv dd Y^^l^-at

aujxp^vai ol cpUY£iv £x Kopivdou.

6 13. Kai 'Ep{i'^q ^vxauQ-d £oxi IIoXuYtoc; xaXou|X£vo(;. Tcpdc; xouxcp X(p 10

dYa^P-a'ct "cd pdxaXov 0-£iva( cpaaiv 'HpaxX£a’ xoc(, -^v Y«p xoxivou, xouxo piv,

dxcp Taaxd, £v£cpu x*^ Y^ av£pXdax7ja£v auO-i;, xai laxiv d xdxivoc; '3T£cpu-

xo)c; £Xi, xdv d£ 'Hpax>.£a X£Youatv dv£upo'vxa xdv Tipdq x:^ Sap(ovidt xdxivov

ctTid xouxou X£|X£iv (xd) pdxaXov. 14. ’'Eaxt ^£ xal Atdq i£pdv ^TOxXvjaiv Swx^poQ*

10 TOi^aai d£ auxd paatX£uovxa ’A£Xiov xdv ’'AvO-a X£Youaiv. udoip Se dvo|j.d2^ouai

Xpuaopdav au^|j.ou Se etci £XYj au{ipdvxo(; acpiatv £vv£«, £v ok ouy uev d 0-eo'c;,

xd [JL£v dXA.a dva^yjpavO-^vaf cpaaiv uSaxa, xdv Se Xpuaopdav xouxov xal xdxE

djxolwQ SiajxEivai pEovxa.

XXXII. 'l7t7coX6x(p Se xip 0yja£(oc; xsfxEvdc; xe ETUcpavsaxaxov dvEixai,

16 xal vade; ev auxep xal aYaXfxd saxiv dpyaiov. [xal] xauxa [iev AioixyjSyjv

XsYouai TTor^aai, xal lupoaExi 0-uaai X(p 'iTCTCoXuxcp 'Kpdixov TpoiS^yjvloK; Se

lEpEuq [X£v saxtv 'IttxoXuxou xdv ypdvov xou plou Ttdvxa l£p(d[iEvo(; xal 0-ualai

xaO-Eaxyjxaaiv exexeioi, Spwai Se xal dXko xoiovSe* Exdaxyj TcapO-svoQ TcXdxajxov

dTOXEipExal ol Tipd Y®P-ou, dTOXEipajXEvTj Se dvsO-yjxEv k xdv vadv cpspouaa.

20 diTodavEiv Se auxdv oux sQ-s^.ouai aupsvxa uto xo)v tacov, ouSe xdv xdcpov

Lb. 1. d inserui. — od abest ab A X K F

codd., uncis inclusum posuit C, sine uncis

S coli. IX 31,3 et cett. edd. — xd>v Boicdx.

Siacp. sy. Va M, Siaep. xu)v Bouox. edd. finte

D codd. cett., in Pa xuiv sup. lin., xd)

PoKox. Pc, xou Boudx. d Sch, ut voluerunt

SW. 2. xrjv icyjY^v codd., in Vb tct] ex-

punct., ad marg. dXX. xrjv y^v R. —
Yovxi edd. ante Smai. , Vab Lab Pd Mo, ^i-

(dvxi cett. edd. Pc Ag, ut coni. Coraes. —
cpsXXspocpdvxYjv Vb. 3. atxrjoccvxa edd. ante

S Lab R Pa M Vab, atxrjaovxa cett. edd. Ped

Ag, voluerunt Coraes et Schaef. ad Lambin.

Bos. p. 137 (Sieb.). — al'9-pa Va. 4. cpsuYsiv

Va. 6. IIoXuYuo(; coni. Sylb^, xoXuYtiXioi;

Corsini (SW). — xouxo xd> Va. 6. xdv pro

xd La. — XOUXO) jisv Va 7. ouxo) xiaxd La.

— su&lx; coni. C. — .xscpuxdi; Va M, in M
0) supra lin. 8. Ss om. Va. — xdiv xpdg

xyj aapSu)vioc VbPdAg, xpdv x^ Va,

aapdo)vi'di etiam Va Lb Pac, aapadbvioi M.

— dvspdvxa Pd. 9. xd inserui cum Sch

MS, abest ab edd. codd. 10. ^AvOou edd.

ante B, Vab Pa, xou dvd^ou La, ’'Av9a cett.

edd. Ped Ag (dvOd Pd) Mo R, sed in hoc per

correct., dvaOd Lb. 11, Xpoaoppoav D Sch,

Xpuaopdav cett. edd. codd., Xpuaopodv Vb,

ne II 5,8 quidem p geminandum erat, cf.

Meisterhans. Gramm. d. att. Inschr. p. 73,5

d. E. Schweizer. Gramm. d. pergam. Inschr.

124. — ecp* ol; Vt M R, in hoc v sup. cp.

— 0 om. Ped Ag Lb.

16. xal uncis inclusi, om. B Ped Ag Vb

LbFaVnR, est in cett. edd. Va M La,

xouxov jidv A X K Pa, in R xal xouxov super

xauxa jtsv, in Pa xauxa jjlsv sup. xouxov

jtsv, quae omnia Amas. 16. xpoixov

M, 0) super 0. ^ 17. IxxdXuxo; codd.

— ispcoiisvo; edd. ante Smai. Pc Mo Vab,

l£pu)ji.£vo); La, t£pcoj).£vO(; cett. codd. edd.

19. dxox£ipaj).£vir] Kays. 1. 1. 506, x£tpa|JL£vyj

30*
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dxo(pa»vouaiv £lSdi£<;' xdv ^£ £v oupctv(jj xaXouji£vov T^vioyov, looxov £ivat vo-

2 |i.(!^oyatv £X£ivot 'IxxdXoxov, xt|x*/|V xapct 6-£a)v xa6xT|V lyovxa. 2. To6xoo d£

£vxoQ xo5 x£pifld)w&o vade; £oxiv ’AxdXXo3vo(; ’Ext[^axrjp{o'j, Atojj.r^5ou(; dvdO-r^|ia

£XcpaYdvxo(; xdv y£t[iujva oq xoic; "EXXr^atv £X£Y£V£Xo dxd ’IX(ou xojxtCojJ.£voiQ*

xa'i xdv d^wva xd)v Ilodiwv A'0|xr^dr|V xpwxov 0-£tva( epaat xtp ’AxdXX(ovi. eq 5

d£ xr|V Aajifav xai Ad^-^a(av, xai ‘fdp Tpot?:^r|viotQ [X£X£axtv adxwv, od xdv adxdv

XEfooatv dv ’Extda6pto' xai Aqiv/|Xai Xd-(ov, dWd dcpixiadai xapdgvout; £x

KpT^XTjq* axaataadvxojv dd djioioii; xd)v £v x^ tjjKbi dxdvxwv xai xauxa(; cpaalv

Gxd xdiv dvxtaxaauoxdr^ xaxaXEuaQ-Tjvat, xai iopxTjV d^^ooai acpioi Ai9xifldA.ia

3 dvo|xdSlovx£<;. 3. Kaxd dd xd d'x£pov xod x£pifldXoi> (xdpoq axddtdv daxiv 'Ixxo- lo

X6xo'j xaXodjiEvov xai vad^ dxdp adxod ’Aippod(xr,; KaxaaxoTda;* adxd6-£v -(«p,

dxdx£ Y^JpdiCotxo d 'IxxdXuxoQ, dxdflXEXEv adxdv dpdjaa V; Oaidpa. dvxad^a

£Xi x£cpdx£t */j |vjpaivr^ xd cpd/^Xa, (d; xai xpdxEpov d^paejia, dyooaa x£xpuxr|ji£va*

xai r^\^ixa r^xopEixo r^ <l>aidpa xai prxaxd)v*/jv xip dpioxt odd£|i.{av EopiaxEv, d;

4 xadxTj; xd ipdXXa £aiva|j.oip£i xr^; jJiupaivrj;. daxi dd xai xdepo^ Oaidpac, i6

dx£'/£i dd od xoXd xod 'IxxoXdxou |ivy;|iaxo;' xd dd od xdppto xdyioaxat xfj(;

jiupaivT^;. xod dd ’AaxX'/jxtod xd d^aXiia izo•.r^a^ |i.dv Ti|io'8-£OQ, TpoiC^i^vtoi dd

odx ’AaxXr^xidv dXXd £ixdva 'IxxoXdxoi» cpaaiv £ivai. xai oixiav idcdv oida

'IxxoXdxoo- xpd dd adx'^; daxtv 'HpdxX£io; xaXoojidvr^ xd ddtop, tdc oi

6 Tpoi!^rjVioi Xd^oDaiv, dv£i>pdvxo; 'HpaxXdoo;. 4. *Ev dd x^j; dxpoxd^Et x>j^ Xd£- ao

vtddoQ xaXoo[i£vr^c; vad; daxiv ’A^r,vd;. adxd dd Eipydoaxo x^; d£od xd ^davov

KdXXiov AqivYjXTjQ. |ta^TjXy;Q dd d KdXXiov rjv TEXxaioo xai ’A*(f£Xi«)vo^,

codd. edd, 2. ixstvoi? Rohd. Psych. p.

162 n. 2, ixeivov codd. edd. — toukov Vb,

Todxov R. 4. d^ivETo A X K Vb La Pa, sx:-

(EVEXo cett. edd. Ped Ag Va M Lb R, in R

EX expunct. (>. Adp.iav A X K F Ped R,

Xajtiav alii, Actpiav C, A«|JLtcrw cett. edd. e

corr. Kuhnii. — S3xiv codd., jiexeoxiv edd.,

Musuro igitur debetur. 7. dXX’ Va. 8.

xctuxcf Va. 9. dxd codd. edd. ante C, uxd

e corr. Sylb. cett. edd. — axaoiaxiuv Va,

dvxi add. sec. m. supr. vers. — XiHopoXiav

codd. edd. ante B, Xi9o^oXia cett. edd
,

coni. B. 10. xctxd (|i£ supra xa) M. —
Ep-fov A X K Ag Pad Vb Lab Mo, ixspov cett.

edd Pc Va, ut emendarunt K Valck., exe-

pov uspo{; xou X. Va, Tyrrwhit. laudatus a

Kidd. in not. ad Dawes. Miscell. erit. p.

457 (V. Frazer. I 573) coni. i(j)ov. — axa-

I

0100 Ag Lab Pa R Mo. 11. xaxaoxoxia; xaXou-

;

jiEvo; R, xaXou|i£vo; expunct. 12. opwaa

! codd. edd. ante C, IpAoa cett. edd. ex

emend. K Valck. — Pc.

13. EXEcpyxEi R Va edd. ante B D, xscpoxEi

Pacd Ag Fa Vb M Lab Vn B SW Sch. —
jjLEpotvrj Va, sic et postea. — spuoa xe 5e

xpyxr^uEva, xe sup. lin. ante xp., Lb. 14. >j

cpctiSpct >;xop£i'xo Va, ixopEixo M. 15. caiva-

HfijwopEi VaMMoRLb, in R .Mo Os ex-

punct. et in marg. jp. £3ivap.ojpei. 16. xopo)

xE/ojpiaxcti Vb. 19. eaxtv om. Pc. —
rJpaxXsoy; Vb ut I 4,5. II 3,6, at cf. II 15,3.

16,6. III 16,2. — axrJXt; Pacd Ag M Mo
R Lb, ad marg. R Pa Mo jp. xprjvrj, axrJXrj

xpi^vT) (axrjXr; expunct.) Vb, xpr^vr^ xaX. Va.

— o'i om. M. 20. XqovxE; .4g. — o9e-

vsaBo; La. 22. aYJsXXtcovo; Vb et pauIlo
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oi AvjXiotc; emvjaav t6 aYocX|ia xou ’A7rdXX(ovoc;* 6 ’A'C(£X((i)v xal TsxxaToc;

Ttapct At7coiv(|) xal £x6XXtBt s^iSd^^O-Yjaav. 5. Kaxtdvxwv hi aaxdO-ev Auxvjpiotj 6

IIavd(; eaxtv ispdv* TpotS^yjvioov Y«p "cai; dpydc syouaiv eBei^sv ovsipaxa,

a eiyev dxsatv Xot|JLOu Tcteaavxoc ’A0-r^va(ou(; pe] (id>aaxa, ^tapdvxoc Be xal iq,

6 x^^v TpoiS^yjviav. * * vadv VBot(; ’4at^0(; xal uTtep auxdv ’A(ppo§(xv]Q ’Axpa(aQ* xov

jxev dxe ev livjxpoTOXet xtq TpoiS^-^vi 'AltxapvaaeTc; emyjaav, x6 d^a^ixa x^q

dveO-yjxe TpotS^yjvlwv ^“^p-OQ.

7. ’Iouai x"^v §id xo)v 6pa)v iq 'Epp.idvyjv xe saxi xou TXXtxou 7

TOxap-ou, Tauplou Si x6 xaXoujxevou, xal Trexpa ©vjaeax; 6vop.a2^o|j.£vyj,

10 |X£xaPa>.ouaa xal aux"^ xd ovop.a dveXojxevou 07|a£o)(; U7t’ auxijj xpVjmSac; xdc;

AIy£oj(; xal Ttpdxepov Se ^wp-dc; exaXeixo Sdevlou Aidc;. xvjc; Se Trexpac;

TrXyjalov ’A(ppoSlx7j(; eaxlv lepdv Nup.cp(a^, TOiyjaavxoc; ©'/jaeaic;, yjvlxa eaye

Yuvaixa 'E>.ev/jv. ’'Eaxi Se e^w xelyouc xal noaetSmvoQ lepdv OuxaX|xiou. 8

p.yjv(aavxa ^4p acptat xdv IloaeiSwva TTotelv cpaatv dxapTiov xt^v ycdpav, dXp.Yjc;

15 £Q xd a-xepjxaxa xal xcbv cpuxwv xdq pi^aq xaO-ixvoupievyjQ, ec; o 9-ua(ait; xe

el'^a(; xal euyaiQ ouxexi dXjXTjv dv^xev iq xvjv yyj\^. uTiep Se xou IloaetSwvoc;

xdv vadv eaxt Arjp.7jx7jp 0eaixocpdpo(;, ’AXQ’yj7i:ou, xaO-d Xe^uuaiv, lSpuaa|xevou.

8. KaxaPalvouat Se e-xl xdv Tcpdq KeXevSepei xaXou|xevyj Xip.eva ycoplov eaxlv 9

post • «YYsXXtojv Ag. 1 . iiroi^^aavxo d^dX-

patot Ag, exoiyjaavxo Pd, xd d'(aX]xa

sTuoirjuav Va. 2. Saxoivcp A Vn Mo Vab Lab

Pad R. — a]z6X\ihi Pd. 3. icavxd; Pcd Vn

Lb, ad marg. Vn Tavoq. — ydp xal xdq La.

4. dxsai Lb. — Xipou edd. ante S Va M La

R Pa, Xoipou Pcd Ag Vb, in Vb o expunct.

— post Tuisoavxo; lacunae signum ponunt B

SW (v. Addenda p. 681) D Sch. — Siapd;

codd. edd.
,

Xoipou xisoavxo; ’ Afryjvatout;

pdXiaxa, Sia^dvxo; Sd xal Iq xrjv TpoiCv]v['av

coni. Madvig. Adv. erit. I705sq. — vadv iBoic

’'IaiSoQ codd. edd. ante B, dv iBou; scribendum

esse coni. Porson. Coraes, scribunt edd.

inde a B, ISoic dv Sch, Madvig. 1. 1. vaol Sd

’'IoiSo<;, Sch MS iv TpoiC^vi vadvlSoi^ dv ’lai-

So; omisso x:^ TpoiC^vi lin. 6, lacunam in-

dicavi, xXrjaiov ds xdv vel tale quid haustum

esse puto, cf. IX 10,5. II 11,0. 27,3. 6.

dxpata; B e corr. Sylb., quam confirmant Va

M R (in R 0 super dx), recepp. edd. seqq., ’A-

axpaiaq edd. ante B Pac Ag Vn Lab, daipatag,

X sup. i, Pd, daxpiaq Vb. — xd ps axs Ag, xo-

pla X£ Pcd Vn Lb, xdv psv vadv La Vab Pa,

ad marg. R, A X K F, xdv pdv dxs cett. edd. M
Mo R, vadv Mo ad marg. 6. TpoiCyjvtcz coni.

S. — 'AXixapvaadq A SW Sch Vab Lab, in

Lb a alterum sup. vers., ' AXixapvaaasti; cett.

8. x^ Sid Pc, xyjv om. Va. — dpscuv codd.

edd., dpwv Sch, recte, nam genitivus plur.

neutrorum in o; exeuntium nullo alio loco

in Pausaniae libris contrahitur. — sppyjd-

v7]v, om. i;, Vb, iq in R sup. lin. —
‘TXuxoG edd. ante B Va M Pa, oXixoG R Vb,

oXixoU La, 'TXXixoD cett. edd. Pcd Ag.

9. xd om. Ag Pd. 10. psxaPaXXouaa Ag.

— adxd M. •— dvsXoupsvou Va. 12. Nupepta;

D Sch e coni. Boeckhii, Nupepa; cett. edd.

codd. ~ TToiijaavzaq, o super a, La. 13.

sXXdvyjv Ag Pd. — cpuxaXtou Va. 14. pyjvi-

aavxa et sup. lin. u M. 15. fiuotai Pc.

16. dXXyjv Pcd Ag Vn Lb, Vn ad marg.

dXpyjv. 17. ’A1.^i'j:tcou A X K Pc. 18. xdv

x'^<; 'Kpoq Vb. — xaXoupevrjv Vb, xaXoupsvov

F C S M Va R
,

in R ov expunct. et yj

sup. lin., xaXoupsvTTj cett. edd. Pcd Ag Lab.
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8 rcV£&Xiov isyO-yjva* Br^aea svxaO^a >J‘(ovt£<;. xpo toO yuipioo

xouToo vao^ saxtv ’^Ap£oj;, Br^aso);; xal svxaOda ’A|ia!^ova(; |J.ayX( xpaTVjoavtoi;*

aoxat <5’ av ciV^aav xtov sv rj ’ATttx-(; xpoc B*/jaea xai 'AO-yjvaiotx; ctYO)viaa-

10 jJLSvoiv. st:» B-d/.aaaav xr^v 'tV-pa»!»'./ T:op£'jo|i£vo»Q xdxtvoi; xscpuxsv ov(>jj.a-

Co|i.£vo^ pdy/jC oxpsxxd^. pdyou; |i£v Zr^ xaXoua» Tpoi^yjvtot xdv daov dxapxov 5

£>.«(«';, xdxivov xa». cpoX(av xa* sXaiov axpsxxdv ^£ £xovo|j.d!^o'jOi xouxov, dx»

svaysdsiawv aoxqj! xtov fjvtwv dv£xpdxT| xoo 'IxroXuxou xd dtpiia. xouxoo hk

o'j xoXu xi^H l^apo)v»!a; ’ApX£|JLtdo; dcp£ox*/jx£ xd *£pdv, xa» xd £^ adxd sjiVjvuasv

* d KoyK |io».. Xfiodvds ds £xi dr^Xons».* ilap(»')v»a *(«p xaxd £Xo^ x*^

*Apx£jt»dt Eopxr^v dyjfjOL lo

XXXIII. Nyjoot ds sb» Tpo».!lr|V'!ot;, ji(a jxsv xXr,a*ov xfjQ Yjxsipou, xa*

d*ap-^va» TJjz\y £(; a'jxr,v saxiv. aoxr^ ilcpatpia dvojia!lo|JL£vr, xpdxspov 'hpd di’

ab(av £xXr^t>r, xoia6xr,v. £3Xtv £v adxj —cpa(po'j |i.v^|ia* IIeXoxoc; ds r^wjyfj'^

£ivat Xs^o^ai xdv ^cpaipov. xouxq^ xaxct dr^ xt £^ 'AB^r^vd; dvstpov xo|i.(!![ouaa

AiBpa yod; d*£pa*v£v xr,v v^aov, d*.afldaT(i ds svxaOBa X£-(£xai lloasidwva i6

|uyB:^va». idpdaaxo |i£v dtd xoOxo AlB-pa vadv svxaOBa 'A&r^vdQ 'Axaxdtipiac,

xai 'Ispctv dvxi — .paipia; d)vd*iaa£ xr^v vyjaov* xaxsaxT^aaxo ds xal xal; Tpo*.-

Cyjviiov rapdsvo».; dvaxiO^sva» xpd ydiioit xr;v !^(dvr,v x'J 'Ad^r^va x:jj *Axaxo'jp(a.

2 2 . KaXadpsiav ds 'AxdXXtovoc icpdv xd dpyaiov sivai Xe^jJOiv, d'x£ xsp fjaav

I. XiYou3».v La, Xs^oua»., ^ovxe; sup. )ou3i,

Pc. 2. d^iaCdva’.; |id'/r^ jicr/r^ (sic) Vb. —
xpaXTjoovra;, o super a, La. 4. '}r,^atav

i

SW Ag R, in R i sup. Yj, voluerunt Camer.
i

Sylb. Goldh. Gedoyn. Clav., ut esset zapd

xd; (p>j'pou; dicta, cf. III 23 cxtr., Ooipatov i

coni. S, 'l icpaiav codd. cett. edd. (f '}icpatav

Vb, cp deletum esse videtur), cf. Bursian.

II 90 n. 4. 5. fdyo' edd. ante D, fdyo^

Va D Sch. — xpexxd; Pc. — xctXouoiv d&r~ I

vaioi, ad marg. xpoiC>5vto'., Va. (». fuXX:crv
|

A X K omnes codd. praeter Va, in quo est i

cpuXiov, et sic scribunt cett. edd., cpauKicrv

coni. Valck. — toutov Sch, xouxo codd.
|

edd. 7. sv£/flsi3(I)v A X K F Vb La Pa, R

ad marg., iveayef^ziowv Va, svT/eBstomv

cett. edd. Pcd Ag R, coni. Sylb. — dva-

xpcfxr, Vb La Pa. — xd dvo|i« pro xd dp|ia

Pd. — xouxo Ag Vb M R, in hoc correct. in

xooxou. 8. TCoXu xou dpjictxo; xr^' 3ctp. La. —
edrjX(i)3sv M Va, ip.r5vu3£v Pd et ad marg. M,

i|vW,3£v R Pa et ad marg. Vb 9. xo^dvds

r^de dr,X. Va, xoadvd£ bxi. — dr^Xwasi edd.

codd., dr,Xil>3«u La, probant SW Frazer.

— 3«po>vta Vab Lb Pc. — x:^ ’Apxsjudi

codd. edd. praeter A K, ev 'Apxspidi A, iv

’.\px£|iid'. K, xcfxa £Xo; ixaoxov vel iv \Apxi-

jiido; coni. Valck. ad Herod. VII 178,

cf. II 36,7. 10. d-fovaiv B SW Ag Pd Vb,

a^oua’ cett. edd. R Vn R Lab Pc Va.

11. xai om. M Lb, in R sup. lin. 12.

'Upa codd. edd., ut VIII 33,4, at X 11,4

'lipa (LaVaFaLb hpd, hpdv Lb). 18.

ixXrJ^T, R ad marg. — iv om. A X K, Ixi

iv ouxiQ Vb. -- T^v.dyou Vb. 14. xaxadiddvxi

Ag. — vEipdv Pcd Ag Vn, dvEipov Vn ad

marg., ovsipdv Lb. 15. i; yoa; vel i; yda;

codd. — XYjv om. Pd. — dia^oi La.

IS. yajKMv edd. ante SW codd. praeter Va, in

quo est ^cqioo, recepp. cett edd., cf. I 4-3,4.

II 32,1. 34,12, rpo; jajiov M, rpo; yojjioiv

Vn Lb, in R ; expunct. — xf^ ckoupta Pd,

x^ arraxoupta aBr,va Va. 19. xaXaupEiov

hic et postea R Vb Pcd Lb Mo, xaXauptov La

SW coli. V 3,6. X 5,6, KaXaupEiov cett.
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xai 01 AsXcpol IToa£tBtt)vo(;. dvxt^ouvai xd ywpict acpdc;

aKkrikou;. cpaal Be Ixi
* * xal Xd^iov {ivYj{j.ov£6ouatv •

ladv xoi A‘^Xdv X£ KaXa6p£idv x£ v£|j.£aO’ai

IluO-d) x’ Taivapov TjV£[j.d£aaav.

5 3. £0X 1 B’ ouv noo£tBd)vo(; i£pov ivxaOO-a ocyiov, »£pdxa». Bi aux(p TtocpO-ivoi;,

£0 x’ dv £(; ojpav irpoEXd^ 'JC£ptpdXou Be £vxo<; xal xo AyjiiooO-Evou^ 3

jxv^|xd £0X 1 . xal [lot x6 Batjxdvtov B£l$at |xdXioxa etti xo6xoo Boxei xal 'Ojiyjpou

TTpdxEpov tt)Q EtVj pdoxavov, £i B-^
"0 }j.'^pov jx£v TipoBiEcpdapixEvov xolx; ocpO-aXixoBc;

£7tI xooo6x(p xax(p xaxov B£ux£pov Tt£vla TZii^ouoa £7il TTdoav TUXcoyEuovxa

10 Arip-oodEVE» Be xe ouvetieoev £v fVjpa XapElv mpav xal 6 ddvaxot;

£'(£v£Xo ouxcu plaioQ. 4. Eipyjxai [X£v ouv HEpl auxou xal oXXok; xal auxtp

AYjpL0o6-£v£t 'JcXEioxa, yj
ji-^v xu)v yprj|i.dx(i)v d £x x^q ’Aolac; ''ApiraXot;

|i.r^ [xExaXapElv auxdv xo Be uoxEpov Xsyd-ev ETTE^Etixi omov EfevEXo. ''Ap 7caXo(; 4

|JL£V o)Q £$ ^AO-yjvuiv diTEBpa Bia^dc vauolv eq Kpr^xrjv, ou toXo uoxEpov uto

15 xd)v d-EpaitEudvxwv dirsO-avEv olx£xd)v ol Be utto dvBpog MaxEBdvoc; Ilauoavlou

BoXo^povTjd^^val cpaoiv auxdv. xov Be ol xd)v ypyj|idx(uv Btoixyjxyjv cpu^dvxa iq

'PdBov ^iXd^Evo; MaxEBcov ouvsXapEv, oq xal auxdv xapd ’A9’7jval(i)v £$'^xyjO£v

"ApiraXov. xov Be xdlBa xouxov syoDv i^'X£Yy£v, iq 8 irdvxa^ etcuO-exo, doot xoiv

'ApxdXou XI Exuyov EiXvjcpdxEq- ixaO-wv* Be iq ’A9'r^va(; fp^lJ-lJ-ocxa etceoxeXXev.

20 £v xooToiq xoiQ -(pd|i|j.aoi xou<; Xa^dvxa^ irapd 'ApxdXou xaxapt9-|id)v xal auxouq 5

xal diudoov auxdiv £7.ap£v £xaoxo(;, ouBe £|iv/]|xdv£ux£v dpy^v ATjjxooO-EvouQ,

’AX£^dvBp(p XE £<; xd [idXtoxa diiEyd-avoixEvou xal auxdq iBla Tipooxpouoaq.

ante '(rjv SW D. — 7^v om. Pc. 10. yjifiv

Ts M, rf(a‘(£ Va. r^Xaas coni. Pors. — xe

pro Be Pa, Bt]|j.. (BvjjJioaQ-evy] La) xe fo-f^q

xe Pcd Ag Vab Lab. — XapeTv ev yrjpa

(ordine vulg.' per litt. restituto) Va. 11.

adxij) pro ouxto coni. C. 12. icXetaxa om.

Va. — dXxaXoq Pd, cf. 31,3. 13. ji-rjxe

Xa^eiv Ag Pd. ~ eice^eiiu drlBpa om.

Ag. 14. xoXu Be (B’ Va) uax. Va M Lb R,

Be expunct. in R. 16. 'jfovaixwv, ad marg.

Yp. otxexoiv, R Pa. 16. auxdv cpaoiv B Pc Ag,

cpaoiv auxov edd. rell. Pad Vab M Lab.

— xo Be Va. 17. xap’ Va. — sCrjxyjoev

Vb La. 18. xouxou Sch coni. — icdvxaQ Mo
Zink. cl. II 26,1, xdvxa codd. edd. 19. xi

om. Ag Pd. — eyov, xu super y, Lb.

21. ep.vY]|J.dveuxev Ag Pd D Sch, ep.vyjjjidveuev

Pc, epyjjJLOveuoev cett. codd. edd. 22. Be, i<;

edd. codd. 2. lacunam indicavi, cpaol Be

exi (M Lb eoxi) xal X. C B SW Sch Pcd Ag

M R Fa Lb R, in R ad marg. pro exi postu-

latur xalxi, cpaol Be eoxi xal X. (sic) Vn,

cpaol Be xat xi xal X. A X K F Va, cpaol Be

xal \6'(. Mo S, cpaol Be xai xi X. Pa La Vb,

cpaot xe xai xi xal X. D, cpaol Be xal xouxo

xal X. 0. Mueller. Aegin. p 26, exi xdoi

Be XI xal X. Coraes, etol Be oi xi xal Lach-

mann. 3. tociv xe A Vab M Lb, loov xe Pa

La Vn R Mo, Todv xoi BrjXovdxi Ag. — Zr^Xov

xe xal xaXauptav La Pa, in hoc xal expunct.

— vejJiY]o9ai Va. 6. lepov d:^. evx. La. — lepou-

xai Exc. Pal. 6. Iq sup. lin. Pa. — xpoeX0-Tcj

VaLaPaAgSB SW DSch Porson., xpooeX9^

edd. codd. rell. 8. "Ojxrjxou jxev BiecpO-. M,

5 J17J
xou xp. Mo, Biecp9. etiam R, sed ad

marg. xpo. 9. male x^v recipiunt ex solo Ag
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A'/i[ioaO-£v£t ji£v ouv it|ial /ai £X£pa)^t 'EXXd^oc xai xapd twv KaXaupda;

£ialv OlX'/jTO'pOJV.

XXXIV. T^c; §£ TpotS^Tjviac; £axtv iadji.6(; £xl xoXu ^tVjxwv zq

O-dXaaaav, sv §£ autoj xdXta|i.a ou iid^a £Xi da^daa^j Md&ava (jrxiaxai. ’'IaiSoc;

^£ £vxaud-a i£pdv £axt xal d*(aX|xa £xl xyj!; dYopd<; 'Ep|iou, xd dd £X£pov 'Hpa- 5

x>^£Otj(;. 2. xou ^£ xoX(ajxaxot; xptdxovxd xoa axddta dx£y£i Xouxpct 0'£pjxd.

cpaai d£ ’Avxqdvou xou Ar^|XYjxp(ou Max£ddv(ov paaiX£uovxoQ, xdx£ xpd)xov xd

odcup cpav^vat, (pavyjvai dd ouy udojp £dd-6q, akkd xOp dva!^£aat xoXd £x x^c;

£xi dd xo6x(jj [xapavO-dvxt pu^^vai xd odtop, o dr^ xal £q Vjjidc; dv£tai

0-£p[xo'v x£ xal d£tvd)(; dX|xupdv. Xoc»aap.£v(p dd dvxao^a oux£ udcop daxlv ip

']>t>ypdv oux£ £ax£advxa £<; X'/jv 8-dXaaaav dxivduvco^ vr^'/zobar O-r^pla Y«p ''•«I

2 akka xal x6va; xap£y£xai x>.£(axou;. 3. "O d’ £»^adp.aaa £v xoTq M£&dvoi(;

|id/.'axa Ypa'-j>o> xal xouxo. dv£(io; d Al'>(> pXaoxavouaai;; xdl; d|xx£Xot; £(xx(-

xxtov £x xou llapcovixoij xdkzoo xr^v fl>.dax'/jv acpd>v dcpaoa(v£t. xaxidvxoQ ouv d'xi xou

xv£Ujiaxoq d'/v£xxpudva xd xxspd dyovxa dtd xavxdi; X£uxd dt£Xdvx£(; dvdp£(; i6

duo dvavxLoi x£pi9-£ouai xdc; djxxdXouc;, yj|itou dxdx£poQ xou d/w£XXpuo'vo; cpdpwv

3 dcptxdji£voi d’ £; xd auxd d0‘£v (wp(xr|6-/jaav, xaxopuaaouaiv dvxauda. xouxo |idv

xpd; xdv Alpa acplatv daxlv £uprj|xdvov 4. xdt; dd vr^aidai; di xpdx£tvxai XTjc

y(dpa^, dptO-jidv dvvea ouaac, IldXoxo; jxdv xaXouat, xou 9‘£ou dd uovxo; jxlav

d^ auxtov ou cpaaiv u£a^at. xouxo dd £i xotouxdv daxtv, oux olda, dT^E^ov dd 20

ol x£pl xd Mdt>ava, dx£l yaka^dv 3-ualai; £idov xal dxcpdaiQ dvd-pwxouQ

4 dxoxpdxovxa;. 5. Td |idv dyj Md&ava la9-jid; daxi x"^; Il£>vOxovvr^aou* dvxdc

dd xou la^|JLOu X'^Q Tpoi!^rjv{u)v djxopOQ daxiv 'Epixtdvr]. olxtaxTjv dd x"^;; dp-

Va. 1. xal om. Pcd Ag Lb. — xaXaupta;

La, KaXaupita; edd. codd.

?J. X K F C. — d'.yjx(»)v edd. ante B

Pa R M Vb, oi^xov Va Mo, oiyj/ov La, Vn ad
|

marg., dir/iov cett. edd. Pcd Ag Lb Vn Fa,
I

cf. Her. IV 185. Aristot. de mundo 3,
}

dvr^(i)v Sch MS. — xpo; pro s; M. (».
j

^pjjLa Xouxpd edd. ante B R La Vab M Pa,

in hoc ou sup. jia, Xouxpd ^spji-d cett. edd.

Pcd Ag. 7. PaoiXeuaavTo; edd. ante B

Vab Lab M R Pa, PaoiXsuovxo; cett. edd.

Pcd Ag. 8, (pavi^vai semel scribitur in Pd.

— oud' pro ouy B Pc, ou/ cett. edd. codd.

0. jiapallevxi Ag Pd La. — xo uBcop om.

Va M. 10. Xouo|isv(p vel potius Xou3ou£v(|)

Kays., Xuaa|JL£v(i) Va, Xouaauivrj La, Xouoa-

p.£vtp edd. codd. rell. 12. B’ iOaup.. B Pcd
[

j

Ag M Va Lb, hz i&auji. cett. edd. Vb La Pa

R. 13. XI'} D, At'} cett. edd. 14. oaupo)-

v.xou M. — avacpatvci, au sup. vers., M.

— xou om. Va. 15. Bi£XOovx£; Lb. 17.

B£ U Vab La Pa, 0 ’ i; cett. — ‘ copjirjaov,

Orj sup. Tja, Pa. — xaxopuxxouoiv La.

18. xpc)3X£'.vxai Vb, xpooxaivxai xrj X<>>pa La

Mo Pa R, in marg. xpox£ivxai x^; ytopa;, x^

yd)p^ etiam M. 10. ouaai;, i expunct., Vb.

20. xoiouxo M. — xouxo Be airoxp£TCovxa;

post £upYj|i£vov subiungi iubet Hemsterh.

MS. — oiBov Pa. 21. ItzzI yoXaCotv c?::o-

xpirovxa; S ad § 2 post ][pa}u) xal xouxo

transponenda, Sch post iaxlv £U('vy;|jL£vov

inserenda putat (Bruchstucke z. e. Method.

d. dipl. Krit. p. 84); nihil mutandum.

22. x^<; om. Vb. 23. TpoiC^^vo;, edd.
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yaia<^ TrdXsox; 'Ep[iiov£i(; cpaatv 'Ep{i.iova EupwTioi;. lov Bs Eup(07ta,

^v Y®P ^optJiivsoii;, 'HpocpdvY](; 6 TpoiS^T^viot; ecpaaxev eivai vdO-ov ou Y^p

dv irots iq, ’^ApYov tov NidpYji;, O-UYatpi^oov dvxa Oopcovecoq, tyjv iv ”ApY£i

TiepieXO-eiv dp/v^v Tiapovio»; $opa)v£i TcaiBdQ. sy^ 5

5 dvxa Eupcoxa xpdiepov t6 ^^(pscov yj
^optovea STueXapev, eo oi^a wt; oux sjxeXXev

6 xaT<; aux(p Nidpyji; Ttai^i ha oibsaO-ai Aidt; y^ ^oxouvxi. £7C(px7jaav hi

xal 'Epjxidva uax£pov Ao)pt£i^ oi ’'ApYoyQ. 7rdX£p.ov §£ ou Boxo) Y^veaO-ai

ocpiaiv £X£Y£to Y«p dv utzo ’ApY£i(»v.

6.*’'Eaxt ^£ oboq £^ 'Ep|xidva £X TpoiS^yjvoq xaxd xy]v 7C£Xpav ri 7Tpdx£pov |X£v 6

10 £xaX£ixo SO-£v(oo Aidq p(D|i.dq, jj.£xd ^£ 0yja£a dcv£XdjX£vov xd Yvwp(a|xaxa dvopid^

S^ooatv o'i vOv 07ja£O)c; aox‘i^v* xaxd xauxYjv ouv xv^v 7U£Xpav louaiv dp£tv7^v o^dv

£Gxi [i£v ’AxdXX(i)vo(; dxiixXyjaiv IlXaxaviaxioo vad^, £axi §£ Ei)i£ol x^pwv, £v §£

atjxcp A-;^{JiY]xpoc; xai Kdpyjc; x^q Ayjp-Yjxpoc; i£pd. xd ^£ Ttpdc; Q-dXaaaav £v

dpoic x^c 'Ep|i.iov(Bo<; i£pdv A7^jxYjxpd(; £oxiv £7r(xXyjatv 0£pp.aa(a(;. 7. Sxadioui; 7

15 ^£ OY^oT^xovxa dx£y£t [j.dXiaxa dxpa SxuXXdiov dxd T7jQ Niaoo xaXou|X£V7] O-u-

Ytt^po^- d)(; Ydp ^ x^^v Niaaiav 6 Mivco^ xal xd M£Yapa £lX£v ixsivriQ Tzpo-

Bodayji;, oux£ Y^valxa £^£iv aux^^v Ixi £cpaax£ xai 'irpoa£xa^£ xoiq Kpyjalv

ix^dXXsiv Tyjq vscoq’ dxo&avouoav dx£pptc|>£v sq xyjv dxpav xauxyjv 6 xX6-

Bo)v. xdcpov odx dTOcpalvouaiv aux^<;, dXkd 'Jt£ptocp0’^vat xdv v£xpdv cpaoi

20 BiacpopyjO-ivxa uxd xd)v £X O-aXdaayjc; dpviO-cov. 8. 'Atco §£ UxoXXaiou TzXeovTi 8

u)<; £t:1 x*^v %6Xiv dxpa re iariv exspa BouxifaXa^ xai p.£xd xy]v dxpav v^aoi,

ante S Vb La R Pa, Tpoi^rjvuov cett.

edd. PcAgMVaLb, toi<; xpoiCyjvicov Pd,

x:fl
TpoiCrjvicDv 'Epp.iovt<; coni. B.

I. eppwjva Ag, 'Epiuova scribi vult S. 2. ^
sup. vers. R. 8. dv Tcoxe scripsi, ut su-

spicatur Sch, Brj Tcoxs codd. edd., Kays.

inseri vult dv post 'JCspisXdstv, Madvig. post

4. xspisXsTv Vb. 5. pyj ante icpd-

xspov Herw. inseruit, haud recte. — IXa^sv

edd. ante C R Vb La Pa, iirsXaPsv cett. edd.

Va M Pcd Ag. 6. xs codd. edd. ante C,

Smin., Y= cett. edd. e coni. F. — iizcftxiaav

VbPd. 7. sppidvav M hic et postea, "Ep-

judvyjv edd. ante B Vb La Pa, ' Ep|udva cett.

edd. Pcd Ag Va Lb Mo R, in hoc tjv sup. a.

8. dv om. Ag Pd. 9. xaxd xauxrjv x. La.

II. p.£v ouv M, p.£v expunct., ouv om. La.

12. P«)|i.O(;, ad marg. YP*
vaoi;, Va. —

siXsov La, oiXsol Pc. 13. xi^^ AyjjJLrjxpoQ

delendum censet Lobeck., uncis includunt

S SW. — tspov ? Sch. 14. xot? pro x^c

Va. — 0£pp.y]oia(; edd. ante S Vb Ag Pd

Lab Pa, 0£ppaata<; cett. edd. Pc M Va Vt R,

in R 7] super a. 15. SxyLXaiov D, ut Thuc.

V 33. Strab. VIII 373. — xoo v£taou Pcd Lb,

v^aou La Pa, v£i'aou AgMo Vab, dxo xou voaov

xaXou|i.£voo, 7] super oy, R, in marg. YP«

v£taoy, in M xoy voiaoy corr. in vdaoy, ut

videtur. 16. Niaaiav edd. ante S Pa Va corr.

ex v£i(3atav, Ntoaiav cett. edd., v£iaatav Vb,

v£i(3a[av M Lab Pcd, vvjaaiav Ag, vTjaatov R,

£i super 7j. — xaxd |JL£Yapa M R , xaxd

jjL£Ya Mo, ad marg. R Mo YP* xd jt.

17. £cpaax£v Vb Ag M La Pa. 18. dx£xpy(|>£v

Va, ad marg. YP- dx£ppicj>sv, aTC£pp£icJ)£v Pd.

20. y-jcd xdv Va. - dd om. Va. 21. x£

iaxiv D Sch Va La, x’ iaxlv cett., £ particulae

X£ elidi non solet. — BoyxecpdXa Pd.
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TcpwTTj |X£v ‘^AX.touaa’ xapeysxa' auxYj Xijxeva £vopii(aaa9-ai vaaalv eTcixyj^eiov

|i£xd hk ITtxoouaa, tp(xr| yjv ’Apiax£pdv ovojidS^ouai. xauxac Be Tiapa-

xX£6aavx( £OXtv aud-tg dxpa Ko)Xo£pYia dvdyouaa £x x“^(; r^Tcapou, |j.£xd ^£

auxYjv v^aoi; Tpixpava xaA.ou|i£vr|, xai dpo<; 9-dXaaaav dizo x^^q Il£)LOTOvv^aou

7Tpop£pXyj|X£vov, Bo6'3iop9-jj.o(;. £v Boi>7:o'p9-p.o3 ^k Tr£7roiYjxat ji£v i£pov Arjjirjxpoi; 5

xai x"^^ xai^dq, 7r£'jro(*Ajxai ^£ ’AQ-r|Vd(;' £Ti{xXr|atc; ^£ £Oxi x^ 9-£(p IIpo|xaydp|ia.

9 9. IIpdx£ixat ^£ BouTOpO-jioo v*^ao(; ’A7i£poTC(a xaXoujj.£vr^. x-^q ^k ’A7i£po'3p!a(;

dcp£axY]X£v 00 TCoXi) £X£pa vyjaoc; 'Y^pia. ji£xd xa6 x‘/jv ai-(taXd; X£ 7rapi^x£*

xyj^ TjTCipocj jxyjvo£'dVjc;, xcti dxrq ji£xd xdv ai^taXov iiv. Iload^iov, £x ^»/^daar^;

|XEv dpyojiEvTj x*^c; TTpdc; dvaxoXd(;, TrpoVjxouaa hk ioq £t:i xyjv EOTiEpav £y£i 10

^£ xai Xt|i£va(; £v aux^jj. p.^xo; |i£v h'q x^^ ctxxyj; £oxtv £ 7:xd %ou axd^ta,

10 xXdxot; ^£, •(] TrXaxoxdxTj, axa^iwv xptwv ou ttXeov. 10. EvxauO-a Vj irpoxipa

'KoXiQ xoT; 'Epiuov£uaiv -^v. laxi ^£ acpiai xai viiv Ixi i£pd auxofti, IToaEiBwvo^

|jL£v £711 x^c dxx^^Q XT^ «pyjjj, TCpoEXd-Duoi hk dizo ^a\dGG'qz £; xd |i£X£(i)pa

vad^ ’AO-'/jvd!;, xapd dl adx(p axadiou O^EjilXia* Iv dl auxq> xoix; TuvddpEO) 1.5

Tualdag dicoviaaa&ai 'kiyyj^iy. laxi dl xai lx£pov ou jjL£*(a x*^(; ’A9'r^vd(; »£pdv,

6 dl dpoipoc; xax£pp6r|X£v auxip. xai 'HX'q> vad; xai dWoQ Xdpiatv, d dl Sa-

1. xpdixo'. Pd. — ‘‘AXioDoa et Ilixuouaa edd.

ante C codd., 'AXiouaaa et Ilixuooo^a cett.

edd. — di om. Pd. — aux^ Va. — ivoppy^aa-

a^ai Vb La Pac R. 2. qv, ad marg. qv, R. —
’Apiox£pd(; edd., dpiaxspd; codd., Sch suspica-

tur, dpiaxepd scriptum fuisse — id est ctpi-

oxspdv— lineolam autem pro accentu circum-

flexo qui dicitur habitam d^ terminationem

procreavisse, cf. Bruchstiicke z. e. Method.

d. dipl. Krit. 12. Plin. n. h. IV 56. 3. dxpct

xa>.ou|JL£vy] dviyouoa A X K F, dxpa xo)\ucpYiav

syouaa Pcd Ag M Va Vn Lb Fa, dxpa x^Xisp^ia

xaXou|i£vir], dvr/. La Pa, xcuXisp^ta syouaa R,

iyou3a expunct. et ad marg. xaXoujisvyj dvi-

youoa, quocum consentit Va Mo ad marg. yp.

xoAuspyia xaXou|X£vyj dviyouoa, quod recepe-

runt C S SW D, sed hic inter uncos ponit

xaXoujisvrj, B Sch dxpa KioXuspyia dviyouaa,

Vb dxpa xoXuspyta xaXoujiivrj xai dpo; i;

^dX., mediis omissis. 4. xpixava Va. 5. xpo^s-

pXyjiisvou Va Mo. — XcXoxowr^oou Peuxops-

|i£vo; ei Pouxopcup.0) di xsxotrjxai tspdv (sic) La.

6. xai om. La Pc. — |xaydp|ia Vb La Pa,

xpojidyapjia Pc, xpojidyopjxa Mo. 7. xopetijiou,

Pou super x, La. — dxspoxia M Va R.

8. ridpia edd. ante C Vab M Pd R Lab,

Tdpia scribendum esse dicit F, scribunt cett.

edd. cum Pc Ag. — xap xapyjxsi La. 9. exi

pro exi Pcd Ag Va Lb M. — xoatdiov codd.,

rio3ideiov D praef. mai. XIII, Ilooeidiov edd.,

exi rioaetdiov glossema esse censet Frazer.

— x^; ilaXdaayj; edd. ante B Vab La Pa,

DaXdaayji; cett. edd. Pcd Ag Lb R, in hoc x^;

sup. lin. 10. |iiv dpyojt. xpoeX^oDoi

di dxd om. M Mo. addit, in marg. inf.

Mo. 11. Xi^eva Sch MS. — ev auXT^ edd.

ante Smai. codd.
,

ev auxTj cett. edd.

Ag, ev di auxyj Va. —
• eoxlv om. Va,

eaxlv exxd x^<; dxx^; ad marg. R. —
exxd sup. vers. habet La. 12. di om. La.

— q xXax. Va, xoXuxdxr^ La. — xXeio; La.

13. xai adxdOt Ag Pd. 14. ei<; Pc. 15. auxd

Ag. 10. dyopiaas^ai Ag
,

dywptaaoOoi

Pd. 17. xaxepuyjxev codd., xaxepTjeixev

La. — dXaot; edd ante B codd., dXXoc

B e coni., cett. edd. — 0 drj La, 0 di

Va Ag. — adpaxiQ duoxoddjjiyjxai Va, oepaxK;

diipxoddji.Y]xai Vn M Lb, aapdxido:; Mo, 3apd-

xidi etiam Pd, edd. ante Sch Xepdxidi

cum cett. codd., Xapdxidi Sch, cf. I 18,4.
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pdTO^t (|)Xo§d[i.'^xai xal xai TtepipoXot XiO-wv Xo^^d^tov eiaiv

£vt6? Be autd)v ispd Bpwaiv dTtdppyjTa Ayj{iyjxpi. Toaauxa jxsv 'Epp.ioveua(v

eaxiv svxauO-a- yj ecp’ iQ|ia)v tzoKk^ d%i-/ei [xsv x^q «xpag, £cp’
Tfj

xou Ilo- 11

aet^ttivoi; xd ispdv, xeaaapac; jiaXiaxa axadfout;, x£'|x£v7j Bs ev 6|xotX(p xd 'xpwxa

6 :^p£jxa £c TtpdaavxsQ dvstai, xd hi eaxtv xou IIpoDvdt;* 11. Ilpwva '(«p xd

©'pOQ xouxo dvop-dS^ouai. Tzlyoc, |X£v h'q Ttspi Tcdaav x:^v 'Eppudva eaxYjxe- xd

de £(; au-(Ypaf^v xal dXka Tapeiyexo, xal d)v auxdc; 'jiotViaaaO-ai (xdXiaxa Tj^iwaa

pyj|iYjv, ’Acppod(x7jc; vade; £axiv £7ulxXyjaiv Ilovxiac; xal AijJ.£v(ac; x^q aux^q,

dYaXpia dd X£uxou XlO-ou, (jl£Y£9’£i x£ jiE^a xal £to xtJ d^iov. xal

10 vad(; £X£pdi; £axiv ’Acppod(xyjc;* auxyj xal dXXa^ £^£t Tcapd "Ep|xiov£0)v xijxdi;. 12

xal xdiQ TTapO-Evoic; xal yjv ^uv*^ ^yjp£uouaa luapd dvdpa cpoixdv, aT^daate;

Tipd Y^P-ou 0-u£iv xa9'£0XYjX£v ivxauO-a. AT^p-VjxpoQ dd i£pd '7C£7coiYjxai 0£pp.aa{a(;,

xd {X£v ETil xoTq Trpdg x*^v TpoiS^yjvlav dpoti;, ox; £axlv £ipy]jj.£vov i^^dy] jxoi, xd

d£ xal £v aux:J x^ %okei.

16 XXXV. IDiYjolov d£ auxou Atovuaou vade M£Xava(Yidoe* xouxcp p-ouaix^^e

dYwva xaxd £Xoe Exaaxov aYouai, xal dpilXXyje xoXujipou xal tiXoIodv xiO-Eaaiv

aO-Xa. 2. xal ’Apx£jiidoe £7c(xX7jaiv ioxh i£pdv, xal IIoaEidwv yakxoh<^

xdv £X£pov Tcdda eyoiv i%i d£XepIvoe. TuapEXO-ouai dd £e xd x-^e 'Eaxlae aYaX{i.a

p.£v iaxtv oudlv, Poip.de d£, xal £it’ auxou O-uouaiv 'Eaxla. ’A7rdXXo)voe di £iai 2

20 vaol Xp£ie >tal aYdXjxaxa' xpla* xal xcp p.£v oux laxiv i-xlxXyjdie, *cdv di IluO-aia

dvojidS^ouat, xal Opiov xdv xplxov. xd p.£v dyj xou IIuQ-aioie dvop.a {lEp-aO-T^xaci

II 4,6. III 14,5. 22,13. 25,10. IV 32,6.

VII 21,13. IX 24,1. 1. laidie Vb, taidoe

Va La M Mo R Pa, in R Pa i super o. —
xat dXKoi xsptPoXoi M, icspePoXoi etiam Mo.

2. spjiYjvsuoiv MVa pr. m. 3i ti-sv om.

La. 5. Ilpdivoe edd. ante Smai. codd.

6. Tcspl om. Va. 7. iv auiTpaep-^ Pc.

— tt)v x’ adx. M, X expunctum videtur.

9. x£ et xal om. Va, idem om. x^. 10.

eaxiv sxspoe Va M. 11. xapOsvioiQ Vb.

— ^Yjpsuooaa R ad marg. — jieXif] R.

12. xa9eox7jX£v. ivxaoS^a A X K. — d^

codd. edd. ante B, di Va cett. edd. cor-

rexit Coraes. — xcxoiyjvxai Ag. — 0£p-

jiYjaiae codd. edd. ante SW, 0£pjiaatae Vb

SW D Sch. 13. £v xote Vab M La edd. ante

S, £v ixl xote, hc\ expunct., Pa, iv supra

£xl R, ixt xote Ped Ag cett. edd., § 6 iv

in omnibus 11. III 23,2. 24,8, sed cf. II

38,7. IV 4,2. — coe £xi £t p£v av ^dTjjxoixo

Lb, we £xi ^tjJL£v dvyj d^pot Pc, u)C ixi £tp.£v

dv £idy] jioi R Pd Ag Vn Mo Fa, in hoc £tdY|-

jtoi, in R r^tq, ot supra q priore, et ad marg.

Yp. Ip.£vov, f^q etiam Mo Vn, a>e £Xi iji£vov

ot d^jJLOt La Pa Vab (hic drjpt) edd. praeter

Sch, tde iaxtv £tpyj|i£vov T^dv] jjloi Sch e coni.

Preller. et Spengel. 14. zaoxq codd. edd. ante

SW, aux:^ e coni. Buttm. cett. edd., in ipso

oppido Amas.

15. jJ.£Xavaqtdo; Pa La. 16. £10070001 A

X K, ziod‘^oooiv Vb, £ie d'70001 Pa La, £io

sup. lin. R. 18. di ctito xi^e Lab M Mo R Vb

Pa, La R Pa Mo ad marg. YP- xd, in Vb

ctxd expunct. et ie xd supra lin., cett. codd.

di ie xd x^e* 19. adxdv Pac Ag Va Lab R,

aux^v Pd, iv auxu) (haec expunct.) ix’ adxdv

Vb. 20. xat d^ xtj> La Pa R, in hoc drj

expunct. — ixtxXyjoiv La Pa. — xoO^ia

VaLb, xu&avia La. 21. odxwe oVopCoooi

M Va Pd Ag Lab, ooxu) dvojji. Pc. — dpiov

Pc Ag. — xd xptxov La. — xou om. Va.
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xapd ’ApY2'-(i>'^‘ touxok; ydp 'EXXr^vayv xpwxoK; dcpixeaB^ai TsXeaiXXd (pvjat xov

rioO-aea ec; xt^v ywpav 'AtioXXcdvoq xaiha ovxa* xov Be "Opiov icp’ dx(p xa)iouatv,

aacpwQ [JL£v oux dv eyoiiJ.1 siTisiv, xsxjxafpojiat Be Tcep». opwv 7roX£|xt}j acpdi;

3 yj B{x'(] vtxyjaavxac; stti xcpBe xtixdt; ‘AxoTiXcovt 'Opi(p veip-at. xo Bs ispov x-^t;

T6y*^(; vscoxczxov jxsv 'EpixtovsiQ xojv Tcapct acpfatv eivat, Xid-oo Be Ilapiou 5

xoXoGGOQ saxTjxe. xpT^va^ Be xrjv jxev acpoBpa eyouaiv dpyaiav, Be auxYjv

ou cpav£pd)c; x6 uBoop xdx£'.aiv, Be oBx dv tcox£, oBB’ £i 'xdvx£^ xaxa-

pdvx£(; uBp£6o)vxa' aux^^* x-^v B£ £cp' vj|xd)v 7C£7totyjxaaiv, ovo|xa Be £oxi X(p

4 y(op''(p A£ 1|xo)v, d3-£v p£i xo uBoip iq, aoxrjv. 3. To Be Xo^oo jxdXiaxa d^iov

lEpOV AyjlXVjXpdc £aXtV ETUI XOU IIpOJvdQ. XOOXO xo lEpOV "EppilOVETc |X£V K>w6|XEVOV 10

Oopcov£0)(; TcalBa xai dBEXcpyjv KXo|X£voo XO-ov(av xouc iBpuaajXEvooQ cpaaiv Eivai.

’ApY£ioi Be, OXE £c XTjv ’ApYoX'Ba -^XO^e A*/j(xyjX'^p, xoxe ’A3'£pav |xev X£*(ooat

xai Moatov Mq $£v(av Tiapaaydvxac; xijj d-Ecp
*

*, KoXdvxav Be ouxe otxcp Bs^a-

aO-ai XTjV O-Eov ouxe dTiovEiixai xt dXXo iq xi|xvjv xauxa Be oB xaxd ‘(vwjxrjV

XO-ovfa T'q O-u^faxpi ttoieTv auxdv. KoXdvxav [xev oov (paaiv dvxi xouxcov i6

aopaxaTcpTiaO-^va' x'^ o».x(a, XS^jviav Be xo{xia9-ETaav iq 'Ep|xidva otio A“)^(xyjxp0 (;

5 'Ep|xiov£oat TTotyjaat xo lEpov. 4. X9-ov(a d’ oov yj O-eoq xe atjx'^ xa^Eixai xai

XO-dvta EopXTjV xocxd exoc; d^oyaiv oSpa O-spouQ. dyoojt Be odx(0 (;. iqyobvrat

[XEV aoxoiQ X‘^(; TCOjxxyjc; oi xe lEpEi; xd)v O-ewv xai doot xdt; etcexeiooq «pyd(;

syooatv, sTtovxai Be xai dvBpE(;. xoiq Be xai iraiaiv exi ouai 20

xaO-saxyjXEv i^'Byj xT|V 3-eov xi|xdv xi^ 7C0 [xiut^- ouxoi Xeuxt^v sa3-^xa xai etti xaig

xEipaXait; syooai axEcpdvooc;. xXEXovxai Be 0 » axEcpavoi acpiatv ex xoo dvO-oix;

0 xaA.ooaiv 01 xa6x'(j xoajxoadvBaXov, 6dxiv9-ov sjxoi Boxeiv ovxa xai [XE^sO-et xai

— Ag. 1. xsXkioiXKa cpaal Va,

(paaiv Ag. 2. opsiov Pcd Ag, ~o Bs opiov

M, mox cp£t(j) Ag Pd. — xaXouai Va Ag Lb

SW D, xaXouaiv edd. cett. 3. xspl '[^v La.

— opojv Lab. 4. 'Q otxYj Pc. 6. saxrjxcv B

Sch. — r/ouaiv edd. inde a C Va M Pcd Ag
Lb, Xs^Quaiv edd. rell. Vb La Pa. 7. xdxsioiv

om. Pd. — ixiXtxoi malit B, ixiXstxsi Pd.

8. uBpcOoivxo edd. ante B Vb La Pa, R Mo ad

marg., uopsdoisv Va, uBpc6u>vxai cett. edd.

Pcd Ag M Mo R Lb Fa Vn. — Bs ante iaxi om.

Pa, habet in marg. 10. Ilpdivoc; X K F C

Smin., IIpujvo; cett. edd. codd. — xXsijxsvov

Ag Pd. 11. xou; tBpua. $£vtav om. Pc.

13. xapaoyovxc^, aq sup. Mo. — lacunam

indicavi, Kaysero 1. 1. 511 haec fere exci-

disse videntur: Buipov XaPsiv xapxov :^jxepov

cl. I 14,2. 37,2, Frazer. I 574 malit irapa-

ayovxcs; — — Bdipov xap’ auxi^; Xdpoisv

xapxov yj[jL£pov, Madvig. Adv. erit. I 706

coni. zapaoyoTsv. — xoXovxa Va M h. 1. et

postea R, v super lin. 14. «Trojistvca M.

— dicov. dXko XI Va. 16. xaXovxav Lb.

17. B’ in Va rasura deletum, in R B’ sup.

lin. — x£ aoxyj A X K F Pcd Ag Vb M Lab,

X£ xal auxyj Va, X£ supra vers., x£ auxrj

cett. edd. 18. yHoviav sepx^v Va, ^9-ovta

Pc Lab, yjlovta Vb. — xaxexot; Va. —
djooai K F. 19. |i£v ouv aux^q xr^q Va.

-- iicaixtou; Pc, £7t£X!:ou!; Va M R, £iax£to’j<;

La. 20. 01^ Be xal corrigit Cor. distinc-

tione maiore post Tcojxxfj sublata. 23.

xojj.oadvBaXov edd. ante S codd. (xo|JLOodv-

BaXXov Ag), xoojxoadvBaXQLV cett. edd. eX
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5(po(f'
sTCsati 0 ' xal xa exi X(p 9’pi^v(ij ®

TuepLTCouaiv exovxat xsXeiav £$ aYovxeq §t£i‘yL7]p.|i.£V7]v ^£ajioI(; x£

xal OpplS^ouaav £Xi 6x6 dYpto'x*/jXOQ. £Xdaavx£q 66 xpoQ x6v vaov oi |i.£v eoo)

fip£od'at XY]v PoOv £<; x6 i£pov dv^xav £X xo)v 6£ap.d)v, £X£pot 66 dvax£xxa-

5 pLevat; £^(ovx£(; X£(oc; xd<; 0’6pa<;, £X£t6dv xvjv Po6v l'6(oaiv 6vx6(; xou vaou,

xpoo£9’£aav xdc O-upaQ. x6aaap£^ 66 lv6ov 6xoX£ix6p.£vat Ypd£^, auxat x'}]v 7

po6v £iaiv al xax£pYaS^6|X£vaf 6p£xdv(p y®P 6x£X£|X£

X'^C pooQ. pi£xd 66 al ^^pai x£ ^vol^Q-yjaav xal xpoa£Xa6vouaiv oIq £xtx£-

xaxxat pouv 6£ux6pav xal xplxvjv 6x1 xauxig xal dXXvjv x£xdpx7jv. xax£pYd-

10 SLovxal X£ 6"^ xdaa^ xaxd xa6xd ai ypd£^ xal x66£ akXo xpoax£ixai x^j d-oaicc

daujia* £cp’ 1^'vxiva Y«p xia^j xd)v xX£upd)v vj xpcoxyj Pouq, dvoc^xv] x£a£iv

xal xdaa(;. O-uala p.6v 6pdxai xol^ 'Epp.tov£uat xov £ipyjjj.£vov xpoxov xp6 66 8

xou vaou y(jvaix(bv l£paaapi£va)v XTjj AVjjxyjxpt £lxdv£c; iaxT^xaaiv o6 xoXXal, xal

xap£X9-dvxi £00) dpdvoi x6 £iotv if' tbv al Ypasc dvap.£vouotv £0£Xa9’^vat xa9-’

15 sxdaxTjv xo)v poo)v, xal d^d^piaxa o6x d^av dp^dia, ’A9'7jvd xal Ayj[xyjx7jp.

a6x6 66 6 odpcuoiv 6x1 xX6ov yj xdXXa, 6^(6 |x6v o6x £l6ov, o6 jx7]v o666 dvyjp

dXXoi;, oox£ $£vpc; oux£ 'Ep{JLtov£0)v a6xd)v jxdvai 66 oxoidv xl 6oxtv al yp«£<;

iaxo)oav.

5. ’'Eoxt 66 xaj dXXoQ vade;- £ixdv£(; 66 x£pl xdvxa 6axi^xaaiv auxdv. 9

20 ouxoQ 6 vade; 6oxiv dxavxtxpu xou x-^c; XO-ovlae;, xaX£txat 66 KXujX£vou, xal xtp

K)iupL£v(p Q-uouoiv 6vxau9-a. KXu|j.£vov 66 oux dv6pa ’ApY£wv 6)iO'£Tv ifotys 6q

'Epjxtdva ‘i^Yoop.at, xou O’£ou 66 6oxiv inxXrjoi<;, dvxtva i^^ei Xdyo(; ^aoiXia ux6

Y"^v £ivat. xapd (x6v 6-^ xouxdv 6oxtv dXXo<; vocoq xal d^aXixa ’'Ap£o)<;. 6. Tou 10

66 X“^(; XO-ovlag 6oxlv t£pou oxod xaxd x*^v 6£5tdv, ’H^ou^ uxo xd)v 6xt^a)p{o)v

corf. Hemsterh. et Schneider. — 6oxsT Va.

•1. Ytpstd Va, 2. x£p.xouaiv Pa in marg. —
d'ijX£iav edd. ante C, B codd.

,
xsXeiav

Amas. edd. cett. —
. aXXriq, Vb, dYYsXvj^

Pa. •— 6i£iXYjpivy|v Vb, 6i£i6ojjl£vt]v Ag.

3. ux’ >

«Yp. Exc. Pal. — 66 om. Va.

4. (p£povx£<;,' £a9-ai sup. ovisq, R. 5. £X£i-

6dv — 9-upa(; om. Va. 6. ypd£(; £<; aoxea
i

La. 7. fiixtc Vb La. — xu^oi La. —
(fdXayya Pd: — dx£X£|j.£ edd. ante C La,

l)X£X£p.£ cett. edd. Vab Pacd M Ag Lb R, in

hoc d sup. l>. 9. Pouv 66 6£ux. edd. ante

C codd., Pouv x£ 6£ux. C S, 66 om. cett.

edd. manente Porsono. — xaoxrjv Va M.

10 . x£ 6y] B e coni. Pors.^ D Seb, xiXo<; A X

K F R Vb La Pa, X£>.7j Va M Pc Vn, x6 Xoixov

xiXr] Ag Fa, unde eruunt SW xs x6 Xoixov,

sed x6 Loixov interpretatio est vocis xeXoc;

cf. V. 1. IV 14,6. — xat xdx£ F C. 11. dv

om. edd. ante SVbLaPaR, est in cett.

codd. edd. — poo<; om. M R. 12. Ouaia Pc.

14. £00) SW D Sch ut § 6, £10(1) cett. edd.

codd., cf. I 15,3. II 28,7. —
; iaEXaaOi^vea

F C S M Va La, in R o expunct., iasXaOiJ^^ai

cett. edd. Pacd Ag Vb Lb. 15. dv pro dyav

M. 10. oi6ov Vb, 00 £T6ov Ag. \18. 6'axoj-

ao!v Ag. 20. 66 sup. lin. R. 21. ix’ 6p{x.

R Va, in R c sup. x, £X£|^tovc/. M, ic £pp.id-

vac, Ag. 22. £ioiv ixtxXyjoEK; edd. ante C

codd., correxit S5db. 23. xouxo Va. — d'p£0 (;
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- xa)ioajj.£V7j- cpd-£-($a|X£V(iJ §£ dv^pl td oXiYtaxa ic, xpic; dvxipo^aai 7i£cpux£v.

7 . 07:ia9’£v ^£ xou vaoO xyjq XO-oviaq yojpia £axiv a xaXouajv 'Epix'ov£i(; xo

p.£v KXu|X£vou, x6 ^£ IIXo6xo)vo(;, x6 xptxov §£ aaxd)v X(|j.vTjV ’Ay£poDa(av.

7T£pt£(p7£Xat [X£V ^ TidvXa O-pqXO^Q X(0-«)V, £V §£ X(p XOU KXu|X£VOU xal -(Vj;

yda|xa* ^td xouxou ^£ 'HpaxX^^g dv^f^ 'AiSoa xov x6ya xaxd xd X£*(;djj.£va 5

11 uTzo 'Epjiiov£Oiv. 8. ITpoQ §£ xij TiuXifj xaQ"’ o^dc; £dd'£ld £oxtv d'\o(jaa £x:i

Mda'/jxa, EiX£i9'o(a(; £oxlv £vxoq xoo zelyouc i£pdv. dXXwQ |i£v h'q xaxd

*^|i£pav ixdaxTjV xai Q-aaiatc; xai 9-o(xid|xaat [i£YdX(0(; xv^v d'£Ov t)Ldaxovxat, xai

dvad-yjjiaxa di^oxat T:>.£iaxa x-q EiX£iO’u(a* xd §£ dfaX|j.a od^£v(, Tt^ir^v £i [j.*/]

dpa xdic; bpdaic, laxtv lB£iv.
= ;

. lO

XXXVI. Kaxd hk xr^v m Mdarjxa £uO-£iav Trpo£X0'Ouatv £7rxd“7coc»

axaBfoui; xai £<; dptax£pdv £xxpaTi£Tatv' £<;
' AXixvjv £Oxlv d^dt;. rj ^£ "AXixyj xd

ji.£V £cp’ T^fiWV £OXtV £pVj{J.OQ, ll)X£TX0 ^£ Xai auXYJ 7TOX£, Xai XdifOQ £V

axVjXaK; £axl xaiq ’Exi^ai>pio)v, di xo5 'AaxXrjXtoO xd id|jLaxa £77£7pajx|x£va

£youaiv dXko ^k a6Y7p'a|i|ia odBiv oida d$idyp£tov, Ivd-a yj Tzokeoi^ 'AXixyjc;
yj i5

dvBpd)v £axtv 'AXixwv jJ-vyj|iY]. 2 . laxi ouv dSd(; [xai] £; xadxrjv xou X£

Ilpovdc; |X£a*/j xai dpout; £X£pou Bdpvaxoc xaXo'j(X£vou xd dpyaiov dxd d£ x^q

Pd. 1. sxixaXoujilvyj Va. — e; xpst^

edd. ante C, correxerunt Sylb. Valck.

Pors. — xicpuxc Pd. 4. xspis^pYaaxai M
Va Lb R, in R exai sup. aaxai. — t}pi(Yoi«;

SM VaR, in hoc x sup. d^pi'(-(ci^ Vb, S-pi^xoTi;

cett. edd. Pacd AgLab. 5. xouxo La. —
Pa R, ad marg. Yp. dvyjYe R, dv sup. lin. Pa.

(>. xrjv zuXqv edd. ante B Va M R, in hoc

utrumque v eras., x:^ T:uXq cett. edd. codd.

— d'(oo‘3iv M Va R, in R a sup. iv, «Youaav

La Pa. 7. siXei&uta; Ag Vab et postea x^

siXsiS^utcz Va Lb, Vb, siXsil^uta; et

stXyjlluia rell. — dkXo^ Pd. — jxsv om. Va

M Lb, in R sup. lin. 8. xal om. Va ante

Huoiati;.
IS

11. xpoasXllouoiv Ag. 12. axadioi; Va. —
Itz' dpiaxcpd A X K F La, 1% dpiaxspd, in

quo dpiaxspdv latere videtur, cf. cap. 34,8,

Vb, H dpioxspd cett. edd. M Va .Ag Lb R,

in Va d corr. ex a, in R z sup. <;, i<; dpi-

oxspa Pc £<; dpi&zspdv Pd, v expunct., dpi-

axspd Pa, e; sup, vers., cf. III 10,6. V 15,3.

X 8,8. — icp’ " AXixYjv X K F, iz’ dXtxrjv

A M Vb Pa, in hoc ; sup. x et ad marg.

£x\ £(; x’ dX. La, i; "AXtxrjv cett. codd.

edd., in R X sup. i;, i; 'AXixrjv et '^AXixyj

Guriitt. 441. — xdxa jji£v La. 13. dcp’ >5p.div

Va. — adx^ M Pcd Ag Va Lb. — 'AXixd;

codd. edd., in Va circumflexus erat et pro

0 aliud quid, utrumque correct., XoYo; Mo,
' AXtxyj; Palmer., 'AXixivujv s. 'Ahxaicjv xaxd-

XoYo; Preller. ind. lect. Dorp. 1840 p. 7 =
Ausgew. Aufs. 115 sq., 'AXixoO xivoi(; Wila-

mow. Herm. XIX 449 n. 2, 'AXiXuiv Panta-

zides Eph. Arch. 1886 p. 144, idem vult

Guriitt. 439, probat Frazer. I 574, v.

comment. 15. ou5£va Va. — 'AXixi^;

edd. ante S codd., '(p. 'AXtxrj; Palmer. MS,

scribunt cett. edd. Vab. 16. [xalj inclusi,

cf. D praef. XXL — e; xrjv, in marg. xau,

Pa. 17. npuivoi; et Ilpuivi edd. ante S Pc

M Vab Lab R, llpojvo; et IIpwvl cett. edd.

.Ag. — xal xoD 0. A X K F Vb La Pa, xal

ix£pou xou Va, xal dpo; ixdpou 9^. x. Pc

M Lb R, in hoc dpoc ixipou expunct. et xou

ante & sup. vers., xal opou^ ixEpou 0. cett.

edd. e coni. F, Ag Pd. — xoO oioc, xrj;
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Aioi; SQ xdxxuYa idv opvida dXXaY^i; \B^o\i.ivriq, ivxauO-a {j.£Tovo|xa^

aO-^vat td dpoc; (paafv. 'lepd de xai £q idde em dxpcov xd)v opwv, em piev X(p 2

KoxxuY^tp Aid(;, ev de x(p Ilpoovi eaxiv "Hp«(;. xal xoO [xe] Koxxuyiou Tcpdc;

xoTq xepaai vad^ eaxi, 0-6pai de oux ecpeaxi^xaatv, odde opocpov el^ev, oude oi

5X1 ev^v afocXpia* eivat de eXe^sxo 6 vade; ’ATudXXa>voc;. 3. Ilapd de auxdv ddde;
‘

eaxtv exi Mdar^xa xoic; exxpaxeiaiv ex x^^c; edO-elae;. Mdavjxt de ouai(j xdXei

xd dp^alov, xaQ-d xal /^OpiTjpoQ ev 'ApYelwv xcixa^d^tp xexolyjxev, extveltp xaO-’

rjjxdg e^pwvxo 'Ep(iioveT(;. dxd Mdayjxot; de ddde ev de^tol eaxtv exi dxpav 3

xaXoop-evYjv Expoudouvxa. axddiot de dxd x-^q dxpac xauxTjc; xaxd xwv dpd)v

10 xde; xopocpdQ xevxyjxovxd eiat xal diaxdatoi f £<; ^tXavdptdv xe xaXo6p.evov xal

exi BoXeode;* oi de Bo)ieol ouxot XlO^wv eial awpol Xofddcov. 4. ^coptov de

exepov S Aiddpiooc; dvopidS^ouat, axddta etxoatv adxdO-ev dcpeaxyjxev. evxauO-a

eaxi |X£v tepdv ’AxdXXo)voc;, eaxt de Ilooetdwvoe;, exi de adxotc; AT^p-TjXpoc;*

dYdXjxaxa de dpO-d X(0t>u XeuxoO.

16 5. Td de evxeuO-ev eaxtv ’Ap^£to)v yj xoxe ’Aatvata xaXoo{i.£vYj, xal ’Aaiv7]c; 4

eaxiv epetxta exi 3’aXdaa‘)[j. Aaxedatjxovtwv de xal xou PaatXea){; Ntxdvdpou

xou XaplXXou xou IloXadexxot) xo5 Edvdjiotj xou Ilpuxdtvtdoq xou Edpoxwvxoc;

ec; xyjv ’ApYoXtda ea^alXduxcov axpaxit^ auveae^aXdv acptatv ol ’AatvaTot, xal

idijjaiaav auv exetvote; xwv ’ApY£twv x"^v o axdXoc; xwv Aaxedatp.0-

20 vicDv dx-^XQ-ev oixade, axpaxeuooatv exi xyjv ’AalvYjv ot ’ApY£tot xal 6 paatXeue;

adxo)v ’'EpaxoQ. xal }(pdvov p.ev xtva dxd xou zelyooQ '^p.uvavxo ot ’Aatvaiot, 5

xal dxoxxetvouatv dXkooc, xe xal Auataxpaxov ev xoTt; doxtjKoxdxott; dvxa

’ApY£ta)v dXtgxo|i£vou de xou xet^oug ouxot |j.ev xXota evd-ejjievot

sup. Tou, R. 1. xdxuifa Va, xdxuYlfa Vb Pa Mo,

xdxyjvYa M R, in hoc sup. y]v, xdxyju]^a

Pe. — pvojievir](; et Ksvsa&ai R Ped Ag M
Lab, •jfsvojJLSvy]?, omisso sq. 'ysveaS-ai, Va,

|i£vojJb£vyj(; Vb. 2. i? xd, in marg. d£, Pa.

3. xoxu‘p'oj et mox xoxu*ftou Va, xoxy]|t(o,

xxu sup. lin. et mox xoxyjytou et sup. lin.

xxulv^ M. — X£ inclusi. 6. 5 vad,^

£x £u om. M Mo R, in Mo R verba omissa

adduntur ad marg. 8. iaxiv iv o£^. Va.

10. vitium est in numero, cf. Curt. II 464.

Burs. II 98 fi. 2. — ic; OiX. edd. inde a B

Ped R Va Ag Lb Mo, in R xl sup. ixl OtX.

cett. 11. £XiPoX£oo<; Ag La, sxl PoXeou^ Pc

Lb, £xl ^oXaiooc, M Vb, in Vb £ super at,

ixl pouXatou<; Va, mox poXsoi Va M> pdXEot

Lb. '/wpimy Ya.. 18.^ adxou La. , 15.

’Aaiva A X K B Pacd Ag Vb R Vn Lb, in Pa

a sup. a, daatva et doalv-qc, La, hoc etiam

Pa, ’Aoivyj F C S SW D Va M Mo,' ’Aaivata

mavult B, probat Curt. ll 680 n. 50,

scripsit Sch. 16. ipstxia abest a Ped Ag M
Mo Lb R, est in R ad marg. 17. 'KokoZ-qy.ioo

xou ivvdjJLOu Va. — xpixdvido(; Pd Ag. 18.

iaPaXXdvxoDv Va, iaPotXdvxojv cett. codd. edd.

— auv£p«Xov MMoLabR, in hoc as super p,

auv£asPaX>.ov, altero X expuncto, Pc. — ot

dS^rjvcttoi Vn Lb. 19. idodXwaav La M Mo R

Pa, ad marg. sd^i^toaav La Mo Pa, idy^Xojaav

R, Y] super od in M, sdyjXojaav Lb. — x^v

dp7^v Va. 20. daiv^v Vb Lb. 21. ’Epaxdi;

edd. ante Smai. Lab, ’Epdxo(; Smai., ’'Epd-

xoQ cett. edd. Ped Ag Lb, dpaxdg Vab Mo,

dspaxot; M. 22. xe om. Va M, R sup. lin.
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xa* sxXcizooae xr,v a'jTo>v, e^ot'^o; xaTajiaXovis; Tr,v

*Aa'vTjV xai x-^v *(^v :rpoaoptaa|X£'^jt rj arpsxspa, 11’jb^asoj; X£ WrjA\oy^^

ozsXiTZovTo xo »£pov, xol vuv £xt ^T^Xov £0X 1
,

x«». xov Aooioxpaxov ::po; a-jxtp

bdZTOOJlV.

G 6. ^Ar.eyei *Aft'(dojv xf^^ i:oXetu; x£Ooapaxovxa xai oC» ::A£(io oxd^ta 6

Tj xttxd A£pvav ddXaooa. xaxiovxtov ^£ £;; Aepvav zpwxov |i£v xa(>’ o^dv

£OXiv 6 'Epaotvo^, ex^i^wGi ^£ s; xov <I>p»Sov, d 4>p*5o; di e; xr^v O^dXaooav

XT|V |i£xa^'j Trj|i£v'0 'j xa* Aepor^;. dzo ds ’Epdo'V/j xpazEiotv e; dptoxEpd

oxadioii^ doov dxxio Atooxoyptov »£pdv saxiv ‘Avdxxtov ze::o(r,xai de ocptot xaxd

7 xadxd xa» ev xtJ zdKzi xd 'dava. 7. dvaoxp£'{*a; de e^ xr^v e-jB^eiav xdv xe lo

*EpaoT',;<iV dia^TjO^Q xo» er» xdv X£»!|iappov zoxo|idv dcp»;TQ. tiXt^oiov de adxoo

repi^oXd; iox» >.{^u>v, xo» xdv ll/.odxtovo dp::doavxa, d>; Xeifexa»., Kdpr^v xT|V

Ar^nr^xpo; xoxa^rjvot xadxTQ ».paa»v e; xy;v 'jzd^eojv '^j}i»!^0 |i 6vr,v dp/V» r; de

Aepvo eox»!v, (o; xo* xd xpdxepo ey£». |io». xoO '/.d^oo, ::pd; ^XdooTQ, xo»

8 xeXsXTjV A£pva’!a dfoootv evxoOfro AV;*ir,xp'.. 8. eoxi de o)»oo; lepdv dpyd|ie'/ov i6

|iev dzo d'poo; d xoXoOoi Ilovxivov. xd de dpo; d Ilovxv/o; odx xd udojp

dzoppsiv xd ex xo»j ^soO, dXXd e; adxd xoxadeysxar pel de xai ::oxa|id; dz’

odxoo Ilovxivo;. xol eid xopo^p^g xoO dpo'j; teodv xe 'A^r,vd; Xatxido;, epe(::io

exi |idva, xol i>ep.eXto o*x(o; eoxlv 'lzxo|jL£dovx*i;, d; lloXoveixei xip 0».d(::odo^

x»(u»)prjao>v ri'Kihv e; Hr,^o(;. 20

XXXVIl. ’Axd df, xoO dpov; xodxot» xd dT/.oo; dpyd|ievov 7:A.axdvtov xd

roXd izi XY,v J>dXaooav xat^i^xet. dpoi de odxoO x-j |tev ::oxa|idc d lIovxi'.»o;,

x:q de exepox uoxojid^* ’A|iint(»vr, de dzo x'^; AavooO tb^axpd^ dvo|io xip

roxojup. 2. evxd; de xoO (T/»3o*j; dYaA|toxo foxi juv Ar^jiT^xpo; llpoo6|ivr^;,

2 eoxt de Atov63*>'j* xoi AVjiir^xpo; xa^TjH£'i*v d^aXjia od fJ^e^a. xauxa |tev 26

I. xf^v dfj jtioi Ag. — xaxa)»a^dvTs; R

La Vb Pa Vn Lb Mo A, ad marg. Vn xoxa^-

Xdvxs;, M xcrca^XdvTi;, X sup. ct 3 sup.

X, xcfxa^o^dvTK; Pcd Va Ag. 2. zpoopiod-

ji£vo» Pc. {{. v:caXi*xovxo tipdv cdd. anle

B codd., viCsXtTCovxo mavult S, d^iXaiTrov zo

B c coni. Porson., vtcsXixov zo Va SVV D

Sci», cf. I IGA 18,8. U 17,7. III 1.3. V

20,8. VIII 43,6. X 13,9. — 5 ins. Sch MS
ante xai. — Xu3t3Tp«rtov, ou sup. ov, Pa.

o. od om. Pd. H. bdXaosav Pd M. —

XapvTjV Va, ds iispvav Vb, H. tr^yiiv.ov

M, xipsvou La, tijJLsWov Ag Vb R Pa. —
sv dptoxapa La. 9 . 'Avaxxiov Sch, dvaxxoiv

cett., S roalit legere ’Avax»»v omisso AiO';-

xodptuv. — xaxd xauxa Ag Lb Pc. 11. oia-

3/,3£'. et D, dia3d3r, Va. — ystjiapov

K Ag Vab .M La. 12. Kdpr,v om. Vb. —
X?,; drjjt. La. 13. xauxr,v Pc. — <pr,3iv Vb,

abest a Va Lb M S. — uro (£(ov Pcd Ag Lb
^

I

edd. praeter S, qui dxd^aiov scripsit e lec-

tione dxoiatu)» .M, vxd]xn.cov Va La Pa Mo R,

iixd (aiovV^b. — vojv.Couivyj; .M Mo. 14. iyoiju

xou Pc Ag, syin {w»t Pd. 15. .Vcpvaia Pa Sch,
;

Xspvaia Vah R .Mo Lab, )..fipvatd (sic) Vn, Asp-

vata cett. IG. |»iv om. Va. 17. a*xopetv Ag.

— s; auxd edd. ante C,. K «i»'d Ag La,

lauxd Pc, corrcx.
.

Sylb. 18. xop’>

cpoii Va.

21. dxd di Va. 24. xpd^ dpivT^; Pc.

4
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Xi&ou 7:£7:o'*/j[i£va, sispoiO-i sv vatu Aiovaaoq ]^aajT'/j(; xa9-)^|j.£vov ^oavov, xal

’A'fpo§(Tr^(; d^aXixa sui Xib-OT dvabdvai auio xocc; O-u^atipac;

ki'^(j'joi Toc; Aavaou, Aavaov aoxov xo ispov (xo) sTti Hoviivto 7TO''^aai X7j(;

’AB'T|Va;. 3. Kctxaaxi^aaa^ai xd)v Aspvauov xr,v xsXsir^v ^iXdp.|j.tovd tpaat.

5 xd jx£v 0'jv Xs^djiEva iiz\ xoi; ^po)|X£voic hf^kd saxtv 0'jx dvxa dpyoda- d 3

-)^'xouaoc ird xf, xap^ia Ks::or/j|i£v*/r( xou opsr/dXxoD, ou^s xauxa

dvxa ^tXdjxixtovoc; ’App'.cpu)v s-jps, xo jxsv dvsxa^sv Tptxtovtsuc; xtov sv AlxwXia,

xd 0£ £(p’ */j[uov Auxicov xoTq ixdXiaxa 6(j.o(o):; ooxijxoc;, ^£ivoc; §£ £^£ap£iv

d (xy; xt^ 'Xpdx£pov £ld£v, xal dr| xai xauxa cptopdaac. etti xcpd£. xd STZ'q xai

10 daa o'j [j.£xd |i£Xpou |j.£ji'Yl-*-£va rjv xoT; £ 7T£ai xd Tidvxa Awpiaxi i^ZTZoiqxo'

'Kpiv d£ 'HpaxX£'!dac; xax£X3£iv £^ n£>.o7:o'vvr|aov xr^v auxyjv y;cp(£aav ’Ad7jvai&t(;

0' ’ApY£ioi '«pcovyjv izi hk 0».>wd|i[icovo; oudi xd dvo[j.a xd Acopt£cov, £jxoi dox£iv,

£; d-avxa; TjXo6£Xo "E^Xr^vac;. xauxa [iev d7r£cpaiv£v ouxcoq dyovxa.

4. T-^c; d£ ’A|iuij.d)vr,c; 7i£cpux£v £t:i xt^ xXdxavoc* uxd xauxirj xr^v 4

16 udpav xpacp-^vat x*^ xXaxdvop cpaafv. £Ytd hk xd 3r|p(ov x£i3-&|xat xouxo xai

ji£Y£3£i di£v£YX£iv udpwv dX/aov, xai xdv idv ouxio ^r^ xi £y£tv dviaxov d)(; xdv

'Hpax>.£a dxd x*^; yoX'^q, auxou xdc; dxidai; ipapiiax£uaa( xiov diaxdiv x£cpaXrjV

d£ £iy£v, £[j.ol dox£iv, [iiav xai ou x^Eiovac;. Tlaaavdpoc; di 6 Ka|xtp£U(;, iva

xd 0-/jp(ov X£ doxoir^ ipo[:l£p(dx£pov xai auxip xoiYjaic; d$idyp£ 03 c;

1. exipoj os vaio codd. edd., Sch sxspo;

0 ’ sv vauj ? sxspojQt d’ sv vaco scripsi, vide

comment. 2. adxui La. 3. xoD davaoD M
La Pa, xd; 0 . R, oD sup. d;. — adxd

xd; dav. Va, literis supra positis ordo

vulg. restit. omisso altero xd;. — adxd

edd. ante C Vab M Lab Pa, adxov Pcd Ag R

cett. edd. — xd sxl Sch MS, articulus abest

a codd, edd. — sri xovxt<|) Lb. 4. A.sp-

vsojv M. — xsXsuxy^v Lb Vn, ad marg. xsXs-

x'^v Vn. — cpiXdjiova Ag Pd, cpiXdp.u>va Vab,

in La jj. alterum h. 1. et paullo post in

cpiXd|xcuvo; sup. vers. 7. cpiXd|j.iuvo; Ag Va.

— s-jpsxo jisv AgPdMLb, supaxo Va,

supe xoT; om. Pa, addita sunt ad marg.

3. sidsv codd. edd. ante S, in sl corr.

habet La, — cpcopdaai edd, ante B Vab

M Pa R Lb, (pcopduai Ag Pcd, cpopdaai La,

cpojpdua; cett. edd. e coni. Sueverni; post

sTit xcpds xd sTcrj A X K interpungunt virgula,

post siusai K poni vult dxi; post cpiopdaai

colon posuit F, legere suadens sxt xoDds,

Pausanias I.

huius tempore, cpojpdv saxtv sttI xcdds

Goldhag., cpojpdaai ixsi xd xs liz-q coni. C.

10. |i£xpa {Asxpou M. — dopiaxt La. — sTcoiyj-

aaxo Vb. 12. xcov Acopiscov edd. ante S Vb
Lab Pd, xd Acopiscov PcAgVaR, in hoc corr.

in xcov, cett. edd., xdv d. M. 13. d'^ om. Va
M, in R sup. vers. 14. TcXdxcovo; Pa La R,

in hoc a sup. co. — xauxr^v M Mo Vab Pd Ag
Lb R, in R TTj sup. -qv, in Mo v expunct. — x'^v

om. La Pa. 15. ds om. Va M. — 7uu9opiai

A X K Vb La, zsil^ojxai cett. edd. Va M Pacd

AgR, in R y sup. si, corr. Sylburg.

16. ydpcov Sch, udpcov codd. edd., cf. D
praef. XI, qui laudat xcp ydpco VIII 8,5 et

xoy udpoy VIII 33,4, sed cum hoc loco

xf^v udpav antecedat et x-^ udpa sequatur,

Schubarti scriptura praestare videtur. 17.

ycoXi^; Vb. 18. doxsi Va. — {Jiia Pc.

— TCiaavdpo; A M Vab Lab Pacd R; III 3,8.

9,6, VIII 22,4 codd. irsiaavdpo;. — inter

ds et 6 in M fuit /at. — xajxapsu; Va.

19. cpopspdxspdv xs xat Vb, xs xai etiam M
31
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5 |i.dXXov, ctvii TouTojv xd(; x£(paXd(; sTOirjas xfj o^pcf xdc; TioXXdt;. 5. El^ov

hk xai TCYjYyjv ’A(i'ptapdoo xaXou|i.£v‘/jv xai xyjv WXxooviav X(jiv*/jv, cpaatv

’ApYcTot Atovuaov £<; xov ''AiSr^v sXd^siv dvdjovxa, xr^v tk xa6x-(j

xd&o^ov Sci$a( 01 npoaolxvov. x*i^ $£ ’AXxoov(a 7i£pa(; xoO pdO-ou; oox laxtv,

ol>3£ xtva 01 5a dvO-poi-xov £q xo x£p|i.a aox'^; o'j^£|it<^ xaO-ixiadai 5

^ovr^B-ivxa, otcoo xai N£pcov axct^itov xo/wXwv xdXooc; xoir^adjx£vo(; xal aovdc[»a<;

dXXr^Xot!;, «Trapxi^aa!; Si xai pioXoflSov dz’ aoxwv xal £'. St^ xt ypyjaqjLOv dXXo

6 £<; XYjv 7C£ipav, ooSi ouxo(; ouSiva £^£op£lv iSovr^drj dpov xoo pd^jo;. xal

xoS£ T^Vjoaa dXkfy xo oScop x'^:; X(|xv‘/j;, oj; ISovxa £ixdaat, '^aXr^v6'^ iaxi xal

T|p£|xaiov, xap£yd|i£vov Si d'|»tv xotauxTjV Siavyjy£a8‘ai xoX|iV;aavxa xdvxa xivd lo

xa^>£Xx£'v X£'-pox£ xal iq, flo&ov 'jxjoXapov d7ryjv£‘(X£. 3i£p{oSo(; Si x^t; Xlpvr^;

iaxlv ou KoXXifp dXXd daov x£ axaSioo xplxov £kI Si xoT; y£(X£atv aux^^t; xoa

xal ayolvoi X£cp6xaa'. xct Si i; aSxy;v Atovuao) Spdjii£va £v voxxl xaxd kxoq

i'xaaxov ooy datov iq dxavxa*; jiot "(pd^j^at.

XXXVIII. ’Ex AipvTi^ Si loOatv iq Tr^jiiviov, xo Si Tr^|j.£vio'v iaxiv 16

’Ap*(£liov, d)vo|ida^rj Si dxo Tr,|i£voo xou ’Aptaxo|idyoo' xaxaXaptov -^dp xal

£yop(oadjt£vo^ xo ycoplov £xoX£|i£t tjv xoT^ Atopf£03iv a'jxo&£v xov xpo; Ti-

aa|i£vov xal ’AyatO’j; xoX£|iov iq xooxo ouv xo Tr^iiiviov louaiv d X£ <I>p(?0 (;

xoxa[xo; £xSlS(oatv iq t>dXaaaav, xal Iloa£iSd)vo; »£pov iv Tr^|i£v((|) x£Xolr^xai

xal ’AcppoS(x'/j(; i'x£pov xal |ivyj|xd iaxt Tr^iiivoo xt|jLd; iyov xapd Atoptioiv xu)v 20

2 £v ’'Ap|£t. 2. T-/jji£v(oo Si dx£y£i NaoxXla X£vxi^xovxa, £|xol Sox£lv, oxaSloo;,

Va Lab Pd. 1. elSov idp xal M. 2. 'A'K-

xuamav et ’AXxy<ovia edd. ante S Vab M
La R Pa, dXxuujv. Lb, 'AXxoovtav (dXxiovtav

Ag) et ’AXxyovta ceti, edd. Pcd Ag, ut cor-

rexit Sylb. IJ. £t; edd. ante S R, iq cett.

edd. PcdAgVbMLab. — dvd^ovxa La.

— xauxTjv Va Mo. 4. Ilpooujivov scripsi, idem

coni. Frazer. I 574, IIoXopov codd. edd.

<». xdX(i)^ edd. ante B, xa7.Xoj; Vb, xo7.ou;

cett. edd. M Pac Ag Lb R, in hoc w; sup.

ou;, xdXXou; La Va Pd, in Va secundo X

expuncto. 7. dXXyjXou; edd. ante C, dXXV^-

Xoii; cett. edd. codd. — dirapx^oai Vb
R, in hoc corr. in — a;, aTCopxrjoai xs Va,

X£ etiam in R Vb, dxapxrjaaxs M Mo. — Si

om. M Mo Lb. — X£ xot Ag Pcd La. — |id-

XiplSov A S Vb La Pa R, [loXoplSov cett. edd.

Ag Pd Va M Lb, p.oXup!ov Pc. — ix’ auxcbv

edd. ante C Vab M La Pa R, aoxdiv coni.

S. 8. ouxu)C C e coni. Sylburgii. —

iSuvyjih; om. Pcd .Ag M Lb cod. Phral., in R

.Mo ad marg. 9. xo Si M. — £iSovxa Va M.

11. xa&r]x£iv Exc. Pal. — ic xov puQ^ov cod.

Phral. — dzoXa^ov La, ctroXapcuv Mo, otto-

Xa^ujv Vab, 0 sup. 00 in Vb. 12. oaov '(e

edd. ante B codd., doov X£ cett. e coni. S.

— £-£1 Si Va. — auxoT; Lab. 13. ayoiva

R, 01 sup, a. — Aiovtiaou codd. edd. ante

D, A'.ovu3u), e coni. S, D Sch. 14. o3ov Lb.

16. xiiJLEvou Vb. 17. dyupoj3d}i.£vo; Vb,

dy£ipio3a'|X£vo; Va, ^'f'/yP‘ Pd. — aOxo^sv

D Scli e coni. B, auxo^i codd. edd. cett.,

cf. II 26,2. VIII 23,8. -- zpo3i3xd|jL£vov

Lb Pa R, jp. zpo; -asajxsvov Pa R ad marg.,

zpoi3xd|JL£vov, ad marg. zpoq xi3a}i., La,

zpo; xiji£vov, aa sup. iji, Va. — auxo^

10U31V om. M. 20. lyo)v Pc Vb, 0 super (u

Vb, lyu) Ag Va. 21. XTjjiojvEtou R Pc Va

Vn M Lb, i super £i M. — vauzX£ta R Pcd

Ag M Lb, in R i sup. £i. — Sox£t Pc.
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td [i£v £(p’ 7]jxd)v £p7j[j.0(;, oixtaf^i; Be aux'^(; NauTrXtoq IIoaEt^covO!;

X£Yo'p.2VQ^ ’A{j.up.covyjQ ehai. Xd%ZTai §£ xai T£r/o)v £Ti £p£('3ria, xai IIo-

a£i^o)vO(; i£pov xal Xip.£v£(; £iaiv £v NauTiXia xai tcyjyt^ KdvaQ-oc; xaXoupiEVYj-

EviaOO-oc T-^v "Hpav cpaalv ’Ap-(£wi xaxd Ixoc; Xoop.£vyjv Tiapdivov

B ouxo(; p.£v hri acptaiv £x xeXex^c;, -^v «y^ugi "Hpcf, Xoyoq xo)v dTioppT^xcov 3

£ax'!v 3. xd 6x6 xd)v £v NauxXia X£Y6p.£va £q xov dvov, wc dxocpaYwv

dixx£Xou xX-^p.a dcp3’Ovd)X£pov £q x6 p.£XXov dx£cpY)v£ xov xapxdv, xal ovoc;

GcpiGiv £v X£Xpa X£X0iYj|i£V0(; 6id xooxd £GX'v dx£ dp.X£X(i)v didd^ac; xo|xyjv,

xap(yj|xi oux dSidXoYa YjYo6{j.£voc;. 4. ’'Eaxi 66 £x A£pvyj(; xai £X£pa xocp’ aux-^v 4

10 666(; XTjV O-dXaaaotv £xl '^((wpiov o TEvIatov 6vo|xd£louar xp6<; O-aXaGOTj] 66 xo5

Tevegiou IIoa£t6a)vo(; i£pdv egxiv o6 pi£Ya. xo6xou 6’ lyExat ^(opiov dXXo

^Axo^aO-ixof Y"^*^
Evxauda xpwxov x^^q ’ApYoXi6oi; Aavaov g6v xaT^ xaiaiv

dxop*^vai Xeyougiv. £vx£uO-£v 6t£X3’o5Giv ’AvtYpodot xaXo6|X£va 666v xal axEvyjv

xal dXXoDc; dua^axov, laxiv 6v dpiaxEpa [x6v xaO-Vjxooaa 6x1 O-dXaaaav xal

15 66v6pa ekalaq, |idXiaxa dYad--^ xp6cp£iv y'^^ 5. Idvx' 66 dvo) xpoc; xr^v y[x£ipov 5

dx’ aux-^g ywplov egxIv, ivO-a 6*/] 6jxay£aavxo 6x6p x-^g Y"^^ xauxvjg XoYd6£g

’ApY£lo3v xpiaxdatoc xpog dv6pag Aax£6a'[xov{(ov dptO-jidv x£ laoog xal ExtXdxxoug

6|iola)g. dxoO-avdvxcov 66 dxdvxmv xXvjV 6v6g Sxapxtdxou xal 6uoTv ’ApY£lt»v,

xoTg p.6v dxoQ-avouctv EywaO-^aav EvxauO-a ol xdcpoi, xt^v ywpav 66 oi Aax£6at-

20 jidvtot, y2vo|X£voo xav6yj|X£l acptatv dYwvog xpog ’ApY£loug, xpaxVjaavxEg p£pa((og

auxol x£ xapaoxlxa 6xapxouvxo xal uaxEpov AiYivi^xaig £6oaav exxegougiv 6x6

’A0'yjvalo3v 6x x-^g vVjaou. xd 66 6x’ 6p.o6 xtjv 0up£dxtv £v6pvxo ’ApY£wr

cpaal 66 dvaawaaaO-ai 61x'(j vtxi^aavx£g. 6 . ’Ax6 66 xo)v xoXyav6plcov Idvxi 6

2. dpujJLOVYjg Va. — slvai om. M, in R sup.

lin. 3. hpov icti xal Va. — stalv ivau-

xlt'Y Pc. 4. dpjsiov xaXoup.£V7]v Ag, dp-

•jfeTov etiam Pd. — Xoupsvyj M. — Herw.

xdXiv inseri iubet ante xapMvov. 5. xwv

oux dxoppyjxwv Sch MS ,
negationem om.

codd. edd. 6. saxi' D Pc, iaxiv cett. —
vauxXsta M. — dxocpa-Ywv Herw., ixicpa^ojv

codd. edd., ixl cpavspdiv, avepdiv expunct.

et a^wv sup. vers., Vb. 7. x6 xapr. M.

10. ixiytoptov VaLab. 11. 6’ edd. ante

B codd., 66 cett. edd. Ag Va, osysxai La.

12. dxopa&pol Va M Lb. — dpYoXi6og M.

— xoiQ codd. edd. ante B, xaic coni. S et

Boeckh. 13. dvsX&ouaiv Va, BtsXOsTv, ad

marg. 6i£X9'Ouaiv, Pa. 14. xa9"i^xouaav Va,

xa&yjxouaai Vb. 15. virgulas delevi, quas

edd. praeter A X ante et post sXaiag pd-

Xiaxa ponunt, cf. II 24,5, xal 6sv6pa xal

IXaiaQ Pa. — lovta T^xsipov aux^g ym-

piov R Pad Ag Vab Lab, tovxa r^xsipov

auxdiv y. Pc, edd. ante Sch lovxi i^^xsipov

0upsa -/(uptov e Musuri interpolatione, lovxi

r^xsipov * * aux'^c y(optov Sch, dx’ aux^g

emendatio est Bursiani II 69 n. 1. 16. Ip-Oiyi-

3axo Va. 18. dpydwv, oi super oj, i. e. o'.v,

M. 20. xpaxTjaavxsg 66 La. — Piatwg Vb.

21. sotoxav La edd. ante B, l6oxav Pa R,

hic per correct. ex looaav, l6oaav cett.

codd. edd. 22. xd6s dx’ La. — 0'upaidxiv

Pa La R Ag, llupedxiv Va Mo, ai sup. s Mo,

9-yjpedxiv
,

ca sup. e, Vb
,

Oupoidxiv Lb M.

31*
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’A^yjvr| T£ £ax'v, iv
yi

Arctv^iai tot£ (jr//^aav, xai itspa xwjxr^ Nr^pic;, xpitr^

^£ Eua, jx£*p!axri xd)v xo)|xojv xotl *.£pov xoij IIoX£}ioxpdxouc; £axlv £v xa6x'i(].

6 ^£ IIoX£[ioxpdxrjC; £oxi xai ouxoq Maydovoc; uidc;, d^£Xcpdq 'AX£$dvopoc;,

7 xal idxai xoag xaux^j xai xqidc; Trapd xwv Trpoaoixwv £y£t. 7. ’Avax£(v£i d£

6t:£p xccq xtdixac; dpoQ lldpvcov xal Aax£da’|xov(o)v £7i’ auxou Trpdt; ’ApY£iou<; 5

dpo' xal T£'C£dxac £ialv iaxT^xaai di £tcI xoIq dpotq 'EpjxaT xal xoo

'/(oploy xci ovo|xd iaxiv di: auxwv. Troxaixdg di xaXoujX£vo^ Tdvaoc;, £1; ^o^p

d-/j ouxo;; ix xo5 Ildpvojvoc; xdx£iat, pitov did x^c; ’Ap-(£(a(; ixdldoiaiv iq xdv

0L>p£dx'/jv xoXtov.

1 . ’Av^)-7]vy] e Thuc. V 41 scribendum putat

O. Mueller. Aegin. 185, scripsit D, c?9-/]-
i

vYjxai i; r^v, Pd Ag Lb M Va, d&r^v9jxca st'; r^v

Pc, La Pa iaxt r^v, ’AB-7jvr| xi iaxiv

Vb edd., scripsi iv
fj.

2. xou om. A X K

F S Vb La Pa, est in cett. codd, edd., in R

expunct. — hxiv zvxauB^a Ag Pd. 3 . eaii
i

xal ouxo; iaxl \iay. Lb, „num fortasse

£Xi xal ouxd; £3X'. May.?“ SW. 5. opo;

xap’ 0 edd. ante C codd. (rapo Va);

„Xetirci xd xou opou; dvopa 9^ pdXXov iv X(p

•jcap 0 Xav&dvii xd xoD opou; ovojxa oj; xal

XiXpoup7 olexai’ Ypdcpsi y}p opo; IldpvcDv xal

Aax.‘‘ Palmer. MS. 3. ipual Va Pc, ipjid;
|

Pd. 7 . xd dvoaa. £3X'. di d(i:’ auxcov zoxa-
I

[id; xaX. A X K F S Vb La l’ad (in La punc- i

tum non est post dvoixa, sed colon post
|

auxdiv), F coni. ovo|id iox». diz' auxdjv. saxi

di xox., quod recepit C (corrigens iaxiv dz),

d'vo|ia saxi di dxd auxd>v, xoxajxd; di xaX.

Pc Ag Lb R Va Mo, (in R di post xox. ex-

punct.), unde B edd. cett. ovopd saxiv dx’

auxiov. TTOxaud; di xaX. — Tdvao; D coli.

Eur. EI. 410, V. praef. II, Sch La, Tdvo;

cett. codd. edd. 8. xdpiuvo; La, zapvwvo;

Vab Lb Mo. — ix x^; La R Pa, ad marg.

dW. did R Pa. — xal ixdidioaiv codd. edd.

ante SW, eiecerunt xal SW D Sch. 9.

psdxrjv La. — Post xoXtcov habent codd.

primum enuntiatum capitis sequentis jxsxd

di hzipav. Tum Ag Pd xsXo; xdiv xopiv-

9iaxd)v (xopiv Pd) xou dsuxspou pipXiou, Mo
xiXo; xou dsuxspou pi^Xtou x^; TrspirjT^asiu;

xrj; s’/j,ddo; Trauaaviou.



A

Anmerkungen zum zweiten Buche.

(Betreffs der Abkiirzungen siehe das Yorwort zum zweiten Halbbande.)

Das zweite Buch tragt in den meisten Handschriften den Titel Kopiv&iaxa,

und von seiner Kopiv9-ta spricht Paus. selbst V 18,8, wo er sich auf

II 4,4 bezieht; jedoch ist nicht anzunehmen, dass ei* das ganze Buch so iiber-

schrieben habe. Zunachst wissen wir iiberhaupt nichts davon, dass die Zehn-

theilung des Werkes von Paus. herriihre, sodann beziehen sich nur die

Capitel 1—5,5 auf Korinth, weshalb die Bezeichnung des ganzen Buches mit

Kopiv{>iaxd schlecht gewahlt ist, und endlich tinden sich fiir andere Theile des

Buches da und dort besondere Bezeichnungen, namlich
>5

Si/utoviV. au-p^pacpy)

III 10,5. IX 5,5 (ot Sixuwvioi Xd^oi IV 29,1, xoD Xd^^ou xd ic Sixuwvtout; VIII

52,5), 7^ ’ApioXi(; 1^ 2,4. VIII 4,6 (xd lyovxa i? Ap^stouc; V 16,4), ferner

xd ’ETi:ioaupi'a)v VIII 25,11, und 6 Aqivmog Xd^oc; III 14,2. Da Paus. II 1,1 sagt,

die Korinthia sei ein Theil der Argeia, so hat der Schreiber der Praescriptio

des Monacensis mit Recht das Buch ais Apyera bezeichnet; so oder ’Ap-(oXixd

sollten wir es betiteln, vgl. Curtius Peloponnes I 142 A. 12 und II 350.

Ueber die Abfassungszeit des Buches zu II 26,9.

Cap. I.

Benennung des korinthischen Landes. Bewohner. Krieg der

Achaier gegen die Rbmer. Korinth von Mummius zerstbrt, von
Casar wieder aufgebaut. Kromyon. Der Isthmos. Sinis und
Periphetes. Versuch, den Isthmos zu durchgrahen. Streit des

Poseidon mit Helios um den Besitz von Korinth. Merkwiirdig-
keiten auf dem Isthmos. Poseidontempel mit seinen Bildsaulen.

§§ 1 und 2 geben einen Abriss der Geschichte Korinths, § 1 behandelt

die mythische Zeit, § 2 spricht vom Untergang und Wiederaufbau der Stadt,

mit § 3 beginnt die Periegese.

S. 381,1. Kopiv&ta ywpa, jiolpa ouoa x^c Ap^eta?, die iibliche Auffassung ist

dies nicht; nach Strabo, Ptolemaips und anderen Geographen gehort die
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KopivJKa nicht zur Ar^^eia (s. Kalkmann 148 A. 4), Strab. VIII 369. Ptol.

III 16,13; Curtius 557 stellt daher mit Unrecht ’Ap-(o>axrj y^xeipo; bei Strab.

VLII376 mit Kopivilta |iotpc£ 'Apfsia; bei Paus. zusammen. II 18,1 heisst

’Ap-(£ta das engere Stadtgebiet von ''App; im Gegensatz zu dem von Mykene,

s. Curtius a. a. 0. Auch die Sixuojvia nennt Paus. jiolpa xfj<; 'Ap^siaQ 7,1,

und bei Phlius wird bemerkt ’Ap7£ioi — ypoy «pyy;; 12,3.

S. 381,2. ouosva oloa stxovxa xoj axouo^, die WenduDg deutet an, dass

Paus. selbst diese Meinung Kopiviltwv xa»v roX/.wv nicht emst nimmt; an eine

Lokaltradition, die Paus. in Korinth vernommen hatte, ist iibrigens selbst-

verstandlich nicht zu denken; Neukorinth hat nach seiner Entstehungs-

geschichte iiberhaupt keine Tradition, vielmehr bezieht sich Paus. vermuthlich

auf die sprichwbrtliche Redensart 6 Aio; KopivUo;, tiber welche vgl. Pind. N. 7,

105. Schol. Ar. Ran. 439. Schol. Eccles. 828. Schol. Piat. Euthyd. 292 E.

S. 381,3. Ueber Eumelos vgl. AVilisch Die Fragmente des Epikers

Eum., Zittauer Progr. 1875, und Jb. f. Ph. CXXIII 161 flf. Aus dem Aus-

druck ^y-ffpciipy] muss geschlossen werden, dass Paus. nicht die Gedichte selbst,

sondern einen prosaischen Auszug vor Augen hatte, wie Groddeck zuerst

vermuthete (s. die Anm. bei Siebelis). Clemens AI. kennt dies Prosawerk

des Eumelos und hait es offenbar ftir echt; nach ihm haben Eumelos und

Akusilaos die Gedichte des Hesiod in Prosa umgesetzt und ais ihre eigene

Arbeit verbffentlicht, Stroin. VI, 8. 752 Potter. Mehrfach erwahnt Paus.

ein xpooo^iov des Eumelos auf den Gott in Delos, das allein fiir echt ge-

halten werde, IV 4,1. Auch glaubt er um anderer Ursache willen und ganz

besonders wegen dieses Prosodion, dass Eumelos die Verse auf der Kypselos-

lade verfasst habe, V 19,10.

ebd. xojv IPxxyiooiv xaXoonsvoiv, der partitive Genetiv abhangig von einem

Nomen proprium ohne x».; oder sU, a. z. l 34,4. — Die seltenere Form BoxyiSoi

auch bei Diod. Vll 7; wie von Wyi; ’A7ioat und 'A^ictooi gebildet wird, so

von Hcfxyi; Haxytoai und Baxyidocti.

S. 381,5. Der Schol. Apoll. Rh. IV 1212 sagt: ’Eip6pa >5
Kdpiv^o;,

dxo ’Eipupa; xfj; ’Exijj.r,i>eo); llujoxpd;. E'jjty;Xo; Zi dxo ’E<popa; xf^; ’2xeavoD xai TrjDuo;,

^yvaixo; oi ^evojtsvr,; ’Exijirjba«i);. Bei Steph. B. S. V. Kopivilo; ist ISIyrmex ihr

Vater, Epimetheus ihr Gemahl; vgl. auch Hygin. f. 275 Ephyre nympha

Oceani tilia Ephyren (condidit) quam postea Corinthum appellarunt. — Ephyra

ist der alte Name Korinths schon bei Homer II. VI 152. 210 u. s.

S. 381,6. Mapat>(T)va — ji£xovo|ia3&/;vai, bemerkenswerth ist der Bau des

Satzes, insofern ais der Hauptgedanke, der ganz einfach mit Mapathbva Xqsi

x«x£pc£ sivai «yxoy gegeben werden konnte, erst am Schluss zu Tage tritt, nach-

dem allerlei Genealogie und Geschichte des Landes vorher und zw^ar mit dem-

selben Nachdruck erzShlt ist. — Nach Wilisch Fragm. d. Eum. 13 ware

Marathon eine reine Erfindung des Eumelos, was Tdpffer Beitrtige 155 A. 2

mit Recht ais ganz unwahrscheinlich bezeichnet.

ebd. Zu Epopeus s. Cap. 6,1; zur Epope, wie Akrokorinth hiess (s.

Steph. Byz. s. Kopivtlo;), steht Epopeus im selben Verhaltniss, wie Kadmos zur

Kadmeia und Kekrops zur Ivekropia.

S. 381,7. dvojiiav xal y^piv xoy xaxpo;, ein Beispiel erziihlt Cap. 6,2.
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S. 381,9. Vor toTc Tccziaiv hat man sich, wie das Folgende zeigt, zu

denken Etxuuivt xe xal Koptv&tf).

S. 381,10. axo ji-sv Sixu(I)vo(; ttjv ’Aaojxiav — jjL£xovojj.aa&^vai, wird deutlicher

aus dem, was Oap. 3,10 nach Eamelos berichtet wird.

S. 381,12. ixor/oi 03 axosxaXsvxsc; uxo 'Pujjjuztojv, es waren grossentheils

Freigelasseiie, s. z. B. Strab. VIII 381 und vgl. Hertzberg Griechenland

unter den RSmem I 460, die sogenannten Corinthienses, s. Festus s. v.

' S. 381,15. KpixoXoco; — dvaTidoaQ, Vgl. VII 14,4 ff. Polyb. XXXVIIl
3 ff. und s. Hertzberg a. a. 0. 258 ff.

S. 381,16. xwv l^uj HsXoxovvyjaou xouq xoXXou;, iiberliefert ist sonst nur,

dass sich die Bewohner von Chalkis und Theben (denen sich wohl noch andere

Boiotier anschlossen, vgl. Liv. epit. 52) zu den Achaiern hielten, s. Hertz-

berg 265 A. 67 a. — Ausfuhrlicher handelt Paus. uber diesen Krieg und

den Untergang Korinths VII 14— 16.

S. 382,2. ctvoixtaai Katoapa, als Griinder der Laus Julia Corinthus nennen

ihn ebenfalls Plut. Caes. 57 fin. (Korinth wie Karthago zur Militarcolonie

machend). Dio Cass. XLIII 50. Strab. XVII 833. Diod. XXXH 17, 1—3. Nach

Appian Pun. 136 hat Caesar die Griindung von Neu-Korinth geplant, aber

nicht mehr erlebt; dieselbe ist vielmehr nach Zumpt (bei Hertzberg a.

a. 0. 461 A. 87) durch die Triumvirn in irgend einer Zeit nach der Schlacht

bei Philippi geschehen. — Aehnlich wie hier heisst es von Casar III 11,4

ixovapyta; xpuixo; iv 'Pcuixcaou; ix£B'6|xyja£v xai dpyj]v xr]v xaB-£axr]xuiczv xpwxoc ixxyjaaxo. —
S. 382,4. Mit § 3 beginnt die Periegese von Korinth. Auf seinem

Wege von Megara her (looai o£ ix Mrfapujv i; KdpivS^ov I 44,6), wobei er

sicherlich die von Hadrian wiederhergestellte Fahrstrasse ging (Vischer 227.

Heberdey 39), ist Paus. bis zur Grenze der Megaris gelangt; das zuletzt

erwahnte Heiligthum, der Tempel des Apollon Latoos, befand sich, wie aus

xaxapdai I 44,10 geschlossen werden darf, unten an der Strasse. Der erste

Ort nun, auf den Paus. stosst, ist das Dorf Kromyon, der Hauptort der

Kromyonia, wie die ganze Strandgegend von Schoinus bis zur Megaris ge-

nannt wurde. Kromyon selbst lag in der ersten der drei kleinen gegen das

saronische Meer hin sich bffnenden Ebenen, auf die trifft, wer vom skiro-

nischen Pass herkommt (Curtius II 555 u. 598 A. 97); heute liegt ungefahr

an dieser Stelle Hag. Theodori. Der Name lautet bei Bacchyl. 17,24

Blass, Steph. B. Kp£jj.|xuu)v,* ebenso (>5) bei Strab. VIII 380, 6 Kpojxoojv bei

Paus., 6 Kpo|jL|Jnju)v bei Thukydides IV 42. Xenoph. Hell. IV 4,13. — In dieser

Gegend hauste die kromyonische Sau, deren Erlegung die dritte von den

sechs (s. hierzu Robert Herm. XXXHI 149) Thaten des Theseus ist, durch

deren Verrichtung er den Weg von Troizen nach Athen reinigte, Plut.

Thes. 9. Apollod. Ep. 1,1. Paus. § 4; vgl. die ahnliche Stelle Strab.

VII [ 380 xat xdiv Oyjadwc; dMojv ha. xouxov xapaoiBoaai X'^v x'^c; uoq xauxyjc; i^atpeaiv.

S. 383,1. Imhoof-Gardne]^ machen (S. 12) die Bemerkung, aus den

Angaben des Pausanias verglichen mit den Miinzen ergebe sich, dass von den

verschiedenen Wendnngen der Sage von Ino u. Melikertes-Palaimon (s. den

Artikel von Stoll bei Roscher II 2632 ff.) in Korinth diejenige acceptirt

gewesen sei, nach der Ino sich mit ihrem Sohn ins Meer stiirzte, dieser un-
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versehrt von einem Delphin ans Land getragen und nach seinem Tode ais

Heros mit Spielen gefeiert worden sei. Da nun die Miinzen z. Th. (s. pl.

B 1—3) den Melikertes auf dem Delphin liegend zeigen, ware anzunehmen,

dass er schlafend dargestellt sei (s. Philostr. imagg. II 16: 6 ocXcptc;

la vujxa bxoa-zpujvvlx; cpspsi /c«9-

s6oovtc( oioXiaflaiviov «'^ocpYjxt xt]; YCtXyjvyj;). Es hindert

aher nichts anzunehmen, dass er entsprechend einer andern Fassung der Sage

(s. Pind. Isthm. Argum. 3. Tzetzes zu Lyk. 107 u. 229) ais Leiche zu denken

ist. In diesem Falle ist r; ictxu; die aus dem Mythus bekannte Fichte, an der

die Leiche des Melikertes hangen blieb, s. Plut. Qu. conv'. V 3,1 p. 675 E.

8. 383,2. Zh'j'fov — xov <z*pova It: auxco Troif^aca xuiv 'labjitwv, iiber den Ur-

sprung der isthmischen Spiele existirten verschiedene Sagen; beim Schol.

Pind. Isth. Arg. 2 wird die Einsetzung des Agon dem Theseus zu-

geschrieben, vgl. Plut. Thes. 25; das vierte Argument lasst den Theseus die

von Sisyphos eingerichteten
,
aher in Vergessenheit gerathenen Spiele wieder

herstellen; hei Ps. Dio Chrys. XXXVII, p. 458 M. ordnen Poseidon und

Helios gemeinschaftlich den Agon an. Der Schol. zu Pind. Isth. Arg. 2 er-

zahlt, dass Poseidon die Einsetzung der Spiele zum Andenken des Melikertes

von den Korinthern verlangt habe; eben dies fordern die Nereiden von Sisyphos

a. a. 0. Arg. 1 u. 4: alles Gebilde des Poseidonkultus. Der Historiker

nimmt an, dass die Isthmien a. 581 gestiftet worden seien, 'ais ein Siegesfest

fiir die Wiederherstellung der Republik, 3. E. IVIeyer Geschichte des Alter-

thums II 627.

ebd. xov d(u)va £z’ aux(o ”0'.^3cc., V 8,2 der blosse Dativ
,

ebenso

wechselt xov apovct Hilvcti, d'(ziv xivt mit k-( XIV'.. s. II 24,2. 32,2. 35,1. I 44,8.

111 14,1. 18,16.

S. 383,3. Mit § 4 kommen wir zum Isthmos, laxi hz — ev&a, ohne

•/(optov, wie z. B. II 27,2. III 14,6. IV 1,6, anders I 18,4. II 38,5 u. s. w.

S. 383,4. Zum Sinisabenteuer vgl. Apollod. III 16,2. Plut. Thes. 8.

Diod. IV 59. Ovid. Met. Vll 440 ff. Hygin. f. 38.

S. 383,5. dv der Wiederholung beim Aorist, beim Imperf. IV 25,8.

S. 383,6. cpipsabai, InfinitiV des Zweckes, vgl. zu I 27,10.

S. 383,7. |jLyjB3X£p(oac statt oOocxipcoos, vgl. zu I 21,6.

S. 383,9. oo; zpoxspov xczxrjpiUtirjOa, I 38,5 Polypemon mit dem Beinamen

Prokrustes, 39,3 Kerkyon, 44,8 Skiron, II 1,3 die kromyonische Sau. —
Hier wird gleich Periphetes angeschlos^en

,
obwohl die That nicht hier,

sondern iv 'Ex^.oaopti) x^ kpd geschehen war und bei den tibrigen Thaten des

Theseus die topographische Einordnung gewahrt ist. Heberdcy S. 45 (vgl.

S. 40) zeigt, dass Paus. so verfahrt, weil die Strecke Epidauros - Troizene

nachher iibergangen ist, sodass sich also spater keine Gelegenheit zur Ein-

reihung gefunden hatte. — Das Abenteuer ist erzahlt bei Apollod. III 16,1.

Plut. Thes. 8. Ovid. Met. VII 437
;
vgl. iiber dasselbe Robert im Hermes a. a. 0.

S. 383,13. xouxo, „hoc (refer ad praecedens enuntiatum)“ Siebelis,

aber der Stil ist nicht zu loben
;
ungeschickter heisst es nachher, der Isthmos

((T)v, nicht ou3«) bleibe Festland, wie er es von Anbeginn gewesen.

ebd. o; $£ zTzevjiziprpz, gemeint ist Nero, der allein thatsachlich den

Darchstich in Angriff genommen hat, wahrend die fdnf anderen, welche den-
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selben Plan hatten (Periander, Demetrios Poliorketes, Julius Casar, Caligula

und Herodes Atticus), es beim Projekt bewenden liessen, s. Curtius I 13 u. 27

A. 11. Nero begann die Arbeiten, die er persdnlich eroffnete, im Westen,

wo die Sandscbichten des Strandes wenig Schwierigkeiten machten, horte aber

auf, ais er zum harten Gestein vorgeriickt war. Curtius sah am westUchen

Ufer unweit der schmalsten Stelle der Landenge noch deutliche Sputen der

begonnenen Grabung, und auch jetzt noch sind die Spuren sichtbar, so weit

sie nicht durch den neuen Bau zerstort sind; vgl. B. Gerster Bull. de Corr.

Hell. VIII 229 fg. Monceaux Gazette Archeol. X 203 fg. Philippson
Zeitschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin XXV (1890) 11 fg. — Die Singulare

T^p^ato und xposycopyjosv sind handschriftlich zu schwach belegt (s. App. erit.);

B rause, welcher namentlich fiir sie eintritt, beriicksichtigt nicht, dass der

Gegensatz zu i^p^avio, sowie die das Ziel der Bewegung angebenden Worte

£(; t6 Tcsxpdiosf; die Annahme nahe legen, xpoycopstv habe hier, wenn auch bei

Pausanias ausnahmsweise, die urspriingliche sinnliche Bedeutung vorriicken

beibehalten; bei dieser Annahme ist es keineswegs nothwendig zu behaupten,

es miisse also o? hier im Sinn von oaxu; gebraucht sein, was nicht angehe.

S. 383,15. o'^Xdv £C3xi darf ais Zeugniss der Autopsie angesehen werden.

S. 384,1. AXs^avdpo) — oiaaxcccj^ca Mtji.avx«, vgl. Plin. V 116; Dittenberger
Syll. Inscr. N. 370 S. 540 m. A.; der Ausdruck bei Paus. ist ungenau, es

handelte sich um die Durchstechung der schmalsten Stelle des Isthmos

zwischen Hypokremnos und dem Gebiet der Cbalkidier, s. Gabler Erythra,

Leipziger Diss. 1892, S. 15 A. 2. Spuren der begonnenen Arbeit glaubte noch

Chandler Travels in Asia Minor ^ 84 zu sehen (s. Frazer).

S. 384,2. zposycopyjac xd ipyov, I 16,1. II 8,6. X 10,7. 22,2.

ebd. Kvidtoug ds ‘q IluS-ia — Ixccuasv, S. Herod. I 174:

ia9'jj.dv dl zuppuxs ^7]d’ dpuaasxs*

Zd)c, -(dp x’ l&yjxs vyjcjov, sl' y’ ipouXsxo.

S. 384,4. § 6 gehbrt eigentlich zu § 1, denn er enthalt wie jener ein

Stiick mythischer Geschichte; veranlasst wurde diese nachtragliche Notiz durch

die Erwahnung des Isthmos.

ebd. Tdds — iaxlv sipr^ji-svov, die handschriftliche Ueberlieferung (xd dd

= xdds) statuirt ein Asyndeton, das vielen so unmbglich schien, dass sie den

Text fiir verdorben hielten und so oder so zu corrigiren unternahmen, s. d.

krit. Appar.; indessen finden sich Asyndeta gerade bei Pausanias h^ufig;

einige Beispiele des asyndeton explicativum, deren Zahl leicht sehr vermehrt

werden kann, sind zu I 5,4, S. 150 angegeben, aber auch das sog. echte

Asyndeton zwischen Satzen ist garnicht selten, vgl. z. B. I 1,5. II 2,3.

IV 9,9. VII 22,5. IX 37,8. 40,4; es findet sich auch in Fallen, wo zu etwas

neuem iibergegangen wird, wie in unserer Stelle, vgl. IV 30,1. V 1,3.

S. 384,6. Wie mit Helios um Korinth und mit Athena um Athen

und Troizen (I 24,5. II 30,6), so kampft Poseidon mit Hera um Argos

(II 15,5), mit Zeus um Aigina, mit Apollon um' Delphi, mit Dionysos um
Naxos (Plut. Symp. Quaest. IX 6 p. 741 A). Zu dem hier Berichteten ist zu

vergi, cap. 4,6. Ps. Dio Chr. XXXVII 457 M. Lucian de salt. 42: iptaavxs

Bd xett X7]v ^iczixav iiuxpdcj^ocvxs xpixw fisa TCpsapoxdpco, oo TuXstaxa*. jjidv xscpaXai, xXstaxai os
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x£ und hinzuzufiigen Paus. II 4,6, wonach Helios Akrokorinth der

Aphrodite abgetreten habe. Immerhin stand seine vergoldete Statue hoch zu

Wagen auf den Propylaien c. 3,2 und erwahnt Paus. Altare von ihm auf

Akrokorinth und eine Statue im Aphroditetempel 4,6. 5,1. Es hatte die

Yerehrung des Helios in Korinth naohst Rhodos ihren Hauptsitz.

S. '384,10. Von dem Theater auf dem Isthmos, auf das sich wohl

auch die Anekdote bei Philostr. Nero p. 338 (II 223 K.) bezieht, liegen Reste

in einer schrnalen Schlucbt westlich vom l^eribolos der isthmischen Heilig-

thiimer, vgl. Rursian II Taf. 1 1; Leake 111 pl. 3; dieselben werden ais

rbrniseher Zeit angehbrig bezeichnet, s. Leake III 286. Clark 51 f.

Welcker Tagebuch 1 166. Curtius II 542. Rursian 11 21. Raedeker 243.

Monceaux in der Caz. areheol. X 208 vermuthet, dass das alte griechische

Theater am selben Hiigelabhang gelegen habe, aber etwas hbher oben.

ebd, Im Stadion des Isthmos Hess sich Alexander d. Gr. i. .1.336

von den dort (mit Ausnahme der Spartaner) versammelten Griechen zum
Heerfiihrer im Kriege gegen Persien aiisrufen; eben dort verktindete i. J.

196 T. (Quinctius Flamininus den Griechen die von den Rbmein gewShrte

Unabhiingigkeit, Polyb. XVIll 29. Jjiv. XXXIII 32. In spaterer Zeit (etwa

unter Hadrian oder den Antoninen) wurde der Bau vom Aedil P. Licinius

Priscus .Tuventianus, der (ibcrhaupt die Rauten auf dem Isthmos renoviren

und ausschmiicken Hess, mit einer iSaulenhalle, ouv xsxaactpojjiivo'.; oixoi; xal

-;io3xo3ii>5|iao'. geschmiickt, CIG 1104. Heut ist die Stelle des Raues nur

noch durch eine Thalmulde kenntlich, da der Rach, dessen Rett zur Anlage

des Raues benutzt worden war, wieder durchgebrochen ist; vom grad-

Hnigen Abschliiss des Stadions haben sich ResU^ des Unterbaues erhalten, vgl.

Dodvvell II 1,300. Raedeker a. a. O. Vischer 253. Clark 50 flF. und

Plan pl. 2, darnach Rursian 1121 mit Taf. 1 1. Monceaux a. a. 0. 207 f.

S. 38*1,11. Das Heiligthum des Poseidon (tepov ist hier s. v. a.

zspt^oXo; c. 2,1) lag nach Rtrab. VllI 36>9 bei Schoinus in der Nahe des sog.

otoXxo; (der Schleifbahn fiir kleinere Schiffe an der schmalsten Stelle des

Isthmos); vgl. ebd. 380. Curtius II 540. Reste des Tempels haben sich nicht

erhalten (Curtius 541 glaubt, d;iss in der Nahe befindliche Saulenstiicke

dorischen Stiles dazu gehiirten); doch haben dic Ausgrabungen der franzbsischen

Schule in Athen Genaueres iibor den heiligen Rezirk, in dem jetzt eine

Kapelle des h. .Tohannes und zwei Kapellenriiinen liegen, zu Tage gefdrdert,

vgl. den Rericht von Monceaux in der Gaz. arch. IX 273 u. 354 mit pl.

38, ebd. X 205 u. 402; dazu Frazer V 544. „Die Umfassungsmauer, von

der nur die untersten Schicht43n noch vorhanden sind, hat die Gestalt eines un-

regelmassigen Fiinfecks und lehnte sich unmittelbar an die Isthmos-Befestigung

an, sodass diese mit ihrer N. und N.O.-Seite auf einer Strecke von 200

zusammenfiel; die O.-Seite ist halbmondfbrmig gebogen. Das Hauptthor, durch

welches eine breite Strasse mit theilweise erhaltenem Pflaster und deutlich

erkennbaren Wagengeleisen fiihrt, befindet sich an der N.O.-Seite; ein zweites

Thor scheint auf der W.-Seite gewesen zu sein, das dritte oflfnete sich s.-o.

nach dem Stadion“. Raedeker 242; vgl. Leake 286. Clark 47.

Welcker I 166. Vischer 253. Curtius a. a. 0. Bursian 20.
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S. 384,12. xixumv oivopa, man erwartet mxozc, Uvdpa, vgl. III 22,12.
IV 20,2. V 6,4. 14,3. 19,6.

S. 384,13. i- su&u — av'/^xovxa, die reihenweise gepflanzten Pinienstamme
hatten schlanken V^uchs, vgl. IV 20,2 ipivsog oux i? su^}u vju^-/jxo, dXXa Iq xs x6

piU|i.cz sirsaxpscps, und zu dvyjxsiv voii Baumen s. VIII 24,7, Die pinus maritima
zeigt meist niedrigen und kriippeligen Wuchs, doch kommt sie bei geschiitztem
Standort auch in hundert Fuss hohen Stammen vor, s. Curtius II 595.
Abh. I 68. Ulrichs 12. Heute wacbst auf dem Isthmos nach A.
Philippson a. a. 0. 74 fg. von Pinien nur die Seekiefer (Pinus halepensis
Mill.), der Baum, mit dessen Harz (psxaivyj) die Criechen ihrenWein versetzen.

ebd. Der Tempel des Poseidon ist auf Miinzen abgebildet, kennt-
lich durch die Tritonen auf dem Dache, Imhoof-Cardner p. 16 pl. D 49 fg.

(unsere Miinztafel II I). Man ersieht daraus, dass der kleine Tempel kein
peripteros war, sondern nur ein prostylos (resp. amphiprostylos) mit vier
Saulen in der Front; die Tritonen nahmen die Stelle der Firstakroterien ein.

Die franzbsischen Ausgrabungen haben Reste der hocharchaischen Saulen (mit
nur 16 Caneliiren) zu Tage gefdrdert; man schreibt darnach den Bau etwa
der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Ohr. zu. Monceaux a. a. 0. IA 358.

ebd. Neben der sehr hiiufigen Wendung (s. II 10,2. 17,4.
34,11. III 11,10. IV 5,9. V 20,9. VI 19,7. 25,4. VII 5,9. 20,9. 22,2. 26,6
VIII 13,4. 23,9. 24,7. 31,7. 54,1. IX 2,7. 24,2. X 5,2. 8,6. 9,1. 37,8) findet
sich selten der Accusativ ixipbo::, wie hier u. V 20,1. VII 25,7. VIII 16,4. Der
Comparativ z. B. II 3,7. X 29,7.

S. 384,14. Ueber die Verbindung des Poseidon mit der Amphitrite
im Kultus auf dem Isthmos s. Odelberg, sacra Corinthia 21.

S. 384,15. Die von Herodes Atticus geschenkte Cruppe erwahnt
auch Philostr. Vit. soph. II 1,5 (H 59,25 K.): x«l x« 6' xs
xou Tofi|xtou xolooak /mI oi xyjc; ’AiJ.(pixpixyi- xat xcz olla, wv xo ispov ivsxXyjaev, ouos xov

xou MsXtxspxou TcapsXilcMv osXcpTva. Dass Philostrat hiermit nur die Cruppe des
Poseidon mit Amphitrite und Palaimon auf dem von Tritonen begleiteten
Viergespanne meint, legt K. Lange, Motiv d. aufgestiitzt. Fusses (Beitr. zur
Kunstgesch. III, Leipz. 1879) S. 38 fg. richtig dar. Hingegen ist die Ver-
muthung von Stephani Compte-rendu d. 1. comm. arch. de Petersb. 1870/71
S. 127, Herodes habe die Absicht gehabt, in diesem Werke mit dem olym-
pischen Zeus des Pheidias zu wetteifern, indem er ihm eine in der Darstellung
ahnliche Basis gab, sehr wenig wahrscheinlich. Zum Vergleich mit der Dar-
stellung der Cruppe dienen Miinztypen, wie bei Imhoof-Car dner pl D
57—59.

S. 384,18. xa |i£x i^6v, d. h. es waren die Fischextremitaten der Tri-
tonen aus Elfenbein, die menschlichen Teile aus Cold gebildet.

S. 384,19. Palaimon erscheint in der Regel ais Knabe auf dem
Delphin reitend oder stehend, wie hier; so auch auf korinthischen Miinzen
des Antoninus Pius, Imhoof-Cardner 11 pl. B. 9 u. 10, unsere Munztafel
II 2. Ueber die Darstellungen des liegenden Palaimon s. oben zu S. 104,14.
Ueber den Kultus des Palaimon in Korinth vgl. Odelberg 137.
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S. 384,21. Ueber Thalassa vgl. Preller-Robert 554; tiber Tha-

lassa mit Aphrodite ebd. 354. Vgl. auch Aristid. II 28 (I 46 Df.) Ueber

die Personification des Meeres in der alten Kunst s. Gerber Jb. f. Ph. Suppi.

XIII 266. Steuding bei Ro seber II 2079. Brunn griech. Gbtterideale

S. 68. — Stepbani a. a. 0. reconstruirt die Darstellung aus ahnlichen

Bildwerken, die er ais inehr oder weniger freie Nachbildungen der Basis be-

trachtet, und nimmt an, dass Aphrodite ais zarte Jungfrau (so wird zaioa wohl

zu deuten sein) von der Thalassa aiif einer Miischel emporgehalten wurde,

die Nereiden auf Seeungeheuern daneben, und an den Seiten die Uioskuren

mit ihren Rossen den Abschluss bildeten.

S. 385,1. Tsuivr^ — dvaHivTct;, sonst t. «vtiva*., 8. 11 8,1. 27,4. 32,1. IV

3,9. V 27,1; deshalb mit Kayser Z. f. A. 1848, 505 an der Ueberlieferung

Anstoss zu nehmen, geht zu weit, Paus. sagt nebeneinander vaiv dvievoi und

dvaxdHvce, S. z. B. ll 25,6. I 18,6, 11 7,9. 11,1.

ebd. Die Verbes.seriing des verdorbenen
^

zu /.ijiioiv

empfiehlt sich dadureh, dass Hilfen bekannt sind, die von Achilleus ihren

Namen haben: der eine, 'A/Ouuio; Xinr;v, bei Tainaron, Paus. III 25,4; der

andere, ’Ayt7Ju‘.ov, auf Skyros, s. Bursian II 391. Es wird daher auch

von den meisten Kultus des Achill ain Isthmos angenommen, s. Welcker
gr. Gbtterl. III 252. Kohler Alein. de 1’Acad. de St. Petersb. X 675; vgl.

auch Tilmpel Progr. v. Neust**ttin f. 1887 S. 11. Preller-Robert 557

A. 5. Odelberg s:icr. Corinth. 155; und iiber Kultus des Achill iiberhaupt,

der nir zahlreiche Orte bezeugt ist, Fleischer bei Uoscher 1 <>0. Escher

bei Pauly-Wissowa I 222. Wide lakon. Kiilte 233.

ebd. Die Meernymphe Doto erinnert wie Doris, Eudore durch ihren

Namen an die reiehen Gaben des Meeres, s. Preller-Robert 556. Den

Peplos der Harmonia schenkte 'Phei-sandros, der Sohn des Polyneikes, der

Eriphyle, damit sie auch ihren Sohn Alkmaion zur nieilnahme am Epigonen-

zug veranlasse, Apollod. III 7,2. Schol. Od. XI 326. Diod. IV 66.

S. 385,2. Die syrische Kllstenstadt G abala, heute Djebili, machen die

Indices von Clavier und Dindorf zu einem Ort im Korinthischen, s. Strab.

XVI 753. Steph. Byz. s. v. Plin. h. n. V 79. Wie in Gabala der Schleier,

so wurde in Amathus auf Kypern das Halsband der Harmonia gezeigt, IX

41,2, s. hierilber Movers das phbuiz. Alterthum II 83. Nach Apollod. 111

7,7 waren Halsband und Schleier in Delphi geweiht; vgl. Paus. Vlll 24,10.

IX 41,2 fg. Im iibrigen ist dies eine der zahlreichen Stellen, wo Paus. von

Syrien (Phoinikien und Palaistina) spricht, s. ferner IV 35,9. V 7,4. VI 2,7.

24,8. Vlll 16,5. 20,2. 23,5. 29,3. IX 12,2. 28,2. X 12,9, s. Gurlitt

S. 66.

S. 385,3. ixl T«j> TQxZi wie § 5 i-’ crjTijJ oo),oa £i7.r,®'Jtav.

ebd. Dass mit -:oy IIoaaBmvo; nicht der Poseidon der Griippe des Herodes

Atticus gemeint sein kann, lehrt der Zusammenhang, da diese Figur ein be-

sonderes Bathron hat. Lange a. a. O. nimmt an, es handle sich hier um

das Tempelbild, das Paus. in seiner auch sonst bekannten Fliichtigkeit nicht

eigens beschreibe, weil es gegeniiber der prunkvollen Gruppe des Herodes zu

wenig Eindruck machte. Derselbe glaubt ferner, dass der bei Philostr. imagg.
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II 16 (II 363 K.) geschilderte Poseidon (osivcx; /«'t olov TuXrjxxojv, ^svov Bs x6v Me-

XixipzTiv iroioujxsvoQ, iv x^ syoi, {jlsiow xabop|juCojj-£vou) eine Reminiscenz an

dies isthmische Tempelbild sei. Ais Typus des letzteren betrachtet er den

mit aufgestiitztem Fuss stehenden Poseidon auf Miinzen des Demetrios (Over-

beck Kunstmythol. III Miinztaf. VI 2; vgl. die korinthische Miinze bei

Imhoof-Gardner pl. D53, unsere Miinztaf. II 3), der in der Stellung

iibereinstimmt mit dem Poseidon auf dem Wiener Carneo mit der symbolischen

Darstellung der isthmischen Spiele (Milller- Wieseler Denkm. d. alten

Kunst II, 36,75 a. Overbeck a. a. 0. Gemmentaf. II 8. Arneth ant.

Cameen Taf. II). Ais Meister des Tempelbildes nimmt er, unter Beziehung

auf Luc. lup. trag. 9, den Lysippos an. Zustimmend Overbeck Plastik

II ^ 151. Collignon II 419 f.

S. 385,4. ot TuvBapso) xoctosc, die Dioskuren erscheinen ais Helfer in

Sturmesnoth schon im homerischen Hymnus XXXII, s. ferner Eur. Or.

1700. Hei. 1495 ff. Theocr. 22,6. Hor. Carm. I 3,2. 12,27. Prop. I 17,18.

S. 385,5. Ueber Galene und deren Darstellung auf Vasenbildern vgl.

Heydemann in Comment. in hon. Momms. 171,31. In der Regel ist

Galene Name einer Nereide, s. Sto 11 bei Ro seber 1590.

ebd. Auf korinthischen Miinzen kommt Ino mit dem Schleier (ohne

Melikertes) und einem Hippokampen neben ihr vor, Imhoof-Gardnerpl. B18
(unsere Miinztaf. II 5); die Anwesenheit des Hippokampen (itcttoc; sixaoiisvo; xyjxsi

x(z |xex(z xo axspvov) macht es wahrscheinlich
,

dass das Miinzbild eine Nach-

bildung der hier erwahnten Statue ist. Bell ero phon-Darstellungen s. ebd.

pl. 0 25 ff., doch lassen sich dieselben nicht bestimmt auf die hier erwShnte

Statue zuriickfiihren.

Gap. II.

Tempel des Palaimon. Adyton desselben. Sogenannter Altar der

Kyklopen. Grabmaler des Sisyphos und Neleus. Isthmische Spiele.

Kenchreai und Lechaion. Bad der Helena. Grabmaler am Weg
nach Korinth. Der Kypressenhain Kraneion mit seinen Merk-
wurdigkeiten. Lais. Merkwiirdiges auf dem Markt in Korinth.

Pentheus.

S. 385,8. Der Tempel des Palaimon war, wie die Miinzen zeigen,

ein Rundtempel; der Eingang wies zu jeder Seite drei ionische Saulen auf,

ais Schmuck sind neben der Kuppel, die das Dach bildet. Delphine angebracht.

Im Innern des Tempels sieht man die Pigur des Palaimon, der auf einem

Delphine liegt. S. Donaldson, Architect. numism. 61. Imhoof-Gardner
pl. B II—13; unsere Miinztafel II 4. Bei den Ausgrabungen der franzos.

Schule haben sich Reste ionischer Saulen mit 24 Caneliiren gefunden, von

denen Monceaux a. a. 0. IX 362 annimmt, dass sie zum Tempel des

Palaimon gehdrt hatten. In der Inschrift CIG 1104 (s. o. zu S. 384,10)

wird der Tempel das Ilczlaitxoviov auv xoTq xf>oaxo3|j.rj|j.<zaiv genannt, das P. Licinius

Priscus Juventianus neu erbaut hat. Das dort erwahnte ivapaxrjpiov ist
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wahrscheinlich das aouxov des Tempels; die Upa etoooo; hielt Leake 111 296

fiir die Treppe zurn Adyton, Curtius 596 A. 90 tiir das Hauptthor des

Peribolos. Ueber den Kultus des Palaimon auf dem Isthmos ist noch zu vgl.

Plut. Thes. 25, Philostr. her. 14 (II 157 K.) und das Gemaide ders. imagg.

II 16 (II 362 K.). Vgl. sonst Preller-Hobert 601 flf.

8. 385,10. ‘'Aojtov, vgl. Philostr. imagg. a. a. 0.: zfjooiovxi oe ctyini fr^vorai

XI xccxr} xov 'lobuov ao'jxov ix Ilooiiooivo;, demuach war das

Adyton ein Erdschlund.

ebd. uro^soi;, II 36,7, wo das Wort wieder vorkommt, schwanken die

Handschriften, ebenso in xaxdi-oti 23,7, zwisehen der attischen und ionischen

B^rm; dagegen steht uxofcro; 1 27,3. 28,6. II 16,6. 111 25,5 handschriftlich

fest, vgl. Hdn. epim. 208.

S. 385,11. Palaimon hatte hier nicht etwa sein Grab, viel-

rnehr lebte er in diesein unterirdischem Kaum weiter ais ein Entriickter,

gerade wie En‘chtheus in der Krypta seines Heiligthumes auf der Burg in

Athen, s. Rohde Psyche 127 A. 3.

ebd. izifj(jxa auch 11 1H,2, daneben sriofixstv V 24,11.

S. 385,12. tou ooxoy, in dieser Verbindung ist Horkos eigentlich

persbnlich gedacht ais EidrUcher, vgl. lies. Opp. 219: ceOxtxa xpr/s*. -iJ|ixo;

d\irx 3xo>.if,3i ?txif,3»v, tlers. Tli. 231. Der Genitiv ist auffallend, vgl. Petri Epist.

11 1,4 coco-pyfdvxs; xf,; — s. Huttmanii Eexilog. II 56 A. 2.

S. 385,13. KyxXdizoiv xahyjnivfj" {Jouid;, da anderswo bei Paus. ein Altar

nicht mit tcpov bezeichnet wird, .so ist anzunehmen, dass die aedicula (s. III

13,1. VII l 35,8), in welcher der sog. KyklopenaltJir stand, a parte potiori

benannt wai*. — Ueber die Naturbedeiitung der Kyklopen und ihren Zu-

sammenhang mit Poseidon, in dem sie hier mit den andem ISIeeresdtlmonen

verehrt erscheinen, vgl. Preller-Kobert 622 fl. Odelberg 156.

ebd. Hyouoiv iz' «yx»», s. II 31,3, arivoeiv V 15,10, hiiufiger mit dem

Genitiv, s. I 32,2. II 12,1. 3.5,1. V 15,10. VI 20,6.

ebd. Nr,).*a — xsXsyxf^aau dagegen sagt Hygin. fab. 10 Hercules cum

Pylum expugnaret, Neleum interfecit et filios eius decem.

8. 385,14. DieGrilber des Nisyphos und Neleus glaubte Kastro-

menos in zvvei praehistorischen, 1890 auf dem Isthmos gefundenen Grab-

anlagen zu erkennen, s. Amer. .Tourn. of Arehaeol. VI 563.

8. 386,5. Ueber die Isthmien ist zu vgl. K rause uber die Pythien,

Nem. u. Isthmien 165 ff; ders. bei Pauly IV 3U). Unger im Philol.

XXXVII (1877) 1 ff. Nissen im Kh. M. XLll 46. 8tengel in MUllers

Handb. d. klass. Alterthumswissenschaften V 3, 147. Darauf beziigliche

Miinzdarstellungen bei 1 mhoof-G ardner pl. C 41—48. Sie wurden noch

zur Zeit Julians gefeiert und gingen um 01. 293, wenn nicht schon friiher,

mit den andern Nationalspielen zusammen ein.

8. 386,8. Kopivbw;, 7Aim Dativ s. den Appar. erit, zu 1 17,2.

ebd. Von den starken Molen, die den Hafen Lechaion gegen Ver-

sandung schlitzen, sind noch die Reste von drei Schenkelmauern zu

erkennen, Bursian 18. Leake 234. Curtius 11 5.36 u. 594. Vischer

266. Ueber Personificirung der beiden Hafen auf Miinzen s. Imhoof-
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Gardner 15 zu C 40. Den Hafen Leehaion scheint eine korinthische

Miinze des Caracalla darzustellen, ebd. 8. 159 pl. FF 6; er ist hier vier-

eckig, mit einem Tempel, von dem Stiifen ins Wasser fiihren; es ist das viel-

leicht der Tempel des Poseidon. Ueber die Reste der langen Mauern von

Leehaion s. Skias in den npcc/-'.xa 1892, 116.

ebd. Zu Ksp/ptttc; vgl. Gap. 3,2.

S. 386,10. iv Asycttcp, Paus. bespricht Leehaion im Zusammenhang mit

dem anderen Hafen gleich hier; freilich weiss er nicht viel zu berichten, aber

auch Strabo bemerkt VIII 380, es sei nur eine xa-oixta ou TiolX-q vorhanden

gewesen; in friiherer Zeit war es ansehnlicher
,

Plutarch erwahnt ein

Hestiatorion und einen Tempel der Aphrodite VII sap. conv. 2 p. 146 D, s.

Curtius 537.

S. 386,11. o£ i; Ks-p/picc; [ov:o)v TalljxoD, hier ist Isthmos im engern

Sinn gebraucht, wonach nur die schmalste Stelle der Landenge mit dem

Poseidion und dem Local der isthmischen Spiele gemeint ist; andere Male da-

gegen umfasst der Name alles Land zwischen den beiden Meeren; so sagte

man von Korinth, es liege auf dem Isthmos, s. Curtius 539.

S. 386,12. Die Verehrung der Artem is auf dem Isthmos bezeugt

auch die Inschr. C I G 1104. Auf korinthischen Miinzen sieht man in

einem Tempel Artemis ais Jagerin mit Fackel und Bogen
,
doch in spaterem

Stil, sodass das roetvov nicht gemeint sein kann, Imhoof-Gardner
18 pl. D. 68.

ebd. Wie in Kenchreai, so scheint auch in Leehaion mit dem Kultus

des Poseidon der der Aphrodite (erwahnt Plut. a. a. 0.) verbunden gewesen

zu sein, s. ebd. 21 p. 164 D mit der Conjectur von Wilamowitz, Hermes

XXV 225, Acf/poStTif] f. ’Ap.ccixptxrj.

ebd. Vom Hafen von Kenchreai (an dessen Namen noch heut der

Ort Kechrias erinnert) haben sich noch vielfach bauliche Ueberreste erhalten.

Die geraumige Bucht (tutissimum navium receptaculum, Apul. met. X 35), etwa

20 Stadien von der Stadt entfernt (Bursian II 19 berechnet zwei Stunden,

Williams bei Siebelis neun englische Meilen), offnet sich nach Osten und ist im

Norden und Siiden von zwei Vorgebirgen geschiitzt. „Man verfolgt iiber hundert

Schritt weit eine ununterbrochene Reihe grosser Steinblbcke, welche an der

inneren Hafenseite einen breiten Uferdamm bildeten, wahrend von den an-

deren Seiten alte Steindamme in das Wasser vorlaufen, welche theils dazu

bestimmt waren, den Hafen in verschiedene Abtheilungen zu sondern, theils

gegen die offene See den natiirlichen Abschluss zu vervollstandigen und zu-

gleich ansehnlichen Gebauden ais Fundament zu dienen.“ Curtius 537 fg.

mit Karte Taf. 20. Vischer a. a. 0.

ebd. Die Lage der Tempel und des Hafens wird verdeutlicht durch

die wichtige, von Millingen Rec. de med. grecques pl. II 19 edirte Miinze

des Antoninus Pius, bei Imhoof-Blumer pl. D 60 (unsere Miinzt. II 6).

Man erkennt den Tempel der Aphrodite auf der einen, des Asklepios und der

Isis auf der anderen Seite der Hafenmtindung
;

da unmittelbar an die

Erwahnung der Tempel des Asklepios und der Isis diejenige der V2 St.

siidwestl. von Kenchreai fliessenden Quellen, des sog. Bades der Helena, sich
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anschliesst, ist anzunehmen
,

dass dieser Ternpel sich am linken, siidlichen,

der der Aphrodite am ndrdlichen Ende der Bucht befand. In der Mitte

stbht auf einem Unterbau die Kolossalstatue des Poseidon, der unbekleidet

und stehend dargestellt war, mit einem Delphin auf der rechten, dem Drei-

zack in der linken Hand (entsprechende Darstellungen des Poseidon allein

auf den Mtinzen ebd. pl. D 61 u. 6*2, mit Aphrodite gegentiber ebd. 63).

Statuarisch ist der Typus nicht selten, vgl. Michaelis A. Z. XLIII 285.

ebd. Richtiger war zu schreiben bx! vao; -s xal dyA\m, ebenso

VII 21,7, vgl. IV 16,6. X 30,2.

S. 386,14. Fiir Kenchreai ware der Kultus des Asklepios und der llygieia

bezeugt durch die Inschrift I. Gr. Ins. 26: tw iv “cat; iv

’'App. xal nach Preller - Robert 871 und ThrSmer bei Pauly-

Wissowa II 1665; doch bezieht Odelberg p. 95 fg. die Inschrift auf das

(unten Gap. 24,7 erwahnte) argivische Kenchreai. Hiller v. GUrtringen

ad I. Gr. a. a. 0. erinnert an das rhodische Argos, iJisst aber unentschieden,

welches Kenchreai gemeint sei.

S. 386), 15. Bei Apul. met. XI 1 fg. richtet Lucius, der von Korinth

nach Kenchreai geflohen ist, sein erstes Gebet an die Isis (vgl. ebd. c. 5).

ebd. Die warmen Quellen, die im Alterthum dasBad der Helena

hiessen, sind noch vorhanden; sie finden sich an demselben Hbhenzuge, der

im Siiden den Hafen begrenzt, auf dem nSchsten Vorsprunge, eine halbe

Stunde s.-w. von Kenchreai. Ein starker Arm von lauwarmem, salzigem

Wasser (1*2® R.) bricht aus dem Felsen hervor, treibt eine Miihle und fliesst

in das nahe Meer. Curtius .538, vgl. Fiedler Reise 1 *245. Leake *235.

Bursian *20. Neumann-Partsch Physik. Geogr. v. Griechenl. 345. Phi-

lippson. Der Peloponnes 33.

S. .386,17. 'Avtouai os e; KopivDov, nlimlich von Kenchreai her nach der

Stadt, uingekehrt xcrcct^atvsiv v,- “ov ’blbtov bei Dio Chr>'s. IX 138 M, s.

Curtius 592 A. 80.

S. 386,18. -xpo; xf, ruXy,, nUmlich bei der
-:f,

'ispobif, si; tov 'bfbiiv,

wie Diog. L. VI 2,78 sagt; durch dies Thor betritt Paus. die Stadt. Der

Kyniker Diogenes hielt sich in dieser Gegend auf, Luc. hist. conscr. 5.

Dio Chrys. VI ll p. 131 M. Das Grabmal bestand aus einer SUule, auf der

ein marmorner Hund stand {h:hr^^Jdv t’ ajicp xiova xcd b' au-cij) XiHo-j IIopiou xyva,

Diog. L. ebd).

S. 387,1. Die Vorstadt Kraneion (von xpavov, cornus, abzuleiten)

war wegen der Reinheit der Luft sehr beliebt und namentlich von den Wohl-

habenden bewohnt, das „aristokratische Stadtviertel von Korinth" (Curtius

5*29). Vgl. Xen. Hell. IV 4,4. Plut. de exii. 6 p. 601 B. Alciphr. III 60,1.

ebd. Dass Bellerophon in Korinth gbttliche Verehrung genossen habe,

wird von Bethe Theban. Heldenl. 180 f. geleugnet, von Odelberg 151

vornehmlich auf Grund des engen Zusammenhanges mit Aphrodite (s. hieriiber

Preller-Robert 373) behauptet.

S. 387,2. Den Beinamen der Aphrodite MsXaivi;, unter dem die Gottin

auch anderwiirts verehrt wurde (in Thespiai, in Arkadien), deutet Paus.

VHl 6,5 auf den meist zur Nachtzeit geschehenden Beischlaf, was aber eine
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zweifellos falsche Deutung ist, vielmehr ist der Beiname auf den chthonischen

Charakter der Gdttin zu beziehen, s. Immerwahr Kulte u. Myth. Arkad.

174. Odelberg 42. Preller-Robert 379 A. 2. Nach Et. magn. 543,49

hiess sie Skotia in Phaistos; nacb Ath. XIII 588 C erscbien sie der Lais im

Traum nnd kiindete ihr reiche Liebhaber an.. Gruppe 123 nimmt, mit Be-

ziehung auf den Kultus der Aphr. Melainis in Thespiai (IX 27,5), an, dass

derselbe durch boiotische Kolonisten hierher gekommen sei. Ueber den Kultus

der Aphrodite in Korinth, wo sie auch ais IhM und ais Oupavia verehrt

wurde (Athen. XIII 574 A), sowie iiber den damit verbundenen Dienst der

aln Hetaren dienenden Hierodulen (Strab. VIII 378, Alciphr. III 60) vgl.

Preller-Bobert 376. Wernicke bei Pauly - Wissowa I 2471. Odei-

berg,57 ff. Miinzdarstellungen (mit Scepter und Apfel, oder in einem von

Tritonen gezogenen Wagen) Imhoof-Gardner 18 mit pl. D 70—72.

387,3. Grab der Lais. Von den beiden beriihmten Hetaren, die

diesen Namen tragen (vgl. die eingehende Behandlung bei Jacobs Verm.

Schr. IV 398 ff.), stammt die altere aus Korinth, die jungere, Tochter der

Timandra (Ath. XIII 574 E), aus Hykara in Sicilien; vgl. die ausfiihrliche

Darstellung bei Ath. XIII 588 B ff., wo aber beide Hetaren verwechselt

werden, wie das den alten Schriftstellern meist passirt und auch hier bei

Paus. der Fall zu sein scheint. Denn hochst wahrscheinlich ist das hier er-

wahnte Grabmal das der alteren, die in Korinth gestorben zu sein scheint,

dagegen das in Thessalien befindliche, das Ath. 589 B beschreibt, nebst An-

fuhrung des daraut stehenden Epigramms, das der jiingeren, die in Thessalien

(angeblich von eifersiichtigen Frauen erschlagen) gestorben sein soli. So nehmen

auch Imhoof-Gardner 19 an, dass das korinthische Grabmal das der alteren

war (mit Jacobs a. a. 0. Haiisrath, Neutest. Zeitgesch. II 621. Teuffel

bei Pauly IV 735), wahrend Bursian 15 A. 1 (und Mitth. d. antiqu. Ges.

in Zurich 1867, S. 38) dies fiir ein Kenotaphion halt, es demnach auf die

jungere Lais zu beziehen scheint, wie auch Ath. a. a. O. die Angabe,

dass die Lais in Korinth im Kraneion begraben sei, ais Erfilidung bezeichnet.

Ais Quelle der Notiz des Ath. wird mit Wahrscheinlichkeit Polemon an-

genommen (Preller Polemon, frg. 75). Kalkmann 151 f. will darin, dass

bei Paus. ebenso wie bei Ath. beide Monumente der Lais zusammen erwahnt

werden, „einen Nachklang der vielleicht durch mehrere Hande gegangenen

Polemonischen Erudition“ erkennen. Das Epigramm auf dem Denkmal theilt

Suid. u. Xlsipy^v/j mit; wenn aber Gbttling A. Z. II 329 daraus, dass darin

Lais IIsipyjvYjc; Xsuxwv cpaiopoxspa XipaSojv genannt wird, schliesst, dass die Peirene

nahe dabei hervorsprudelte, so ist das mit den topographischen Angaben des

Paus. beziiglich der Quelle (s. Gap. 3,2) nicht gut zu vereinigen. Die Dar-

stellung ist gewiss mit Bursian a. a. 0. nicht auf das Gewerbe der Hetare

zu beziehen, sondern ais ein Symbol der Macht des Todes zu fassen. Nach-

bildungen des Grabmals sind auf korinthischen Mtinzen erhalten, die auf dem

Kapitell einer dorischen Saule eine iiber einem liegenden Widder stehende

Lbwin zeigen, s. Imhoof-Blumer pl. C 74—76 (unsere Miinzt. II 7).

Dasselbe Denkmal meint vielleicht Ampelius lib. mem. 8,6, wenn er von

Korinth schreibt: eodem in loco fanum est Veneris in quo vas marmoreum

Pausanias I. • 32



494 n 2,4-8.

Laidos. Dagegen bezieht sich Tat. adv. Graec. 34 offenbar auf eine Statue

der Lais, nicht auf ihr Grabmal.

S. 387,0. Der Geliebte der Lais, der hier Hippostratos heisst,

wird bei Plut. amat. 21 p. 7H7 F Hippolochos, bei Polemon ap. Ath. 589 A
Pausanias, beiin Schol. Ar. Plut, 179 Eurylochos oder Aristonikos genannt.

S. 387,8. mit dem Genetiv II Pl,6. 18,7. X 34,2, oder

mit rept 11 19,3. 30,8. 111 1,4, mit oxsp 111 4,3, mit Aecus, e. inf. 111 16,8.

IV 31,9. V 6,3; dp'f.i3^r,xitv i; 1 14,2; die beiden streitenden Parteien stehen

ais Subjecte im Nominativ, oder aber es wird die eine in den Dativ gesetzt

oder mit c. aecus, eiiigefuhrt, II 30,6. III 1,4. 11 19,3.

S. 387,9. Es folgt die Periegese der Stadt Korinth, zuerst die des

Marktes bis Gap. 3,1. Ueber den Weg, den Paus. bei seiner Besehreibung

von Korinth ein-schiagt, vgl. Leake 237. Curtius 529. Hursian 15; gegen

diesen Gurlitt 78.

S. 387,11. ivxttODa y}(j /lxL enthiilt die ErklUrung, weshalb Paus. mit

den hier erhaltenen Sehenswilrdigkeiten die Stadtperiegese beginnt; es ist

Uberhaupt eine mehrfaeh zu beobaehtende EigenthUmliehkeit des Paus., die

Besehreibung einer Shidt mit dem zu brginnen, was ihm das Wiehtigste

scheint; bei Korinth und Sikyon tritt dies besonders hervor, doi*h vgl. auch

„Sparta 111 11,2, Messene IV 31,6, Elis VI 23,1, .Mantineia VUl 9,1, Mega-

lopolis VI II 30,2, Tegea Vlll 45,4; Ausnahmen bilden Athen I 1,2, Theben

IX 8,7, Delphoi X 8,6“, Heberdey 43.

ebd. Ueber die .\usbreitung des Kultus der ephesisehen Artemis s.

Preller-Robert 3.31 A. 1.

S. 387,12. Rothe Fttrbung der alten Holzsehnitzbilder war namentlieh

bei Figun*n des Dionysos oder sidner Begleiter hHufig; vgl. VII 26, 4 u. 11;

Vlll 39,6. Verg. ecl. 10,27; von anderen Gttttern Cic. ad. fam. IX 16,8.

Plin. XXXV 167 u. s. Vgl. Schubart .Ib. f. Ph. CIX 28. Auf besonders

hohes Alter des Kultus braueht hieraus nicht (mit Odelberg p. 77) ge-

sehlossen zu werden.

S. 387,13. Auo-.ov xov oi IWxysiov. Uber die Auslassung des xov jiiv

vgl. zu l 30,2.

ebd. WTe Bakchcios der Gott Lst, der jiatvss&cp. ivcqc* (Her.

IV 79), so fUhrt er ais \joKoz, Mioiyio; die Beslinftigung und I^sung der

orgiastis<’hen Erregung herbei. Welcker, Naehtdlge z. Tril. S. 195 A. 40

bezieht den Beinamen .\v3Vis auf politische Befreiung der untem Volksklassen,

vgl. Diod. IV,2. Paus. IX B>,6. I>ionysos wurde ais Lysios und Bakcheios

auch in Sikyon verehrt, II 7,6; ais .\0»o; auch in Theben IX 16,6; ais

auch auf Rhodos CIG 2525 b und sonst; vgl. Uber die Form und

Bedeutung des Numens Siebelis zu unserer Stelle; ThrUmer bei Itoscher

I 1CH»2. Preller-Robert 64>5. Rohde, Psyche 338 A. 2. Ueber Dionysos-

Figuren auf korinthischen MUnzcn Imhoof-Gardner 19 f. mit pl. E 77—82.

S. 387,18.
>i
ILlKo xpf xxL, Delphoi hat die Verbreitung des Dionysos-

kultus sehr befUrdert, es veranlasvSt seine Einfiihrung in Sikyon 11 7,6, in

Methymna X 19,3, betheiligt sich an derselben in Attika I 2,5, ordnet ein

dionysisehes Fest an in Kolone III 13,7, in Alea VILI 23,1, s. Rohde Psyche
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342. S. Reinach Rev. d. et. gr. III 358. — Zur Bildverehrung, wie sie

hier von der Pythia verlangt wird, vgl. den Dionysos svBsvopo; in Boiotien

(Hesych.); es koinmt so die Thatsache zum Ausdruck, dass der Vegetations-

gott Dionysos mit dem Natiirleben ganz besonders innig verwachsen ist.

Uebrigens bestand die Verehrung der Holzbilder schon, bevor die Legende

von dem Eingreifen von Delphoi, die Paus. hier mittheilt, sich bildete; denn

das Verkleidnngsmotiv in den Bakchen des Euripides mit seinen Consequenzen

riihrt von diesem her, s. Ew. Briihn Ausg. d. Bakchen 25 fg.

S. 387,19. AVas oben hiess, wird hier mit sixovs; bezeichnet, vgl.

IX 11,3, wo mit d^aXuLctTot auf stV.dvs; zuriickgewiesen wird.

S. 388,1. Auf einer korinthischen IMiinze, die aber sehr schlecht er-

halten ist (Mus. d. Stiftes St. Florian, K en ner Taf. II 19), ist in einem Tempel

mit sechssauliger Front eiiie stehende Figur mit Schale und Fiillhorn ab-

gebildet, die ais Tyche, doch auch ais Abundantia gedeutet wird; die Beziehung

der Miinze auf die Tyche von Korinth bleibt demnach ungewiss, s. Imhoof-

Gardner 20; andere Tychebilder auf korinthischen Miinzen ebd. pl. E 83 fg.

8. 388,2. Ein Heiligthum a lier Gbtter fanden wir bereits in

Athen unter den Bauten des Hadrian l 5,5 u. 18,9, vgl. S. 217; auch das

korinthische riihrt sicher aus rbmischer Zeit her; ferner in Argos 1125,6;

in Marios in Lakonien 111 22,8; Altare in Olympia V 14,8. 15,1; iiber

dem Hain des Despoinatempels in Akakesion Vlll 37,10; vgl. Wide Lakon.

Kulte 253. Der Isame Pantheon ist auch hier nicht bezeugt (ausser in Rom
noch ftir Epidauros, nach den Inschr. bei Cavvadias fouill. d’Epidaure N.

63 u. 63 a; sowie fiir Olympia, nach Aristot. in Schol. Ar. Plut. 186. Ps.

Arist. mir. ause. 51 p. 834 a, 12). Der Bau lag wahrscheinlich, wie alie in

§ 6—8 erwiihnten Sehenswiirdigkeiten, in der Peripherie der Agora (vgl.

Cap. 3,1: £v di Vgl. zu 11 25,10.

ebd. Ueber diesen Typus des Poseidon mit dem Delphin unter

dem Fuss, der auch bei Statuen in Hermione (II 35,1) und Antikyra

(X 36,8) vorkommt, vgl. Lange, Motiv d. aufgestiitzten Fusses 35 f., der

gewiss mit Recht annimmt, da.ss der Fuss nicht hoch aufgestiitzt war, sondern

wie bei der Dresduer Statue, s. Overbeck Ati. z. Kunstmyth. XII 32. Lange
halt diesen Typus fiir vorlysippisch, S. 50. — Einen Tempel des Poseidon

erwahnt Paus. in Korinth nicht, doch zeigen die vielen dort gefundenen

thdnernen Votivpinakes mit den Bildern des Gottes (vgl. die Inschriften bei

Roehl, Inscr. Gr. ant. 20), dass Poseidon in Korinth sehr starke Verehrung

genoss, vgl. auch Schol. Pind. 01. 13,1 und Odelberg p. 22.

S. 388,4. Der klarische Apollon hatte die eigentliche Stiitte seiner

Verehrung nebst Orakeldienst in Kolophon, vgl. Preller-Robert 283.

Odelberg 36. Paus. VII 3,1; 5, 3 sq. Eine Nachbildung der korinthischen

Statue hietet vielleicht die Miinze bei Imhoof-Gardner pl. FF 14, wo

Apollon unbekleidet und stehend dargestellt ist, in der r. Hand das Plektron,

in der 1. die Lyra iiber dem Dreifuss haltend, um den sich eine Schlange

windet. Vgl. Imhoof-Gardner p. 156.

ebd. Der Bildhauer Hermogenes von Kythera ist sonst nicht bekannt;

Brunn I 522 setzt ihn mit Riicksicht auf § 6 p. 387,10 in die vorrbmische

32*
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Zeit; doch bemerkt Frazer mit Hecht, duss Bnmn die Worte Izi

T^; •j'jzz(jfjv missverstandeii zu habcn scheiut.

8. 388,5. Hermesdarstellunj^eii auf korinthischen Mimzi*n bei Imhoof-

Gardner pl. E 86— 88. Ueber die Hedeutung des Hermes in der ko-

rinthischen Sage Preller-Hobert 389 A. 1.

8, 388,7. To ;uv, aber tov Zz, dazu Wechsel des Subjects: Paus. liebt

die variatio.

ebd. Dureh £r/£ wird Autopsie bezeugt, s. Heberdey 24.

ebd. Ais Xl»ovto; sp«*ndet Zeus, wie die chthonischen Gdtter uberhaupt,

den Mensehen den Segen der Flur und nimmt die Todten in die Tiefe auf,

vgl. Preller-Hobert 13n A. 4. Zu ihm betet der Landmann bei Hesiod.

Opp. 465, vgl. Dittenberger 8yll. inscr. N. 373 Z. 26 die Opferordnung

von Mykonos. — In Olympia befand sidi ein Altar des Gottes V 14,8. —
Ueber Zil; den hodi oben im Lichte thronenden, vgl. Preller-

Hobert 116 A. 11. Wide I^akon. Kulte 14 mit A. 2. Odelberg 3 f.

Die drei Statuen stellten das dreifache Herrsdiergebiet des hdehsten Gottes

dar (Curtius 53o); die dritte Figur wai* also wahrscheinlich ein Zeus-

|)oseidon (Welcker Alt. Denkm. II 87) oder, wie Odelberg p. 7 ver-

luuthet, ein Zeus ivaV/;. Vgl. audi unten zu Cap. 24,3. Die drei Hriider ver-

bunden auf einer Vase des Xenokles, HI. ceram. 1 24, und einem rdmisehen

Helief Zoega Hassiril. 21. Welcker a. a. O. Taf. 4,7. — Zt*usdarstellungeii

auf korinthisohen MUnzen I mhoof-Gardner pl. K 89 fg.

Gap. III.

Andere Merk w Qrdigkeiten Korinths. Mar ktpropylaien. Terapel

der Octavia. Peirene. Das korinthische Erz. Statuen auf der

Strasse vom Markt nach Lecbaion. Hlider und Hrunnen in Korinth.

Grabmal der Kinder der Mcdeia. Medeia und Iason und die ersten

Kdnige von Korinth.

8. 388,9. ’Kv ju 3«.i also sind die bisher erwiihnten Monu-

niente an der Peripherie des Marktes anzusetzcn.

ebd. Unter den korinthischen MUnzen mit Athene-Figuren (I mhoof-

Gardner pl. K 91—93; vgl. D 55 und p. 21) sind einige, die die Gbttin

steliend, mit der Nike auf der Hechten und der Lanze in der Linken, neben

ihr Schild und Eule, vorstellen und vor der Figur einen Altar zeigen.

Letzterer Uinstand macht es wahrscheinlich, dass der Typus eine Copie von

einer Statue ist.

S. 388,10. 'jxsp TT,v cqofKfv, hier wohl nicht „oberhalb der Agora“, wie

Curtius 532 es fasst, der den Terapel der Octavia an den Abhang von

Akrokorinth verlegt, sondem „ilber die Agora hinaus“ (vgl. die Bemerkung

zu I 14,1 S. 188), also ein Abstecher, wie in der athenischen Mai ktbeschreibung,

Guri it t 79. Dass Paus. erst mit § 2 die Agora verliLsst, darf nicht mit

Heitz p. 68 dagegen angefUhrt w*erden, da es sich eben nur um einen

kurzen Abstecher, nicht um die Fortsetzung der Wanderung handelt
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ebd. Auf Miinzen von Korinth (Imhoof- Gardner E 94, unsere

Miinzt. II 8) kommt die Darstellung einer Tempelfront mit sechs dorischen

Saulen und der Inschrift Caesar (oder Augustus oder Gent. Iuli.) auf dem

Architrav vor; audere Miinzen zeigen einen Tempel von der Seite gesehen

ohne Inschrift (ebd. 95); andere die sitzende Figur der Livia oder Octavia

mit Scepter und Schale (ebd. 96). Darnach vermuthen Imhoof-Gardner 22,

dass der von Paus. erwahnte Tempel thatsachlich der Gens lulia gewidmet

und die sitzende Frau der Miinzen einer Statue in diesem Tempel nachgebildet

war; vielleicht stellte sie die Gens lulia unter dem Bilde der Octavia vor.

ebd. ’0xxotpiac; — dosX<p^<; Aufouaxoo, gemeint ist die zuerst mit 0. Marcellus,

dann mit M. Antonius verheiratete
,

ebenso sehr durch ihre Tugenden ais

durch ihr ungltickliches Schicksal bekannte Octavia minor.

S. 388,13. ex oe dyopac; s^idvxtov, also ein anderer Abstecher, der den

Paus. nach Norden zum Thor der nach Lechaion fiihrenden Strasse bringt,

s. Curtius 530. Gurlitt a. a. 0. Bei den franzosischen Ausgrabungen

d. J. 1892 wurden Reste zweier alter, nbrdlich von Korinth aus gegen

Lechaion fiihrenden Strassen gefunden; eine davon wird die hier gemeinte

sein, s. Skias in den Hpaxxixd 1892 p. 112.

ebd. Diese Propylaien mit den Wagen des Helios und des Phaethon

sind auf korinthischen Miinzen bfters dargestellt, s. Imhoof-Gardner pl. F
97—100 (unsere Miinztaf. II 9 fg.); auch die Figur des Helios auf dem Yier-

gespann allein, ebd. F 101 fg. Die Miinztypen zeigen theils einen von je

zwei SSulen flankirten, von zwei kleineren Saulen getragenen Durchgangs-

bogen mit Attica dariiber, theils drei Durchgange, einen hbheren in der Mitte

und kleinere an den Seiten; die Quadrigen erscheinen auf den ersteren Typen

en face, bei den anderen im Profil. Darnach diirften diese Propylaien eine

Art lanus quadrifrons gewesen sein, mit je einem Thorweg in der Langs-

richtung und je drei Durchgangen in der Querachse.

S. 388,15. oXqov os a"o)xsp(i) xuiv xpoTiuXczuov saiouaiv iv lesen die Her*

ausgeber mit den Handschriften; Curtius 530 fasst dies im Sinne von „am

Anfange der Strasse (nach Lechaion) rechts ablenkend“; ahnlich B ursi an 15,

der eine ostwarts abzweigende Seitenstrasse annimmt. Gurlitt 78 iibersetzt:

„wenn man hineingeht rechts “, d. h. an der rechten Seite einer Nebenstrasse,

nimmt also auch einen Abstecher von der Lechaionstrasse an; wenn aber die

Stelle so verstanden werden solite, so hatte Paus. die Erwahnung dieser

Nebenstrasse nicht unterlassen oder ixxpazsTaiv geschrieben; in dem von

Gurlitt angezogenen § 5 iv «piaxsp5 xf^c, iadoou hat iaoBo; seine deutliche Be-

ziehung, die an unserer Stelle fehlt. Wir schreiben daher i^iouaiv.

ebd. Heraklestypen auf korinthischen Miinzen Imhoof-Gardner pl.

F 103 fg., das eine Mal mit Poseidon und Aphrodite gruppirt und an-

scheinend einer Statue nachgebildet. Die Ansicht von Wilisch Jb. f. Ph.

C XVn 726 A. 3, Herakles habe in Korinth keinen Kultus gehabt, wird von

Odelberg 158 f. wohl mit Recht bekampft.

S. 388,16. Ueber den Zusammenhang der P ei ren e auf Akrokorinth

mit der gleichnamigen Quelle der Unterstadt s. Cap. 5,1. Strab. VIII 379.

Ihr Wasser gepriesen bei Ath. IV 156 E.
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ebd. It\ aC-rfj >iY0'j3iv, ebenso V 4,1, uiit Infmitiv statt w; U 26,H.

11 1 13,5; gewbhnlich sagt Paus. Xofo;, >i7e3bai I; xiva, aber crt xivt findet sich

daneben nicht selten, s. z. B. I 24,4. II 3,4. IU 19,4. IV 14,7. V 11,8;

so wechselt to e; tiva init to izi xivt 111 25,7.

ebd. Nach der hier erwfihnten Fabel wird Artemis gewLjsermiwsen

die Schdpferin der Quelle Pein*ne; sie ist ja iiberhaupt die GOttin dea feuchten

Elementa, die Thauaiienderin, die lloviTita, Aijivin; u. a. w. Darum war auch

ihre Statue neben dem schdnaten Brunnen in Korinth aufgestellt, § 5. Diese

Sage von der Entatehung der Peirene iat aonat nirgenda liberliefert. Kalk-

mann 150 vermutbet, man habe hier eine apatere, den elementai*en Verhait-

niaaen aich eng anachmiegende Sage zu erkennen: daa Motiv gehe aut die auf

der Akropolia eraterbende Quelle, die nach unten tropfartig dui-chsickert (?).

S. 388,18. Auf den reichen Schmuck der Quelle und ihrer Umgebung

deutet auch Ath. XIII E. wonach die eherne Figur einer Kuh dort

atand. Nach Strab. 1. l. war der Waaserziifiuas aehr reichlich: >^aj\ Vt /.a\

xct! t; df).)UuV ’/X'>vOpuv TIWIJV TT,V xpo;

txf>€owxv Ili; rJjv roXiv, ixovu»; dx* aCrtJ; Heutzutage sielit man

noch eine Menge von Oeffnungen von Ziehbrunnen; den Platz der Peirene

glaubt man in einer noch jetzt durch FQlle und Lieblichkeit auagezeichneten

Quelle ain nOrdlichen Abhang der Stadtterraase, wo in tftrkischer Zeit Garten*

anlagen und ein 1821 zerstUrtea Serail aich b«‘fanden, wiederzuerkennen,

8. Leake 242. Fiedler Reiae 1 241. Viacher 263. Curtiua 529 fg.

Buraian 16, vgl. auch GOttling A. Z. 11 328. Dieae Lage wdrde mit

der Angabe dea Paua. stiminen, nach der wlr die atfidtiache Peirene im N. der

Stadt suchen mtlsa*'n, wfihrend aie Strabo an den Fusa dea Burgbergea, alao

In den S. der Stadt verlegt; Leake 242 nimmt deshalb drei Quellen dea

gleichen Namena an. Da aber Strabo nicht ala Augenzeugc berichtet (>^oi

. . . ... 00 |if,v 71 ii^iiv), 80 iat darauf kein grossea Gewicht

zu legen. — Daratellungen der peraonificirten Quellnymphe auf korinthiachen

Milnzen s. I mhoof-Gardner p. 23 mit pl. F 105—108.

S. 3H8,20. Daas die korinthiachen Erzgiesaer ihre Arbeiten ira Wasaer

der Peirene abgektlhlt hattcn, iat wohl zu den vielen Fabel n zu rechnen,

durch die man apliter die Vorztlglichkeit der korinthlschen Bronce, deren

Geheimnlas verloren g»'gangen war, zu erklllren suchte; vgl. Bltlraner

Technologie IV 183 f.

S. 8h8,21. Kupferbergbau in der Umgebung von Korinth wird aller*

dlngs bei den alten Schriftatellem nicht erwiihnt, doch glaubt MilchhSfer

(Deutache Revue f. 1882, l 225) Spuren von Kupferbergwerken in der

Nfihe von Korinth aufgefunden zu haben. Dieae Annahme erhait dadurch

eine StUtze, daas untcr den i. J. 1879 bei Korinth gefundenen bemalten Thon-

tftfelchen, die wahraoheinlich aus einem Heiligfhum dea Poaeidon herrlihren,

aich verachiedene finden, deren Malereien auf Bergbau und Schmelzarbeit

Bezug haben; vgl. Ant. Denkmftler l Taf. 7 fg. Wilisch, altkorinth. Thon-

industrie 31 ff. Blilm ner a. ,a. O. 2<13.

S. 388,22. Eine korinthiache Miinze l>ei l mhoof-Gardner pl. F' 109
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zeigt eine nackte Apollonfigur auf einer Basis und davor ein Wasserbecken,

jedenfalls nach einer Statue copirt.

S. 389,3. Hiermit verlasst Paus. die Seitenstrasse und kehrt wieder

auf den Weg nach Lechaion zuriick, denselben weiter nach N. verfolgend.

ebd. Die Erzstatue des Hermes rait dem Widder ist auf korinthischen

Miinzen abgebildet, Imhoof-Gardner pl. F 60 fg. (unsere Miinzt. II 11).

Hermes, bartlos dargestellt, sitzt nach 1. (das eine Mal in einer Tempel-

einfassung) auf einem Fels; er hat den r. Fuss etwas zuriickgesetzt, hSlt

in der 1. Hand das Kerykeion und breitet die r. Hand iiber den neben

ihm r. am Boden stehenden Widder. Auf dem Kopf hat er den Petasus,

iiber dem 1. Arm die Chlamys. Vgl. auch Imhoof-Gardner 157 mit pl. FP 15.

Ueber den Widder in Verbindung mit Hermes s. Stephani Compte-rendu

de St. Petorsb. 1869, 90 ff., iiber Statueu nach Art der vorerwahnten ebd.

95 A. 3; iiber Hermes ais xpio'fo/50; s. auch Prelie r - Robert 420. Odel-

berg 72.

S. 389,4. £cpo(5<zv /m der Glaube an Hermes ais Schutz-

gott des Herdenviehs und IMehrer seines Bestandes ist zuerst durch diese

Homerstelle (II. XIV 490 fg.) bezeugt; vgl. Od. XIV 435, wo der Sauhirt

dem Hermes opfert, dazu Hes. Th. 444, die Epitheta voixio;, smjx7]Xio(;, xpiocpopo(;

u. a. m., vgl. Roscher, Hermes ais Windgott 77 fg.

S. 389,8. Xach Lobeck de ^Mysteriorum graecorum argumento p. II

ist 16(0' iv xsXetf; Mr,xpo; Xspijjisvo; ille haud sane verecundus de testiculis arietis

a Mercurio ad placandam Cereris iram proiectis, quo illa induceretur ad

credendum, stupratorem suum, Tovein, hanc sibi ipsum admissi flagitii irrogasse

poenam. Schon Kuhn und Facius wollten so erkliiren, doch macht ersterer

darauf aufmerksam, dass bei Clera. Alex. Protr. II 13 Pott. Hermes nicht

erwkhnt werde; ebensowenig geschieht dies in der andern Stelle, welche

diesen Mythus enthalt, Arnob. V 21, weshalb Cia vier meint: peutetre que

Jupiter Tavait charge (den Hermes) de lui aller chercher un belier. Mrjxpd;

stiinde also fiir Arjp^xpo; und Siebelis sagt, so miisste geschrieben werden;

nach Cia vier wiire deshalb nicht an die Gbttermutter zu denken, weil diese

bei Paus. nur ^qdKr, oder Mr;xT(P ^£<ov heisse; diese Behauptung trifft

nicht zu, s. X 32,3 Mr^xpo; oi lov.v icpdv. /m Mrjpd;; zzzoirfzox. Hermes

in einem Mythus der lydischen Gbttin erscheinend ist um so weniger auf-

fallend, ais Rhea und Demeter nicht immer streng auseinandergehalten wurden.

Hermes scheint bei den Griechen an die Stelle des Attis getreten zu sein, s.

Preller-Robert 653 A. 2.

S. 389,10, Eine Nachbildung dieser Statue des Pala imo n geben viel-

leicht die korinthischen Miinztypen, auf denen Palaimon auf dem Delphine

sitzend erscheint, s. Imhoof-Gardner 12 mit pl. B 14—17 (unsere Miinzt.

II 12); darnach wiirden die drei Palaimontypen so zu vertheilen sein, dass

der auf dem Delphine stehende (Miinzt. II 2) zur Gruppe des Herodes At-

ticus im Poseidontempel (C. 1,7) gehort, der liegende (Miinzt. 114) in den

Tempel des Palaimon (C. 2,1), und der reitende hierher.

S. 389,12. Dieser Eurykles wird da und dort — z. B. bei Pauly in

der Realencyklopadie s. v. und im Lexikon von Pape-Benseler, hier mit
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der unpassenden Verweisung auf III 14,6 — ais Architekt bezeichnet; richtiger

lasst Brunn Gesch. d. gr. K. II 356 unentschieden, ob Eurykles Architekt

vvar oder den Bau nur auf seine Kosten auiftthren liess; in der That wird

ja TCoieTv oft genug vora Besteller gebraucht, s. zu I 42,4; erinnert raan

sich, dass ein Eurykles bei Strabo VIII 363 genannt wird 6 /.ab’ -/Jad; tu»v

Aax£oa»^ovtuiv r]'|j|JLOjv, der iv jiipc». xxr,3soj; iZia^ die Stadt Kythera besass (vgl.

Bbckh zu CIG 1389), so wird raan Curtius Hecht geben, der S. 530

diesen reichen Mann, zu dessen Verwaltuugsbezirke ja die Steinbriiche des

Taygetos gehbrten, den Auftrag zuin Bau des glSnzendsten Bades von

Korinth geben lasst. Dieser Eurykles, der ein Giinstling des Augustus war,

(vgl. Plut. Anton. 67), wird auch bei loseph. ant. lud. XVI 10,1, bell. lud.

1 26,1 erwahnt; naeh den Iiischr. hiess er init vollein Narnen C. lulius

Eurykles, s. Leake l 223 u. 291, ebd. Inschr. III N. 23. C 1 G a. a. 0.

Keil Anal. epigr. 9,5fg.; auf der von Krazer IV 213 publicirten Inschrift ist

er Stifter einer dern Antinoos geweihten Stoa. Auch auf lakonischen Miinzen

tindet sich sein Narae, s. M ion net 11 218 ff. N. 24 f. u. 55. Eingehend hat

iiber ihn und seine Familie gehandelt Weil in A. M. VI 10 flf.

S. 389,13. Ueber den grilnen Porphyr von Krokeai vgl. Paus.

lll 21,4, dazu BlUrnner Technologie III 19 f.

S. 389,15. Dai-shdlungen plastisch verziei-ter Brunnen sind auf ko-

rinthischen Miinzen hautig; ais Schmuck crscheint, abgesehen von Bellerophon

(s. u.), noch die Skylla, ein Delphin init Kuder «»der ein Lbwe, s. Imhoof-

Gardner 24 mit pl. F’ 92—94.

S. 389,16. Ueb«T die Kuinen des grossartigen Werkes, durch das

Hadrian das Wasser aus dem Thale von Stymphalos niehr ais zehn Meilen

weit nach Korinth leitete, s. zu VIII 22,3. Die riesenhafte Unternehmung

war bei dem natUrlichen Wassemdchthum Korinths, wie Curtius II 529

meint, durch kein Bedtlrfniss gefonlert, vgl. die Worte des Paus. ax£ d-sbovou

(Jiovxo; -j^oxo;. — Im Ubrigen ist der Stil hart und unbehiltlich; raan

hat zu construireii xal xootoy ,diovxo; o — sorjfcrfEv, deiii Uelativsatz entspricht

3 :pi3>.v: sie haben eigenes Wasser in Menge und dazu noch das, das der Kaiser

in die Stadt leitete.

S. 389,18. Nachbildungen die.ses Brunnens haben .sieh deutlich aut

korinthisehen Miinzen erhalten, s. I nihoof-G ardner 13 (vgl. 24) mit pl.

C 31 fg. (unsere MUnzt. II 13 fg.). Bellerophon erscheint auf dem sich

bJiumenden Pegasus; er triigt den Peta.siis auf dem Kopfe und stdsst mit der

in der R. gehaltenen Lanze auf die vor ihm in Sprungstellung befindliche

Chimaira. Ais Postanient dieser Gruppe findet sich initunter ein SSulen-

kapitell angegeben; auf einigen Exemplaren sitzt gegeniiber Artemis auf

einein Felsen, in der L. den Bogen haltend, wodurch die Zuriickflihning des

Typus auf die von Paus. erwJilmte Broncegruppe ziir Gewissheit erhoben ^
wird. Curtius 531 ninimt an, dass diese Anlage schon in der Nkhe des «

Hafenthors gelegen habe. «D.ass zwischen deinselben und dem Markte die

nieisten der stadtischen Laufbrunnen und Biider sieh zusainraengedrangt finden,

erklUrt sich vollkomnien aus der natiirlichen Besehaffenheit des Stadtbodens,

dessen Wivsserschiitze sich sammtlich in dieser Gegend entladen**.
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ebd. y.a.\ xo 3^(op oi’ oxXrj;; ixTrou p;t xoD Ilyj ^aaou, Pegasus ist das Gewitter-

ross; ais solches erzeugt es durch seinen Hufschlag auf dem Helikon und in

Troizen die beriihmten Quellen Hippokrene, s. zu Gap. 5,1 IX 31,3. II 31,9,

vgl. Rapp bei Roscher I 759.

S. 389,20. Wie der Wortlaut ergiebt, kehrt Paus. nun v^on der Strasse

nach Lechaion wieder auf den Markt zuriick und geht die vom Markt nach

W. fiihrende Strasse (nach Sikyon zu); s. Gurlitt a. a. 0.

S. 389,21. Etwa 500 m nbrdlich von der heute noch stehenden Ruine

eines alterthiimlichen dorischen Tempels (s. u. zu Gap. 4,1) sind Reste von

dorischen Saulen und Gebalk gefunden worden; Dbrpfeld A. M. XI 308

vermuthet, dass sie zu dem hier erwahnten Tempel des Apollon gehbrt

haben mdgen. Odelberg p. 36 nimmt an, es sei dies derselbe Tempel, wie

der schon zur Zeit des Periander nach Herod. III 52 bestehende Apollontempel,

oder wenigstens am gleichen Platze belegen.

S. 390,1. Glauke, die Tochter des Kreon und die Gemahlin des

Iason (sonst auch Kreusa), von Medeia durch giftigen Schmuck getddtet. —
Gurtius a. a. 0. nimmt an, dass nur der T. des Apollon auf der r. Seite

der Strasse lag, alie andern erwahnten Baulichkeiten auf der 1. Seite.

Bursianl6 A. 2 will, da Paus. vom Apollontempel nur mit oXqov dTrojxspco zu

den andern Bauten iibergeht, alie diese Anlagen an der nbrdlichen Seite der

Strasse suchen; an der Siidseite sei vermuthlich wegen des Fusses der Burg

kein Raum fiir grossere Baulichkeiten gewesen. Doch tritt Gurlitt a. a. 0.

wohl mit Recht fiir die Ansicht von Gurtius ein.

S. 390,3. Dies Ode ion ist wahrscheinlich das uzojpocpiov Qiotxpov, das

nach Philostr. V. soph. II 1,5 (II 59 K.) Herodes Atticus den Korinthern

erbaute; es war in der Art des athenischen, nur weniger prachtig. Dass

Paus. den Namen des Erbauers, den er sonst gern anfiihrt, nicht nennt, ist

allerdings auffallig. Heberdey 30 vermuthet, dass Paus. vielleicht einen

alteren Bau sah, an dessen Stelle oder zu dessen Ersatz Herodes spater den

seinigen auffiihrte, also ahnlich, wie beim Odeion des Herodes in Athen.

ebd. Dies der Kinder der Medeia ist wohl nicht identisch mit

dem xacpo; derselben, der nach Eur. Med. 1378 f. im xljxsvo; der "Ilpa Axpata

gelegen war; falis nicht Eur. diese Angabe bloss gemacht hat, weil nach der

gewbhnlichen Sage, von der er abweicht, die Korinther die in das Heiligthum

der Hera gefliichteten Kinder dort ermordet hatten, s. d. fg. Note.

S. 390,4. ovojjL<zx(z jJLSv acp'.3'. Msp[i.spoc. vm Ospyjc;, Vgl. Apoll. I 9,28. Schol.

Eur. Med. 117. Hygin. f. 25. 239. Tzetz. Lyc. 175. 1318.

ebd. /axaXib^(o9^^vc('. os utco Kopiv9-to)v Xscovxca, Vgl. Apoll. a. a. 0. Philostr.

Heroic. 19,15 p. 325 K. Ael. V. H. V 21 und (ausfuhrlich) Schol. Eur. Med. 264;

erst Euripides lasst die Kinder durch ihre Mutter umbringen, s. Wilamo-
witz Herm. XV 485 ff., vgl. Ael. a. a. 0. Schol. Eur. Med. 9. 264; die

Todtung durch die Korinther ist also alte Ortssage; daher der Brauch, dass

jedes Jahr sieben Knaben und sieben Madchen der Vornehmsten ausgewahlt

werden, um ein Jahr lang mit geschorenem Haupt und schwarz gekleidet

(Paus. § 7) der Gbttin unter mystischen und enthusiastischen Trauergesangen
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zu dienen (Schol. Eur. Med. 204 u. 1379. Philostr. a. a. 0. Ael.

a. a. O.). [n Wirklichkeit trat die Stihne ftir die erschlagenen Kinder

der Medea an die Stelle von Kinderopfern
,

die ursprUnglich mit dem

Dienst der Hera verbunden waren, s. Curtius II 533; vgl. auch Gruppe
133. Der Kult der Medeia, die von Haus aus eine korinthiscbe Gbttin war,

verschmolz mit dem der Hera, s. SchOmann, Griech. Alt. 11 492. Preller-

Robert 170 A. 2. — Wilamowitz a. a. O. nimmt an, dass die verschiedenen

Angaben des Paus. Uber Medeia in Korinth aus Dionysios Skytobrachion

stammen, dessen Bearbeitung der A rgonautensage spUtern Mythographen viel-

fach ais Quelle diente, wie Schwartz de Dionys. Scytobr. 1 ff. gezeigt hat.

Kalkmann 257 vermisst Heweise fUr die Benutzung des Dionysios durch

Paus., hier wie anderwarts.

S. 3iH),8. damit soli nach Siebelis, Curtius a. a, O.,

Sto 11 (bei Hoscher I 978) u. a. gesa^t sein, dass die Statue auf dem

Denkmal der Kinder aufgestellt gewesen sei. die Prkposition soli also auf

ein xip (tdf*j>) hinweisen; nun ist wohl ais sicher anzunebraen, dass die

Statue sich im Heraion befand, und aueh dass das Denkmal zu diesem gehorte,

kann man Curtius zugeben; vergleicht man aber l 4.4 ist|ioxd xi

icptrcovccp. oxXTxat xo?; ftep-kxpo*.;, so wird man wohl richtiger das vorausgehende

auxot; mit ixiaxd^, verbinden und Ubersetzen: ^gegen sie wurde die Statue des

Sohreckens errichtet“, s. Schaarschmidt de ixt praep. ap. Paus. perieg. vi et

usu p. 33; Uber den Standort der Statue ist also aus ixcrcdlh; nichts zu

schliessen.

ebd. Bild des Aitjia in Frauengestalt, naeh O. MUller Aeschyl. Eumen.

141,7 wohl die Mopyuu pjvr; bei Schol. Aristid. p. 18 (111 p. 42 Ddf.).

Zustimmend M. May er A. Z. XLlll 129. Sonst ist der Daemon des

Sohreckens in der Regel mannllch und heisst Astjio;, schon in der Ilias IV 440

u. s.; 8 . P reller-Kobert 338 f. Usener Gr. GUtternamen 3»15.

S. 390,10. Kopiv&tinv xmv dpyatujv aroX'i^v(uv, vgl. hierzu Hausrath

Neutest, Zeitgesch. II <U 9 , der ausfUhrt, wie die Colonia lulia Corinthus

vveit mehr eine lateinische ais grierhisohe Physiognomie hatte und andere

ZUge mehr an Kleinasien ais an national-grie<*hisches Wesen erinnern.

ebd. ooxtxi uclvot xob*Tx>jxa3’.v aOxot; ai , da l*hilostratos a. a. O. von

dem SUhnegebrauch ais einem noch bestehenden spricht, verdient er Tadel

ais ungenauer Berichtei-statter, vgl. Kayser Z. f. A. 1848, 505.

S. 390,11. dxoxstpovxat 3 “!pi3*v, vgl. I 43,4. II 32.1. \ III 41,3.

S. 31MU2. My,?£..a — sXboiis/i s; WHrjva; 3uv.|.xr,3«v .\t7si, dass Medeia nach

Athen zu Aigeus gekommen , ist altatti.sche, voreuripideische Sage, s.

Wilamowitz Hermes XV 481 iT.

S. 390.15. i$4.>x* XO ovo^a xaXtnlh’. ox’ aOxr;;, diese Meinung .stamrat

aus Herodot VII 02; er allein sagt, Ariei sei der alh- Name der Meder und dass

.sie den neuen von der Medeia h5tten. Diese Notiz Herodots verbindet Paus.

naeh seiner Art mit dem, wa.s er anderweitig uber den Medeiamythus gelesen

hat. Wilamowitz Hermes XV 480). Wernicke de Paus. stud. Herodoteis

40 flf. Zum infin. consec. xaXstsHm vgl. IV 23,9.
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ebd. Dass Medos der aus der Verbinducg des Aigeus mit der Medeia

hervorgegangene Sohn sei, steht auch bei Apollod. I 9,28. Diod. IV 55.

Hygin. f. 26, vgl. Strab. XI 526. Steph. B. s. v. Mrfilrj.. Sync. p. 168 a. Nach

der gewohnlichen Tradition ist er es, nach dem Medien genannt ist, vgl. noch

Eus. Chron. I 62 Schoene.

S. 390,17. Aus Hellanikos wird noch eine Notiz angefiihrt 1116,7;

von andern Logographen ist Akusilaos II 16,4 und bfter Hekataios erwahnt:

III 25,5. IV 2,3. VIII 4,9, 47,4. Bemerkenswerth ist, dass Pherekydes

nirgends citirt wird.

S. 390,18. Zu den Naur«xxia Vgl. IV 2,1.

S. 390,21. Mit Kinaithon’s Angabe stimint iiberein, was den Namen

des Sohnes betrifft, Hes. Th. 1000 fg.; auch er bringt die Kinder nicht in

Zusammenhang mit den weiteren Schicksalen der Medeia. Erwahnt wird

Medius noch bei Justin. II 6,14. XLII 2,12.

S. 390,24. Paus. bezieht sich hier wiederum auf die

s. Cap. 1,1, den prosaischen Auszug aus dem Epos des ttoitjxtj; bxopixo;, wie

ihn der Schol. zu Pind. 0. 13,74 nennt, wo die hierher gehbrigen Verse

citirt sind; sie lauten:

oxs o’ Atrjxr]«; xotl ’AXojsl»; e^c^evovxo

MleXiou Xc xal Avxidiryj!;, xdxs 5’ avdr/a

daaaocxo zwiatv eot; VTrepiovo; «"[Xad:; uid;’

r^v jj.=v ly’ xatitr^v xdps dioj 'AXojsi'

r^v d’ ’P]cpupifj xx£cfx'.3a’, Airjxr| dtoxsv «Traaav

AirJxTjQ o' ap’ ixiuv Bouvtjj Tapioojxs cpuXaaasiv,

etodxev auxd; txoix’ £$ auxoid xi; aXXo;,

”cti; uiujvd;* o d’ KoXytda '(cdav.

Die korinthische Legende also, durch welche Medeia fiir Korinth in

Anspruch genommen wurde, stellte den Zusammenhang mit der gewohnlichen

Sage einfach dadurch her, dass sie Aietes ebenfalls zum Korinthier machte

und ihn nach Kolchis auswandern Hess; so wird Medeia ais Korinthierin

legitimirt.

S. 391,2. Bunos und seine Mutter Alkidameia werden nur von Eu-

raelos und seinen Ausschreibern erwahnt; iiber Bunos vgl. zu Cap. 4,7.

S. 391,5. Die Geschichte wird vom Scholiasten zu Pind. a. a. 0.

etwas anders erzahlt: Zeus habe sich in die Medeia verliebt, diese ihn aber

abgewiesen, um den Zorn der Hera zu vermeiden; zum Dank dafiir habe ihr

Hera versprochen, ihre Kinder unsterblich zu machen, aber, fiigt der Scholiast

bei: a7co9-<zvdvxa; xouxou; xijiojai Kopivilioi, xaXouvx£<; ju^opapPdpouQ', also auch nach

dieser Version starben die Kinder. Der Zorn Jason’s erklart sich am

besten durch die Annahme, dass die Kinder bei demVersuch, sie unsterblich

zu machen, den Tod fanden, s. Seeliger bei Roscher II 2493.

S. 391,7. xczxaxpuitxciv — xc/.xc<xpu7i:x£'.v oi, das Verbum in derselben Form

wiederholt, vgl. I 27,10. 40,1. II 7,5. 21,9. 34,1. 35,5. III 3,5. 6. IV 30,4.

V 15,10. 21,17. VI 19,13. VII 17,13. 26,2. VIII 2,6. 8,11. 1X17,4.31,9,

s. Storch Progr. v. Waldenburg 1872 S. 7 und zu I 27,2. 43,3.
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S. 391,10. -oytu>y 02 2 iv2x<z, dieses constituirt eine leichte Anakolathie,

vgl. II, 28,6. IV 25,2, (xo Zi ivxsOilev . . . y,f*«ixov, JitVxvxe; ^2) V 1,4, 8. Storch

a. a. O. p. 24.

S. 391,11. zafiaWjoav xijv Vgl. 8chol. Pind. a. a. o. X7JV

Zz M>5?2».av i!tTj(poy Hioxojixo;.

Gap. IV.

Ternpel der Athena Chalinitis. Bellerophontes. Sisyphos’ Nach-
konimen, KOnige von Korintb. Die Bakchiaden von Kypselos
vertrieben. Konstwerke des Daidalos. Heiligtbum des Zeus
Kapetolios. Die Quelle Lerna init den naben Tempeln und Bild-

nissen. Ternpel und Bildskulen am Aufstieg zur Burg.

S. 391,12. XaX-.vtxiJoc upov. Uber sie vgl. zu I 30,4 rait Odei-

berg 27 f. Pind. O. 13,90 ff. erzAhlt, wie Athena dem Bellerophontes im

Traume erscbienen sei und ibm den ZUgel zur BezUhmung des Pegasus Uber-

reicbt habe; bei Pindar heisst es etwus anders ais bbT; cXi HiX)apo«ovxa;

rpop^axov zpao xitvtov d}i^t trxov rx*f>dtvx\ Nach Et. mago. 332,42 wkre

die Athena Chalinitis identisc*h luit der Athena 'KXXoixt;, 0x1 lUXXipo^dvxrj; xov

IDjaaov rxxov iXibv xaB’ oxo^/,xy,v xot yj^pjorfim xf^; *A^r^vd; iya>iv(u3i; vgl. Schol.

Pind. O. 13,56. Oruppe 122 glaubt, dass die Mythen des Olaukos wie

der Athene Hei lotis aus Kreta naeh Korinth eingefllhrt worden seien; fUr

den Pegasus nimmt er S. 123 boiotischen Ursprung (vermuthlich aus

Anthedon) an.

ebd. Ks ist hiiuflg angenomnien worden, dass der heut in Retiten noch

stehende Tera|>el in altdorischcm Stil (es stehen n«>eh 7 Silulen aufrecht,

fllnf von der Westseite und die zwei anstossenden der SUd.seite) der T. der

Athene Chalinitis sei, vgl. Leake 249. Vi.sclier 264. Bursian 14 u. 16.

Curtius 532, wfllinmd Kichardson Amer. .Tourn. of arch. XI 371 ihn fUr

den alten Ternpel dt^s Apollon aus der Zeit des Periander bUlt; doch ist es

bisber unmUglich, die ehemalige Bestimmung dU.ses Tempels festzustellen, vgl.

Clark 54. NUheres Uber die Bauart und den Orundplan des Tempels s.

Baedeker 210. (Uirtius 525, und vomehmlich DUrpfeld A. M. XI 297

mit Taf. 7 fg., damaoh Perrot et Chipiez, hist, de Part VII 421.

S. 391,13. ajptaxxpidaa^ltai xd x* 11. xat o»; — xapa^otr,,

anakoluthisch, man erwartet xo» — xopa^o^sov.

S. 391,15. Kine Darstellung der Athena Chalinitis, mit dem Zflgel

in der r. Hnnd, in der L. Speer und vSchild, findet sich auf der korinthischen

MUnze bei I mhoof-Gar dner pl. F 116. Sie konnte ganz gut eine Nachbildnng

dieser Tempelstatue sein, da akrolithe Bildsllulen nicht bloss in der arch.aischen

Kunst vorkommen.

S. 391,16. Die KrwJlbnung des Bellerophontes veranlaast einen bis § 4

reichenden FiXcurs Uber die Naohkommen des Slsyphos, die Erobening

Korinths dureh die Dorer, die Bakchiaden und Kypselos.
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S. 391,17. -Jj. S. 11. VI 159: Zsli; -fap o- o:ro axrjTcxpu) iBajiczaasv.

Das Abhangigkeitsverhaltniss zu Proitos, dem Kbnig von Tiryns, ist dem-

jenigen des Herakles zu Eurystheus nachgebildet, wird aber von Spatern

durch die Annahme motivirt, Bellerophontes habe sich wegen der unfrei-

willigen Tbdtung des Korinthiers Belleros (Sehol. 11. VI 155) oder seines Bruders

Deliades (Apollod. 11 3,1) — von andern Peiren oder Alkimenes genannt —
von Korinth fliichten miissen und sei von Proitos aufgenommen und gesiihnt

worden, vgl. Rapp bei Roscher I 768; im iibrigen nennt Pindar den

Bellerophontes Kbnig.

S. 391,19. uza/rjusiv im Sinn politischer Abhangigkeit unterworfen sein,

s. III 4,1. IV 3,1.

S. 391,20. tOKX — OTolou, vgl. Schiffskatalog 570 ff. xwv i/a^ov vr^uiv ^pys

Zpsiojv ’A'pxa=pojv. Pind. a. a. (). 81 -coi jiiv (ivsi oCk(0 OJV ’Axpio; 'EXivav xopLtCovxs;.

S. 392,3. ’0pv'jxtujv heisst er auch IX 17,6, bei andern Ornytos, s.

Scymn. 487. Sehol. II. II 517, bei letzterem aber tragt der Enkel wieder den

Xamen Ornytion. Thersandros wird wieder erwiihnt IX 34,7 u. X 30,5. Almos,

erlialt von Eteokles einen Wohnort, der nach ihm Almones, spiiter Olmones

genannt wird, IX 34,10; Olmon heisst er IX 24,3.

ebd. Zu Phokos s. Gap. 29, 2. 3.

S. 392,4. droixslv £t;, Vgl. Piat. Euthyd. 271 C, dzoixtCsiv s; Paus.

III 12,5. VI 3,12.

ebd. i; Ti^opiav, dort lag Phokos begraben, s. IX 17,5. 6. X 32,10.

S. 392,7. rjsTxo oz der Herumschweifende, so genannt, weil er

seinem Vater Hippotes, der wegen eines Todschlags zehn Jahre lang ein

umherschweifendes Leben flihren musste, in dieser Zeit geboren war, Apollod.

II 8,3. Con. 26. Et. M. s. v. Curtius 518 erkennt in Aletes den sym-

bolischen Ausdruck fiir ein unstetes Schiffervolk, das zu Schiff nach Ephyra

kommt und dort die Erdscholle zum Zeichen der Herrscliaft empftlngt. Duris

bei Plut. prov. 48. Hesych. s. Ziyzxw.. Sehol. Pind. N. 7,155; ais eine

Gestalt der phoinikischen Mythologie erklaren ihn andere, s. Wilisch bei

Roscher I 228 ff. Er ist hier der fiinfte (vierte) Nachkomme des Herakles,

ebenso bei Apollod. a. a. O. und Sehol. Pind. O. 13,17, Velleius Pat. I, 3

nennt ihn sextus ab Hercule. Nach Aletes heissen die Korinthier zaXozq, "AXdza

bei Pind. a. a. O. oder ’AXr^Ttoai Sehol. Pind. Tsth. 2,19 oder AXyjxidBai Callim.

bei Plut. qu. symp. V 3,3 p. 677 A, s. Wilisch a. a. O. 227.

S. 392,8. Durch den Namen Doridas, mit dem das Geschlecht der

Sisyphiden abschliesst, wird der eindringende Stamm der Dorer genealogisch

an das bisher herrschende Geschlecht angekniiplt, vgl. O. Mulier Dor. II 87.

Hyantidas, wenn anders der Name mit Recht so geschrieben ist (s. app. erit.),

lehrt, dass am Zuge der Dorer sich Hyanten betheiligten.

S. 392,9. zojpaoovxs; Tf^v [riaaO.stav, deutlicher ais Paus. sagt der Sehol.

zu Pind. N. 7, 155, dass bei der Uebergabe Verrath im Spiele war; nach

Velleius Pat. I 13 fand dieselbe statt im Jahr 1098; nach Didymos aber

beim Sehol. zu Pind. O. 13,17 kommt Aletes erst dreissig Jahre sputer

ais die iibrigen Herakliden, d. h. im Jahre 1074. Bei Diod. VII fgm. 9
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scheiden die Herakliden Korintli aus, lassen den Aletes holen und iibergebeu

ihm die Herrschaft iiber die Stadt.

b. 392,11. e; jiiv Ilctxyiv tov ll^outivioo; izl (ivsa; zivxz, ebenso

Diod. Vll 9. Durch die Ankniipfuug an Aletes wird das Geschlecht der

Bakchiaden zu Herakliden; aber, sagt Diod. VII 7, o-jvipr^ toI; jisto Tau*a paa--

Xsytjctvxa; oyxit» aXXct Haxytoa; Xf»o3ot]c»p2us3ba', wie Paus. IV 3,8 bei

ErwUhnung des Aipytos benierkt: e; toooOto uj; xal toI»; «rno^ovoy;

Atzu-ioa; avet ' llpaxXsioojv xXrj5r^v<zi. In Wahrheit verhSlt sioh aber die Sache so,

dass der Wunsch, den Fiirstengeschlechtern einen mbglichst vornehmen Ur-

heber zu geben, dahin fiihrt, die eigentlichen Staminvater ihrerseits zurQck-

gehen zu lassen aul einen rtetiven opyT/^s-o;;, der aber doch nicht ini

Stande ist, die wirkliche Sachlage so zu verdunkeln, dass das Geschlecht

seinen wahren Nameu aufgiebt. Bei Ps. Herakleides Pontikos 5 (Miiller F. H.

G. 11 212) erscheint Bakchis ais dritter Kbnig; das zweifache Vorkoinmen des

Namens Agelas (Aletes, Ixion, Agelas, Prymnis, Bakchis, A gelas) deutet

darauf hin, dass den (£v*al zv/xz cine kUnstliche Erweiterung der Kbnigsliste

zu Grunde liegt, s. Busolt Hermes XXVllI 319.

S. 392,12. 0 { Hcfxyt?«'. xoXoyjuvo' zivxz ^Kru^ \zvzu‘ e; Te>a 3Tr,v -ov ’Af<i3To-

orjuoy, Diodor a. a. ( ). nennt den Vater des Telestes Aristomedes; da er aber

nur vier (xvEot aufziihlt statt fdnf und seine eigenen chronologLschen Angaben

auf eine Lllcke in der Aufzlihlung der Kbnige hinweisen, so hat von Gut-
schmidt vermuthef, da.ss Diodor den Aristodeinos in Fulge der Namens-

iihnlichkeit init Aristomedes Ubersehen habe, s. Busolt a. a. O. 311.

S. 392, 1 I. 'payXx'j‘ ^ oyoxt; iv. i]ivsTo, x<>y:€rxEi; oi xtX., diese Meinung

findet sioh wieiler bei FiUseb. Vers. Arm. Abr. 12-10. Sync. p. 350,5; da-

gegen wird bei Xieol. I)am. Frgm. 5H (MHUer III 391) das Verbum ^3i)uy£iv

von den Vorgangern d»*s Kypselos gebraucht; ebenso sagt Diodor VII 9,

dass nach dem Tode des Aletes bis zur Tyrannis des Kypselos steLs der

GeschlechtstiI teste i^3iXxy3:, um freilich gleich nachher, einer andern Ueber-

lieferung folgend, zu bemerken, scit Automenes hiitten dic Bakchiaden aus

ihn*r Mitte jJlhrIich einen Prytanis gewJlhIt, 5; tf^v toO ^ 3'.).iii»; -cf^v stys. Strabo

hinwiederum VIII 378 braueht von der zweihundertjJilirigen Herrschaft der

Bakchiaden bei Kypselos das Verbum tu^vot/veIv, was nichts anderes bedeutet ais

p«3iXEyEiv. Die Ueberlioferung ist also schwankend, doch macht die That^ache. dass

der hfichste eponyme Beamtc da und dort, z. B. in Syrakus, Argos, Megara

u. a. (>., ^3iXsy; heisst, ea wahrseheinlich, dass dies auch in Korinth der

officielle Titel des Haupts der Oligarehie gewesen ist. — Uebrigens aussert

Busolt a. a. O. 318 fg. gewichtigc Bedenken gegen dic R4*alitSt der ein-

jiihrigen Prytanen.

S. 392, 1 5. Ky^^sXo; — xo'j‘ Ilaxytoa;, von Telestes an hatten sie

nach Diod. a. a. O. 90 .Tahr»' lang geherrscht, d. h. von 747—657. Die

Veranlassung des Stur/.es der Bakchiaden wird von andern anders orzahlt;

Herodot, bei dem er zuerst erwiihnt wird, s. V 92, bezeichnet Kypselos ais

Sohn der Bakchiadentochter Labda und des Eetion; ein Spruch des Orakels

in Delphoi verheisst ihm die Herrschaft Uber Korinth. Sie w’erden gesturzt

zur SUhne fiir die Emiordung des Aktaion, in den der Bakchiade Archias
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ungliicklich verliebt war; so der Schol. zu Ap. Rhod. IV 1212, wahrend

nach Ael. V. H. I 19 Ueppigkeit, nach Nic. Damasc. F. H. Gr. III 39 Gewalt-

thatigkeit ais Ursache ihres Sturzes bezeichnet wird. Da nach den antiken

Chronographen das Ereigniss a. 657 erfolgte und a. 664 die Korinthier von

den Korkyraiern geschlagen worden sind, wie es scheint, so ist vermuthet

worden, dass diese Kiederlage den Stiirz des herrschenden Geschlechts zur

Folge gehabt habe, s. Tbpffer bei Pauly-Wissowa I 2787.

S. 392,16. MsX<xvo; toj ’Av:a3oy, Vgl. V 18,7. 8.

ebd. ix Fovoyaar^; 'unkp Iixtjuyvoz, von Curtius I 485. II 498 mit

Donussa VII 26,13 identificirt, einem zwischen Aigeira und Pellene ge-

legenen Stadtchen, nach B ursi an, der es oberhalb des linken Asoposufers

in der Nahe des Dorfes Liopesi sucht, schwerlich mit Recht, s. II 32 A. 1.

Da bei Her. V 92 der Vater des Kypselos Eetion «vr/aUsv AaTCtHyj; xs xal Kaivsioyj;

genannt ist, nimmt Topffer a. a. 0. an, dass die Vorfahren des Kypselos

wie die Philaiden in Athen aus Thessalien stammten.

S. 392,19. r;.|X0tpxcuv xoy ypr^oaoD soll nach Schubart .
heissen: „da er

den Orakelsprucli falsch aufgefasst hatte“; andere verstehen: „da er von dem

Orakelspruch abwich“ ; die Stelle V 18,8 ot \xdv--u\ia ix ucpopwjxsvoc;

entscheidet zu Gunsten der letzteren Auffassung; denn dass dies nicht heissen

kann, wie Schubart iibersetzt, „indem er ein ihm ertheiltes Orakel un-

richtig aurt‘asste“, sondern heissen muss: „indem er das Orakel fiirchtete“,

liegt auf der Hand; somit ist r}jjLapx«vs-v hier wie II 7,6 in seltenerer Weise

gebraucht, vgl. Hom. 11. XXIV, 68 r^\w.pz£ oo)po>v ,,er versaumte die Opfer-

gaben“; Aesch. Ag. 213 iuijuicr/ta; „indem ich mich gegen die Bundes-

genossenschaft verfehle, von ihr abweiche'*; zu h'^opdo\ia<. im Sinn von ftirchten

vgl. Polyb. 111 74,5. 78,8; daher mit III 18,8.

S. 393,1. Fortsetzung der Periegese unter Zuriickgreifen auf den § 1

erwahnten Tempel.

ebd. Das The at er in Korinth wird schon i. J. 394 v. Chr. erwahnt,

Xen. Hell. IV 4,3. Diod. XIV 8,6; vgl. Plut. Arat. 23: xaxsfiaivsv st; xo

O^ictxpov dzo xf^^ Reste der C.^avea, Grundmauern, Stufen etc. sind von

der amerikanischen Schule westlich von der Terrasse des alten Tempels auf-

gedeckt worden, s. Americ. Journ. of archeol. a. a. 0. Journ. of hell. stud.

XVI 340. Frazer V 545.

S. 393,2. Pausanias setzte in die Existenz des fabelhaften Kunstlers

Daidalos und in die Echtheit seiner Werke keinen Zweifel; und es ent-

spricht sowohl seinem religiosen Standpunkt, ais seiner Vorliebe fiir die alter-

thiimliche Kunst, dass er in diesen Bildwerken trotz aller Wunderlichkeit

(axozu>x£p(z) doch etwas „Gbttliches“ finden will (svUsov). Vgl. Overbeck

135. Kalkmann 194. Das dem Daidalos zugeschriebene Bild des Herakles

war jedenfalls hocharchaisch, vgl. Wilisch in Jb. f. Ph. GXVII 726 A. 3.

S. 393,3. d-oTMXzprj. — XYjv ocj^iv, Vgl. V 5,9 xo axoTCov x-i^c; oau.-^;;, X 38,2

von der Ausdiinstung des Wassers.

ebd. izvxpsTusi 0£ oauj; xi xal svUsov xouxoi^, Vgl. X 19,3 iBsav Tcapstysxo (ps-

pouaav jx£v xi i; xo 9-£Tov.
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S. 303,4. Der Teiupel des capitolinischen Jupiters oberhalb

(jxip) de« Thcater»; Paus. macht also hier wieder eineu Abatecher von der

Strasse. Aueh dadurch wird bestati^,^, dass das Theater nebst den andern

in detiaen Nahe befindliehen Haulicbkeiten auf der addlichen, zum Burgberg

ansteigenden Seite der Straiise lag; vgl. Curtius 532. Dieaes Heilig-

thum wird wohl im Aoacbluaa an die (jrQndung der rdmiachen Kolonie

erbaut worden aein. Nach Odelber^ 4, der sich an Weutzel de

l*auaania periei^eta 27 anachliesst, lage freilieh hier nicht der Kall der

KinfUhrung einea aualandisohen Kultus vor, nur der Naine KoxcruV/.to;

aei von den It6mem angeuommen worden. im Qbrigen aber aei nach des

Paua. eigener Erklamng Zi>; deraelbe wie Kopv^<no;. Hier-

gegen Lst zunachst zu bernerken, daaa Paua. nicht eigentlich die Identitat

behauptet, wenu er sagt: /uni 'KkXa^ Kopo^o; ov; femer

aber iat nicht einzuaehen, weshalb die rOmiache Kolonie in Korinth, der am
wenigaten griechiachen Stadt von Hellaa (Mommaen Hdm. Geach. V 257),

nicht einen Kultua dea lupiter Capitolinus aollte eingerichtet haben; tinden

wir doch Capitole im ganzen rOmiachen Hciche und auch apeciell auf

griechiachem Hoden, ao z. B. in Bmyma u. Teos, s. C I G 8153. 8074. —
KerzttiuXto; iat die gewOholiche Form dea Adjectiva, so z. B. Pol. Ill 22. 20.

Herdn. 1 0,2. Steph. B., daneben auch Koxittuklvo; z. B. Dion. Hal. I 84;

zi KaxtttttXiia hel4sen die Splele in Inachriften und hei Steph. B., s. d. I.<ex.

S. 303,0. Die Qoelle Lerna wird wegen ibrea trefflichen Trink-

wa.ssem auch bei Atli. IV 15«l K gerilhmt; vgl. Luc. liiat. conacr. 20, auch

aonat oft erwiihnt, doch zu unters<’heideo von der gleichnamigeo Quelle in

Argolia.

S. 398,0. Aaklepios und Hygieia auf korinthischen MUnzen bei

Imhoof-Gardner 25 mit pl. F 117. Die Vermuthung, daaa der auf MUnzen

dea .Mare Aurei abgebildeCe Antentempel, an deaaen Stufen eine Schlange

dargestellt Ut, vielleicht dieaer Tempel dea Aaklepios aei, ebd. pl. F 118, wrird

von den VrT. aelbst ala ungewiaa bezeichneL Vgl. Odelberg p. 05.

S. .'103,11. Wo die nach Akro korinth hinautTUhrende Scraase log,

geht aua der Beschreibung dea Paua. nicht hervor. Bursian 17 nimmt an,

ea aei eine Seiten.Mraase, die von derSUdaeite der aikyoniachcn Straaae hinauf-

miirte; hingogen meint Gurlitt 70, Paua. aei wieder zum Markt zurQck-

gekehrt und hab«* von hier aua die Straaae nach SQden verfolgt. Nach

Cap. 5,5 ai'heint ee allcrdings, ala ob Paua. mit dem Aaklepiostempel am Ende

der aikyooiachen Straaae angelangt war.

ebd.
1^ tartv op«u<; ux;p rr,v die Hurg iat ein 575 m hoher,

nach Nonlen ateil abfallender FeUkegel, desaen breiter Gipfel eine gute halbe

Stunde im Umfang hat und nicht eine ebene Flllche Ut, aondem verschiedene

kleine Platcaus und KrhUhungen bildet, s. Bursian II 10. 17, vgl. die Be-

achreibung bei Strab. VIII 370.

S, 30^1,12. oti c^uoCcv, vgl. Cap. 1,0.

S. 803,14. Heiligthilmer der Isia. Ueber deo laUkul tua io Korinth

vgl. Drexler bei Ros«'her II 380. Hertzberg, Griechenland unter den

RUmem II 2tl0 A. 40; Uber die Isis ptdagia, ais OGttin dea Meeres, Drexler
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a. a. 0. 480 f. In dieser nichtaigyptischen Eigenschaft tritt sie erst in

hellenistischer Zeit auf und musste in der Handelsstadt Korinth mit ihren

beiden schiffreichen Golfen besondere Verehrung finden. Schilderung einer

Isisfeier in Korinth Apul. XI 8f.; vgl. auch Odelberg 178 f. Auf korin-

thischen Miinzen aus der Zeit Hadrians konimt Isis mit Sistrum und Eimer

in den Handen vor, Imhoof-Gardner pl. F 119.

S. 393,15. ouo Xa(i(r:'oo;, Serapis galt vorherrschend ais Heilgott gleich

Asklepios; indessen ist hier daran zu erinnern, dass in hellenistischer Zeit

Serapis auch vielfaeh mit Helios zusammenfloss, s. Preller-Robert 430 A. 3.

Ueber den Kultus des Serapis in der rdmischen Kaiserzeit vgl. Preller-

Jordan rdm. Myth. II 373 ff; iiber seine Verbreitung in Griechenland Preller

B. S. G. W. 1854, 196 und E. Plew de Sarapide (Kbnigsb. 1868) p. 29 tf.

ebd. iv Kavuj^i{j, Kanobos (Konopos) war neben Alexandria der Haupt-

ausgangspunkt der Verbreitung des Serapisdienstes
;

es war selbst im Besitz

eines beriihmten Heilorakels des Serapis, s. Strab. XVII 801. Plew a. a. 0.

vermuthet, dass der eine Tempel deswegen h Kavio^w hiess, weil der Stifter

durch eiii Orakel von Kanopos geheilt worden war.

ebd. To hspov, das eine -csjuvo; wird einfach ais das des Serapis be-

zeichnet, „ alterum delubrum sine ullo epitheto nude Serapidis delubrum voca-

batur, alterum Serapidis Canopitani“, Sylburg; die Construction iihnlich

IV 31,6 lhu)v tspa IIo3£iO(Lvfj;, '0 ’A'^pooiTT(; S. zu l 30,2. II 2,6.

S. 393,16. Ueber die Heziehungen des Helios zu Korinth vgl. Preller-

Robert 429 A. 5. Odelberg 105 f. Gruppe 132.

ebd. Ueber Ananke vgl. Wernicke bei Pauly-Wissowa 1 2057; mit

Bia zusammen ais £vT£).et; Usat angerufen in dem Gedicht C I G 4379 o (aus

Pisidien); s. dazu Hesiod und Parmenules bei Piat. Conv. 195 C, Rep. 616

C. Plut. Them. 21.

S. 393,17. Darstellungen der G6 ttermutter (auf Thronsessel sitzeud,

in der R. eine Sebale, in der L. ein Scepter haltend, neben ihr ein Lbwe)

auf korinthischen Miinzen bei 1 mhoof-Gardner 25 pl. F 120. Ueber ihren

Kultus im Peloponnes Preller-Robert <>50.

S. 393,18. Demeter wurde ais 'Eroixiota in Korinth verehrt nach

Hes. s. h. V.

S. 393,19. Tempel der Hera Bunaia, die ihren Namen angeblich

nach dem Stifter Bunos hat, ais Sohn des Hermes und der Alkidameia oben

Cap. 3,10 erwahnt (nach Eumelos); vgl. auch Theop. b. Mulier F. H. G.

I 332. Schol. ad Pind. 01. 13,74. Tzetz. ad Lycophr. 174. Doch bemerkt

Preller-Robert 160 A. 8, dass Bunos wohl umgekehrt der Eponymos dieses

Kultus ist; und Wilisch bei Roscher I 833 f. setzt auseinander (vgl. dens,

iiber die Fragmente des Epik. Eumelos 7, S. 11), dass die Figur des Bunos ein

etymologischer Mythus ist, da pouvo; die Hbhe bedeutet, "llpa Bouvaia die

Hera am Bergabhang (vgl. Preller-Robert 170 A. 1). Es fragt sich darnach,

ob wir diesen Tempel identificiren sollen mit dem der Hera ’Axpai'a, der im

Mythus der Medeia eine Rolle spielt (vgl. oben C. 3,6 mit Apollod. 1 9,

28, 3, Zenob. I 27); und in der That hat das Curtius 533 gethan (ebenso

Gruppe 128 A. 8) und daraus die Folge gezogen, dass der heilige Bezirk

Pausanias I.
33
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der Hera Buiiaia, io deo er auch dan Gap. 3,6 erwahote iJeukmal der Kinder

der Medeia einbezo^, «ich bU io die Nlhe der MikyooUiJien Straine ersireekte.

Nach Strab. \4ll 38u la^ ein Heiligthuui der Hera Akraia, das ein alteii

Orakel war, zwuichen Ijechaioo und Pagai; e« Ut daa nach W. Hteil abfallende

Vorgebirge, dud jetzt eine Ka|>eile dea K Nikolaua trftgt, a. Hursian 1 383,

der dieaea, in der deo Megarern voo Korinth entrUaenen Peraia belegene

Heraion fUr daa von Medeia geatiftete b&lt. Alleio dieaea, auch bei Liv.

XXXI 1 23, IM aU gegeoQber Sikyon belegeo erwahnte Heraion (ea Ut

da.saelbe, daa in der Geachichte dea Ageailaoa eioe Holle apielt, vgl. Xen.

Hell. IV 5,5 tT. Plut. Agea. 22; aucii Plut. Cleoni. 20 erw&hnt) niuas

von dem korintliU<!hen Heraion, daa wlr bel Herod. V 92 r, und Plut.

.\rat. 21 IT. erwiUiDt findeo, geachiedeo werden; und jedenfalU Ut Huraian
illi Unreehi, wenn er daa eratgenannte niit dem Medeia-Mythua in Ver-

biudung bringt, der vielmebr aicher, ebenao wie der Kultua der Korintber,

aiob uuf daa bei der Stadt belegene Heraion bezicbt (vgl. ancb Scboemann
Gr. Altertb. 11 492 fg.). Darnacb wird mao (wie audi Seeliger bei Koscber

II 2193 and Odelberg p. 9) die Hera VVifoto der Korintber mit der lUovcna

identiflcinm rnOaaen. Ob aber daa Heraion, voo dem bei PluL Arat. 21 fT.

wiederbolt die iCcde Ut, identUcb Ut mit dem T. der Hera Akraia, wie

Curtlua u. a. anoelimen, eracheint ungewUa; ea lag nimlicb dicbt bei einem

Stadttbore, nacb der \"ermuthung voo Cartiua 393 dem pblUtHiachen, nach

Huraian 17 A. 1 dem vikyonUcben (daa er fUr id«*ntUch mit den xukm m id

lovti bei Xen. Hell. Vll, 1,18 bllt), aber otfenbar uuaaerhalb der

.Muuero (Aratoa beaeUt ea ent, oarbdem er licb der Stadt bem&cbtigt bat,

Plut. 24, wa^ sicber nicbt eigena erwftbnt werden wQrde, wenn ea inoerhalb

der Hefeatigung gelegen bAtte); und daa lAaat aich mit dem Wege dea Paua.

nicbt gut vereinigen (Huraian a. a. O. l&aat m unenUcbicden). In db-aom

Palle miUate allerdinga daa Deokmal der Kinder der Medeia nicbt beim

der Hera .\kraia gelegen baben.

S. 394,1. Ihe Worte «vtXbav» U — aetzten Hekker und

Scbubart an sicb rk'btiger an deo .Anfang dea V. OpiteU; a. die Hemerkiing

S. 178 ub.

rbd. Akrokorlntb liegt auf milcbtig aoateigendem Felaenberge, a.

o. xu 8. 393,11; StraU» VIII 379 giebt die Hr>be auf 3Vi Stadien an,

d. i. (V47 m, also lu bocb. Die Stadt Ing auf eioer nacb Nordeo be-

legeoen gi^riumigen Kelaterraaae, die dann schn>fT gegeo die Kbene zu ab-

fttllt; d«T Weg nibrt auf der Westoeite binauf. Hcub' aind our wcnig Reate

d*'a Altertbums erbalteo; daa meUte, voo deo Manem. Festuogswerken und

lUuaerruinen gebdrt der tarkUcben Zdt an. Vgl. Dodwell ReUe II 1.294.

Leake 267. Clark 66. Fiedler ReUe 1 243. Rosa 1 233. Curtiua 533.

Viscber 2r>7. Welcker I 169. Huraian 17. Haedeker 240. Fraxer
V .^>46.

ebd. Der Tempel der Apbrodite, der ala Orftndung der Medeia galt

(Plut. de Herod. maligo. 39 p. 871 H. Scbol. Pind. Ol. 13,32), lag n.icii

Strab. Vni 379 .auf der Spitxe von Akrokorlntb (vgl. -Alciphr. lll 60); er

wird dort al.s bezeiciioet, war al.<«o jedenfalU nicbt groaa. Auf den
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korinthischen Miinzen bei I mhoof-Gardn er pl. F 126—133 (vgl. unsere

Miinzt. n 15) erscheint der auf dem felsigen Burgberge sich erhebende

Tempel bald mit vier, bald mit sechs Saulen und die Front bald ais Prostylos,

bald ais Peripteros, sodass iiber seine Bauweise daraus nichts hervorgeht.

S. 394,2. Die Statue der bewaffneten Aphrodite (die Lenor-

mant in einem behelraten Kopfe auf korinthischen Miinzen hatte erkennen

wollen, der aber wahrscheinlich eine Athene vorstellt, vgl. Imhoof, IMonn.

grecqu. 158 fg.), lernt man aus den korinthischen Miinzen kennen, auf denen

die Gbttin sehr hiiufig in der Stellung der Venus von Capua: mit nacktem

Oberleib, mit beiden Handen den Schild haltend, worin sie sich spiegelt, mit-

unter neben ihr ein kleiner Eros, dargestellt ist, s. Imhoof-Gardner 25

pl. G 121— 126. FF 16. (unsere MUnzt. 11 16). Dadurch wird hinliinglich

bestStigt, wa.s Imhoof a. a. O. ausgesprochen hatte, dass jene Aphrodite

kein archaisches Bild einer bewaffneten Gbttin war, sondern jener jiingere

Typus und gewLss nicht aiUr ais die Zeit Caesars. Da die Gbttin auf

einigen Miinzen innerhalb des Tempels auf dem Burgfelsen dargestellt ist,

diirfte jeder Zweifel an der Identificirung ausgeschlossen sein, obschon Furt-

wangler Meisterw. 634 findet, Paus. habe unmbglich eine Aphrodite mit

Schild ais bezeichnen kbnnen, man habe vielmehr zwei Bilder in

dem Heiligthum von Akrokorinth anzunehmen: ein altes bewaffnetes, das

Paus. allein der ErwJihnung werth fand, und ein jiingeres, das uns die IVIiinzen

wiedergeben, Paus. aber verschweigt. Bewaffnet war Aphrodite aiich in

Sparta (lll 15,10), Kythera (111 23,1) und anderwSrts, vgl. Odelberg <)4.

Wide lakon. Kulte 139. Pr eller-Robert 356 f. Ueber die Herkunft und

Bedeutung dieses Typus der bewaffneten Aphrodite gehen die Meinungen

auseinander. Curtius, der an die speertragende Gbttin, wie sie in Sidon,

Paphos und Karthago verehrt wurde, erinnert, vermuthet, „dass sich asiatische

Ansiedler mit ihren Priestergeschlechtern in das fruchtbare Binnenland der

Landschaft hineingezogen haben“ (11 299); ebenso wird orientalischer Ursprung

des Kultus angenommen von Welcker griech. Gbtterl. 1 669. Furt-

wkngler bei Hoscher 1 403 u. a., geleugnet von Enmann Mem. de TAcad.

de St. Petersb. XXXIV 6<). Imhoof-Gardner a. a. 0. Odelberg 64.

Weiteres s. zu lll 15,10.

Gap. V.

Quelle hinter dem Aphroditetem pel auf Akrokorinth, von einigen

Peirene genannt. Der Fluss Asopos und seine Tbchter; sein

Ursprung. Der Ort Tenea. Ein verbrannter Tempel des Apollon.

Das sikyonische Land. Aigialeus und seine Nachkommen.

S. 394,3. Die Burgquelle Peirene existirt heute noch; sie liegt

etwas unterhalb des Gipfels (vgl. Strabo VllT 379), von einem alten Brunnen-

haus iiberdeckt, zu dem man heut auf einer Leiter hinabsteigt; im Innern

33*
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tragen eine Siiule und zwei Seitenpilaster die (moderne) Dachwdlbung. Die

Quelle heisst heut Drakonera. Vgl. Gdttling A. Z. 11 326 u. gesaium.

Abhdl. 1 131. Leake 242. Ross Kdnigsreisen 1 233. Curtius 535.

Vischer 259. Welcker 169. Baedeker 241. Die Quelle hiess, da sie

ais Tochter des Asopos galt, auch ’Aaojzt;, Anth. Pal. IX 225. Wie die

Hippokrene auf dem Helikon, so solite auch die Peirene auf Akrokorinth

durch den Huf des Pegasos entstanden sein, Stat. Theb. IV 60, weshalb sie

wie jene, ais Dichterquelle galt. In Wirklichkeit ist der Asopos insofern

der Erzeuger der Peirene, ais das Wasser nur durch unterirdischen Zufluss

aus einem der hoher gelegenen Bergkessel hinter Phlius durch den Druck

zu solcher Hbhe getrieben werden kann, s. Koss a. a. 0. 234. Curtius 505.

Beriihmt war die Klarheit des Wassers (Strab. a. a. 0.); dieselbe ist auch

heute noch so gross, dass man nicht leicht erkennt. wie weit das Wasser die

Felsstufen bedeckt.

S. 394,4. Zsl»; r^pzaxuj; xtX., Vgl. 11 29,2. Sisyphos verrath dem

Asopos, dass Zeus der Rtiuber sei, s. Apoll. I 9,3. 111 12,6.

S. 394,6. o'jTio; nach dem Particip, s. zu 1 17,3, S. 208.

S. 394,7. irx&y3 ci oz rTjr^ wie hier eine abweichende Meinung einleitend

1 42,3. V 5,5. IX 8,4. Paus. driickt sich so aus, weil er oben Cap. 3,2 eine

dainit unvereinbare Sage berichtet hat. Auch bei Strabo Vlll 379 wird erwiihnt:

xal ivH«v5s (d. h. aus der Peirene auf der Burg) ym i; ukXmv Iizovo|kov xmov

cpXsflituv TT^v zpo; zf, ”oy xpyJvTjV, eine Ansicht, deren Richtig-

keit nicht zu bezweifeln ist, vgl. Curtius 537.

S. 394,9. Ueber den phliasischen Asopos vgl. Strab. VIII 382. IX

408. Curtius 467 tV. Bursian 25 ff. Die drei von Paus. erwahnten

Tdchter sind nicht die einzigen, welche die Phliasier dem Asopos zuschrieben;

V 22,6 erfahren wir, dass sie nach Olympia ausser den genannten ais weitere

Tochter Nemea und Harpina weihten. Wo zwischen dem phliasischen und

dem boiotischen Asopos nicht untei*schieden wird, tinden wir eine grdssere

Zahl angegeben: bei Diod. IV 72 sind es zwblf (und mit Hinzurechnung der

Harpina iin folgenden Capitel dreizehn), bei Apollodor III 12,6 gar zwanzig;

Paus. selbst nennt noch Salamis und Kleone 1 35,2. II 15,1, dazu die Tanagra

nach einem Gedicht der Korinna IX 20,1 und IX 26,6 die Thespia. Weitere

AsopostOchter sind aiifgez^lt von Wiliscli bei Roscher I 643 fg., der

auch die Litteratur angiebt, die sich mit der ErklHrung der Sage von den

Asopostbchtern befasst. Dass aus dieser ein StUdteblindniss vorhistorischer

Zeit gefolgert werden kbnne, das von Kerkyra bis Sinope gereicht habe, wie

Dondorff, die lonier auf Eubda (Progr. d. K. Joachimsthalschen Gymn. zu

Berlin 1860) S. 42 tf., wollte, hat Curtius Jb. f. Ph. LXXXIII 459 zuriick-

gewiesen. Zu beachten ist, dass es einen Asopos nicht nur in Boiotien und

Phlius, sondern auch in Aigina. in der Phthiotis und in Phrygien gab, was

dafiir spricht, dass das Wort ursprtinglich eine allgemeinere Bedeutung hatte

und andrerseits es erklSrt, dass Asopos zura Stummvater eines weit ver-

breiteten Geschlechtes wurde.

S. 394,12. Otvtuvr,, so hiess Aigina friiber nach der Tochter des Budion,
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s. Didymos, der den Pythainetos citirt, beim Schol. Pind. N. 6,53, vgl.

Tzetz. zu Lyk. 175. Pherek. b. Schol. Hom. II. VI 153.

S. 394,14. xa o£ aXka, adverbial wie Cap. 1,9.

S. 394,16. MatavBpov — tcoisTv xov ’Aaojxov, vgl. Cap. 7,9. Ibykos beiStrab.

VI 271. Unterirdische Wasserlaufe sind zahlreich in Griechenland und Klein-

asien
;

die Beobachtung derselben fiihrte die Alten zu sonderbaren Annahmen

;

neben den von Paus. erwahnten Flussverbindungen vgl. die von Plin. N. H.

II 225 angefuhrten, s. ferner Ov. Met. XV 273 fif. Sen, N. Quaest. III, 26.

Strabo a. a. 0. bekampft diese abenteuerlichen Combinationen am Beispiel

des Alpheios, der nach allgemein verbreiteter Meinung (vgl. Paus. V 7,3) in

Sicilien ais Arethusa wieder zum Vorschein kommen solite.

S. 394,18. ’IvojTTov sivca' acpiaiv ix xou NstKoy, Vgl. Schol. Callim. h. 3,171.

4,206—8. Strab. a. a. 0. Plin. II 229. Lykophr. AI. 575 fg. mit Schol.

S. 39449. r/£i Tov NsTXov Xo^Oi; EucppdxTjv dvxa sXoq dcpaviCsoS'®! xal —
NstXov p'v£3^ai, vgl. Philostr. Apoll. Ty. I 20, p. 12,2 ff. : stoi S’ oi cpaaiv ig

sXoQ dcpaviCsa&ai xo tzoVo xou Eucppdxou vsjX xsXcUXctv xov xox«y.ov xouxov iv x"^ Xd^ou

o’ £vio'. ^pcauxIpoD icpcfTUXovxai, cpdaxovxs; auxdv uTtd x:fj psdvxa Ic, Aquicxov dvacpatvsoO-ai

xal NstXu) au^xspctvvua^ai. Philostratos scheint Paus. vor Augen gehabt zu haben,

s. Gurlitt 73.

S. 394,21. Paus. macht hier wohl nicht, wie Gurlitt S. 79 meint,

einen Abstecher nach Tenea; es ist eine bloss beilaufige Bemerkung, veran-

lasst durch die Erwahnung des teneatischen Thores. Es ist daher ebenso

wenig richtig, wenn Curtius 536 den Paus. die korinthische Ringmauer

durch das teneatische Thor verlassen lasst; er ist gewiss iiber das Heiligthum

der Eileithyia nicht hinaus gekommen, vgl. Heberdey 40. Das teneatische

Thor ist dats, das bei Polyaen IV 7,8 cu jxsxd xopucpr^v xuXai heisst; Demetrios

liess es sich durch Verrath bifnen, wahrend er am entgegengesetzten Ende

der Stadt, am Thore nach Lechaion, einen Scheinangriff machte.

S. 395,1. Im Peloponnes ist es sehr haufig, dass Heiligthtimer der

Eileithyia vor Stadtthoren belegen sind, s. Curtius I 455. 462. II 355.

363. 460. 536.

ebd. i^r^xovxc/. 0£ «Tuiysi |xdXiaxa axddia q xaXoupisvy] Tsvia, nach Paus. II 15,1. 2

geht der Weg von Korinth nach Argos iiber Kleonai und das Tretongebirge

(s. zu Cap. 15,2) und die Kontoporeia (s. ebenda); den kiirzeren Weg, der durch

das Thal von Tenea in die argolische Ebene fiihrt, scheint er nicht zu kennen.

Die Lage von Tenea hat festgestellt Lolling, Karten von Mykenai v. Steffen

S. 46 f.; es lag 20—25 Minuten siidlich von Chiliomodi, dem jetzigen Haupt*

dorf der teneatischen Landschaft, unterhalb Kato-Klenia.

S. 395,2. ot §£ av0-pojTrot cpaat.v — ix Tsvsooo "(svoiicvot. — ’A7cdXXojva xnJLOjaiv,

Vgl. Strab. VIII 380: ooxsT ol xal auf(ivsicc xiq sivai Tsvsoto'.;; 7Cpd<; xouxou<; dxd Tswou

xou Kuxvou, xa&dxsp stpvjxsv ’Apiaxox£Xy]i;* xal -/j xoo AicdXXcovo; os xi|i7j xap’ djicpcxspoic;

ojiota ouaa dtBcoaiv oO |uxpd ay^pLsTa; Vgl. auch Steph. B. S. V. TsvsBo;. Etymolo-

gische Spielerei scheint nicht zu Grunde zu liegen, s. Bursian II 22 A. 2.

Ihre trojanische Abkunft haben die Teneaten wohl den Romern gegeniiber

geltend zu machen gewusst, so dass sie deshalb von Mummius mit Schonung

behandelt wurden, s. Curtius 550.
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S. 306,5. [ii § 0 de« dritten fjapitels war Paus. auf der Strasse, die

voiii Markt nach Sikyon fiihrte, in seiner Beschreibung bis zur Stadtrnauer

gekornmen, mit Cap. 5,5 beginnt die Beschreibung der Schenswiirdigkeiteii an

der Ntrasse ausserhalb Korinths; sie wird zunachst unterbrochen durch eine

Darstelliing der Urgeschichte Sikyons Cap. 5,6 bis 6,7, dann fortgefiihrt bis

vor das Thor von Sikyon, Cap. 7,2—4.

ebd. Der verbrannte Tempel, der nach der einen Mittheilung dem

A polion, nach der andern dem Zeus Olympios geweiht war, wird III 0,2 ais

Zeustempel nochmals erwfthnt, was Odelberg p. 37 iibersehen zu haben

scheint. Theophr. caus. pl. V 14,2 bemerkt, dass in Korinth Kfxivsiov und

’OXytiTCiov, obgleich nur a-.xpov zvn von einander entfernt, sich in ihrer Temperatur

wesentlich unterschieden, da ersteres viel kiihler sei. Dass aber das 01ymj)ion

„oberhalb des Kram*ions“ lag, wie Gottling A. Z. 11 336 meint, ist un-

denkbar, da es nach Paus. im W. der Stadt lag, wUhrend Kraneion im 0. war.

Das Olympion verlegt auch B ursi an 23 „gerade westwiirts von der Stadt“;

Curtius 537, nicht im Kinklang mit Paus., „zwischen die Stadt und den

Strand von Dechaion^. Curtius nimmt auch unter Berufung auf Paus. lll 0,2

an, dass der Tempel niedrig lag, da die Korinther eine pliitzliche Ueber-

schwernmung des Heiligthums im Feldzuge des Agesilaos gegen Asien ais

schlimmes Vorzeichen betrachtet hdtten; doch lesen dort mit Recht die neueren

Herausgeber statt x«Tax).o3t>iv:o; oder xr:'/xXs'olHvco; der Hss. unter Bezugnahme

auf unsere Stelle hier mit Camerarius xaToxayJKvxo;. Dbrpfeld A. M. XI

307 f. vermuthet, dass die in der Nilhe der noch stehenden liuinen des

dorischrn Tempels in Korintli grfundenen lieste von dorischen Siiulen und

Gebillk zu diesem, dem Stil nach noch Ult-eren und grOsseren Tempel gehbrt

haben miigen.

S. 305,7. i:Op iziXct^sv, s. zu I 270’), S. 208.

S. 305,0. ypov«|) Zl 'Sa-ccpov d. h. nach meinem Aufenthalt in

Korinth, ais ich die Geschichte des Agesilaos studirte, vgl. III 0,2; ais

dieser nach Asien zog

,

wurde der 'Pempel plbtzlich vom Feuer cr-

grilfen; >;xo-j 3 -a sagt Paus., obwohl er seine Kunde aus einer literarischen

Quelle schbpfte.

S. 305,12. Zu der folgenden Liste der sikyonischen Kbnige vgl.

namentlich die Chronik des Eusebius (Schbne 1 173 flf.) und Syncellus (Schbne

1111 If.); dazu August. C. D. XV III 2 IV. Gruppe S. 120 f.

S. 305,14. Atp.aXo; ctx’ sxfivou ^3'X.iyov:o; ovojiaoUf^va', vgl. Apoll. II 1,1.

Istros bei Sti*ph. B. u. At>Ao;. Paus. VII 1,1, wo aber hinzugefUgt wird:

ibt os ot «aaiv aro “oK).a auTf,; atpaKov, Bei Syncellus hcisst

es (181,16) . . i!ixu(imo)v Ctp/yj, r,; rpo)to; AqiaXrj;, a»’ ou xal At,ia7.£»a t;

viiv lUXorovvTj3o; to xplv exoXeito. Vgl. Schbne 11/3.

S. 305,15. oy 06 S3f. vyv 3:pt3i “0 'i6pov *rj; W^r^va;, S. Cap. 11,1.

S. 305,17. Nach Telchin sei Sikyon auch TsXyma genannt worden,

sagt Steph. B. u. I-xymv und TeXyi;. Gruppe 125 vermuthet aus den Namen

Telchin und Europs, dass im Gebiet von Sikyon eine Filiale der Athena

Telchinia und der Europa von Teumesos in Boiotien (IX 10,1) lag.
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ebd. OUTOC; 6 ~AmQ Ic, xoadvos yju^yj^yj oovajjLeajc; — dj? — ’A7Ciav a£ i/stvou xaXsTaO-ai,

vgl. Elis. 1. 1.; dieser Apis ist urspriinglich identisch mit dem mythischen

Konig von Argos dieses Namens, von dem ebenfalls ausgesagt wurde, dass

er dem Poloponnes den Namen Apia gegeben habe (vgl. Apollod. 1. 1. Schol.

II. I 22. Tzetz. za Lyk. 177. Schol. Ap. Rh. IV 263). Zwei andere

Trager dieses Namens, des Iason Sohn aus Pallantion (V 1,8) und der Arzt
und Seher, Sohn des Apollon, der aus Naupaktos nach Argos kommt, um das

Land von Ungeheuern zu reinigen (Aesch. Suppi. 262 ff.), sind ^uch nur

Varianten derselben mythischen Figur, s. Wernicke bei Pauly-Wissowa

I 2809 fg. — Apia heisst der Peloponnes z. B. bei Aesch. a. a. 0., 777.

Agam. 256. Soph. 0. C. 1303, vgl. Apoll. 1. 1. Athen. XIV 650 B. Plut. qu.

gr. 51. p. 303 B. Xach Strab. VIII 371 und Steph. B. u. ’Axta bedeutet Axta

bei den vswtspoi Argos; vgl. Hirschfeld bei Pauly-Wissowa I 2801.

S. 395,19. Von Thelxion sagt Augustin 1. 1.: usque adeo ibi mitia et

laeta tempora fuerunt, ut eum defunctum velut deum colerent sacrificando et

ludos celebrando, quos ei primitus institutos ferunt.

S. 395,20. Der sechste Konig heisst bei Euseb. Alpopoc;, und Thuri-

machos bei Augustin a. a. 0., XVIII 3 Thuriacus.

ebd. Zu Leukippos, dem sich Gap. 6,7 Zeuxippos anreiht, macht

Curtius 482 die Bemerkung, dass diese Namen den Glanz sikyonischer

Pferdeziicht bezeugen. Auf Leukippos folgt bei Eusebius und Augustinus ais

neunter Konig Messapos (qui etiam Cephisos a quibusdam traditur XVITI 4).

S. 396,1. Statt IIspaxoQ liest man bei Eusebius und Augustinus ''EpaxoQ

("Epaaxo; Sync. 196,12), und die Frage scheint daher berechtigt, ob nicht bei

Paus. ebenfalls so zu lesen sei; s. Appar. erit.

S. 396,2. icpaivsxo, das Imperfectum von der Zeit, da Paus. den be-

treffenden Xdfo<; in Erfahrung brachte.

S. 396,4. Zum Dank fiir die Erziehung seines Sohnes weiht Plemnaios

der Demeter ein Heiligthum, s. Gap. 11,2; die Erzahlung erinnert iibrigens

stark an die eleusinische von der’ Erziehung des Demophon durch Demeter. —
Orthopolis ist zusammenzustellen mit Zsu? aojxvjp, SojatxoXv,, SojCojv (vgl. Usener,

Gbtternamen 174); er i^t es, der die Gemeinde aufrichtet und aufrecht erhalt.

— Auf Orthopolis folgen bei Euseb. Marathonios, Marathos, Echyreus, Korax.

Gap. VI.

Epopeus aus Thessalien wird Herrscher von Sikyon. Er raubt

dieAntiope und wird vonNykteus bekriegt. Lamedon liefert die

Antiope aus. Sikyons Abkunft und Nachkommen. Die iibrigen

Kbnige und Schicksale der Sikyonier.

S. 396,8. Namen und Reihenfolge der Kbnige giebt Eusebius nach

Kastor theilweise anders ais Paus., seine Liste ist folgende : Epopeus, Laomedon

(Lamedon bei Paus. § 3), Sikyon, Polybos, Inachos, Phaistos, AdrastosJ Poly-
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pheides, Pelasgos, Zeuxippos. Der bei Paus. zwischen Adrastos und Phaistos

erw^ihnte lanlskos fehlt bei Eusebius, vvelcher Adrastos dem Hephaistos folgen

lasst; nicht genannt sind bei Paus. Hephaistos, Inachos, Polypheides und

Pelasgos, Dass Adrastos direkt auf Polybos folge, dessen Enkel er war,

sagen vvie Paus. auch Herod. V 67 und Menaichmos aus Sikyon beim Schol.

zu Piud. N. 9,30. Polypheides ist ais Kbnig von Sikyon genannt bei

August. XVII l 19 und bei Tzetzes Chii. I 457.

ebd. 'jTih Tooxov xov xaipov, die Zeitbestimmung des Participiums wieder

aufnehmend, wie l 41,6.

ebd. 'Exojicev; dfuousvo; ex vgl. Eudoc. viol. 15 b; anders

Euinelos bei Paus. 11 1,1. 3,10; nach ihm ist Epopeus nicht aus der Bh-emde

nach Sikyon gekommen, vielmehr erbt er ais Sohn des Aloeus die Asopia,

mit der er nach dem Tode des Hunos die ICphyraia vereinigt; vgl. ApoH. 111, 5,5.

Hygin. f. H, wo er, wie in f. 7, Epaphus heisst; nach Apoll. 1 7,4 war er

Sohn des Poseidon und Hruder des Aloeus.

S. 396,11. x'ivxo xov yf»ov^v wie 11 3*2,1, gewbhnlich xov rovxa //>., 1 25,3.

29,9. 34,1. 35,*2. II 13,7.' IV 10,4. 21,10. *25,1 u. s. w.

ebd. 'Avxioxr,; — ovojict ixt xoXXei, ^vojia iin Sinn von grosser Name,

Uuhm 111 16,8. IV 36,6. Von ihrer Sehbnheit spricht Apoll. Hh. IV lOiH).

Prop. l 4,5. Hygin. f. R.

S. 396,1*2. xpo3/;v, wie VIII 3*2,4, vgl. 111 10,4. IV *2‘2,6.

ebd. W^ii.xoO by^cfxip^i — xcjt ov Nyxxioi; ais TochU*r des Asopos

erscheint sie in der Nekyia *26o, bei Asios s. u. ^ 4 und bei Ap. Kh. I 735;

gewohnlich aber gilt sie ais Tochter des Nykteu.s, s. Apollod. III 5,5. 10,1.

Hygin. 1. l. Schol. Od. XI *260. XIX 5*23. Eustath. ad Hom. p. H)82,43.

Diese Verschiedenheit der Angaben erkUirt der Schol. zu Ap. Rh. I 735 durch

die Annalime: ’Avxi6xcn iftvovxo. (lanz, vereinzelt heisst Antiope bei Proklos

im Blxcerpt aus ilen Kyprien des Stasinos Tochter des Lykurgos, s. Kinkel p. IR.

S. 396,13. o; x>;v x«t IHaxctu*^ optCct, vgl. IX 4,4; der Zu.satz

war nbthig, nachdem in Cap. 5,2 ein Fluss dieses Namens in der Sikyonia

genannt war.

S. 396), 14. xaoxr,v . . . T^xoixiv; -ipxdCr., wkhrend die sikyonische Sage

den Epopeus, der aber eigentlich selbst nur eine Hypo*stase des Zeus ist (vgl.

Preller-Kobert 117 A. 2. Maass De Aeschyl. Suppi. Ind. Gryph. 1890— 91

p. X), zuiu Vater der beiden Zwillinge macht, s. Cap. 10,4, wird Zeus selbst

ais ihr Vater genannt in der thebanischen B^assung, welche zuerst auftritt bei

Hom. Od. XI 260 ff. Asios (g 4) vermittelt zwischen den beiden Versionen,

indem ihm Amphion Stov) ais Sohn des Zeus und Zethos ais Sohn des

Epopeus gilt. Hinwiederum war bei Stasinos 1. l. letzterer ais Vater der

beiden Zwillinge genannt; auch weisen die Worte der Kyprien ’Ex(uxey;

xt;v Auxotip^ou Ib^fcfxspa (vgl. Hygin. f. 7) auf eine khnliche

Version der Sage, wie sie Paus. giebt. Durchgedrungen ist aber die thebanische

B"assung in der Gestaltung, die sich bei Euripides fand: die von Zeus

schwangere Antiope flieht vor den Drohungen ihres Vaters auf den Kithairon,

w'o sie den Epopeus trifff, der sie nach Sikyon nimmt und zu seiner Gattin

maoht.



S. 396,8—397,15. 517

S. 396,16. -c.-pcocjxsxca jxlv — ixptoB^Yj 03, gewohnlich wird das Verbum
in derselben Form wiederholt, s. zu I 43,2 uud II 3,11; zum Wechsel bei den

erzahlenden Tempora s. zu I 42,2.

S. 396,21. xaxoDv, der starke Ausdruck ist durch das Verlangen nach

Abwechslung veranlasst.

S. 397,2. 'i\rjx(jv X=-(oua'. der Oelreichthum Sikyons war neben

dem von Attika sehr bedeutend, vgl. X 31,19. Verg. Georg. II 519. Stat.

Theb. lY 50. Curtius n 583 A. 58.

S. 397,6. xixxsi, Vgl. I 38,9.

S. 397,11. ''Ojxrjpo; acpd; d'rr~{a:[zv stc' xo 3c|JLydx£poy xou Y^youc;, insofern er

beide von Zeus abstammen lasst.

S. 397,12. dtzoxpivcuy xf/^ xaxoj "dXiy — aird x^; Kaojjistac, die Verse lauten

(Od. XI 262 f.) xat' p’ Ixsxsy duo xaTd’ ’Ap.(pi'oya xs Zyj^-dy xs, dt zpwxoi Hvjpyji; sdoq

sxxiacty sTcxa-uXoio z'jp)'ujodv x’. Paus. meint also, die Kadmeia habe nach des

homerischen Dichters Ansicht schon existirt, ais Amphion und Zethos die Unter-

stadt bauten
;
so wieder IX 5,6. 7 ;

allein das wollen die Homerverse keineswegs

besagen: ?do; ist eine einfache Umschreibung von OyjPrjy, und dass dies

jemals im Gegensatz zur Kadmeia nur die Unterstadt bedeutet habe, ist weder

nachzuweisen noch auch wahrscheinlich
;
wohl aber ist bekannt, dass der Name

Kadmeia erst verhaltnissmassig spSt, bei Xenophon, Isokrates, Deinarch, iiber-

haupt vorkommt. Diodor, der XIX 53,4 ebenso wie Paus. urtheilt, zeigt

zugleich, dass die falsche Interpretation der Homerverse ihren Grund in der

Tradition hatte, nach der Kadnios der Griinder der Kadmeia war; da blieb

eben fiir die Griinderthatigkeit der Sbhne der Antiope nur die Unterstadt

iibrig; vgl. E. Graf, Die Antiopesage, Ziirich. Diss. 1884, S. 12 A. 1.

S. 397,13. £-(rjjx£y pyotixot ebeiiso 1 14,2, gewohnlicher ist, was La auch

hier hat, Xapsiy y. if, II 15,1. IV 1,1.

S. 397,14. xp6; ’'Apyc(yopoy xctt ’Apyix£Xr,y, Vgl. AHI 1,6; bei Her. II 98

ist der erstere Sohn des Phthios und Enkel des Achaios. Nach anderer

Ueberlieferung sind sie beide Sbhne des Akastos, s. Schol. Townl. II. XXIV
488. Schol. Eur. Tro. 1128.

ebd. au}ijjL«yy)3oyxc( izr^Y^ysxo ^ixucoya =x xf^; ’Axxix:^^ xxX., dies die sikyonische

Tradition, vgl. damit die abweichende des Eumelos Gap. 1,1.

S. 397,15. luoujya — Myjxioyo; — zivm, damit wird Sikyon ein Bruder

des Daidalos, s. Pherek. beim Schol. Soph. 0. C. 463 (F. H. G. I 97) Piat.

Ion 533 A. Diod. IV 76, vgl. Paus. VII 4,5. Da die Kunst, Holz und

Elfenbein zu schnitzen, gerade in Sikyon in altester Zeit gepflegt wurde,

vermuthet Tbpffer Att. Gen. 167, es dtirfte diese Genealogie auf alte Zu-

sammenhange zwischen der attischen und peloponnesischen Technik hinweisen.

— Wenn Ibykos den Sikyon Sohn des Phrygers Pelops nannte; so ist das zu-

sammen zu halten mit der Erzahlung II 7,9, dass die in den Fluss Marsyas

geworfenen Flbten von einem Hirten im sikyonischen Lande aufgefunden

worden seien, d. h. es wird beide Mal auf denselben Kulturzusammenhang

hingewiesen, s. Curtius Ges. Abh. I 510. — Die Stelle im Hesiod, welche

Paus. im Auge hat, stand wohl im Katalog.

**
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8. 398,2. uaxspov 03 «oxf^v (X&ovocpuXrjv) <I)Xi(z<; 6 Aiovuaou
(
0!jj.sT, nach andern

(s. 8chol. Ap. Rh. I 115. St. B. s. v. <l>Xioy;) ist sie Mutter des Phlius vou

Dionysos, eine Genealogie, die Paus. kennt, Gap. 12,6 aber abweist; die

argivische, welche Paus. ebd. ebenfalls ablehnt, macht Phlius zum Sohne des

Keisos.

S. 398,3. HoXu^o; 03 TaXrztp — Auaiczvaaaav — soojy.s, die Gattin des

Talaos und Mutter des Adrastos heisst bei Apollod. I 9,13 und Menaichmos,

s. Schol. Piiid. N. 9,30, Lysimache, beim Schol. Piat. Rep. p. 419 Bkk.

Lysippe, bei Apollod. 1. 1. heisst Lysimache Tochter des Abas, den der Schol.

Pind. P. 8,73 zum Vater des Talaos macht.

S. 398,4. ’'Aop«3xo; scpsu-(sv i? ''Ap^oy; xxX., dies geschah, ais Amphiaraos

und die Anaxagoriden den Konig von Argos, Pronax, den Bruder des Adrastos,

erschlagen hatten, s. Pind. N. 9,30 mit Schol. Herod. V 67. Schol. B zu 11.

11 572, vgl. Bethe Theb. Heldenl. 45 und uber die Beziehungen des Adrastos

zu Sikyon dens, bei Pauly-Wissowa I 411 fg.

S. 398,6. 'Ictvta/o; «xo^ovo; KXuxiou wird nur hier erwahnt.

S. 398,8. Oatoxo; X(T)v 'IlpctxXeoy; zatoiov. nach St. B. S. V. Oaioxo;

ein Sohn des Rhopalos, Sohnes des Herakles. Nach ihm ist die Stadt Phaistos

auf Kreta benannt, Eustath. zu Hom. II. V, 46.

S. 398,10. |isxc( 03 Zsyt.xxov xsXsuxx)a<zvxa xxX., wahrend Paus. dem Zeu-

xippos noch zvvei, von Argos abhiingige Kbnige folgen lasst, ist dieser nach

den Chronographen (s. Apollod. bei Sync. I 182 Dind. Kastor bei Euseb.

l 174 Schbne) vielmehr der letzte gewesen und regierten nach ihm sieben

aufeinander folgende Priester des Apollon Karneios. Dass die Version der

Chronographen erfunden worden sei, um die Ueberlieferung zu bekampfen

und wo mbglich aus der Erinneruug zu tilgen, nach der Sikyon sich einst-

mals der Herrschaft von Argos habe beugen miissen, ist ein naheliegender

Gedanke von C. Frick, dessen Aleinung, Paus. schdpfe aus miindlichen

Erkundigungen an Ort und Stelle, wie das wiederholte cpayt und Xqouoi beweise,

freilich abgelehnt werden muss, vgl. Jb. f. Ph. CVll 709. Dass Agamemnon

ein Heer gegen Sikyon fiihrte, wird nur hier berichtet; doch ist die Stadt

im Schiffskatalog ais Agamemnon untergeben aufgefuhrt, s. 569 ff.

8. 398,11. 'I-xoXuxov, wohl derselbe, den Plut. Numa 4 ais Liebling

des Apollon erwiihnt; vgl. Gruppe 131.

S. 398,14. (LAxyj;, Strab. VIII 389 nennt ihn nach Ephoros den

Oikisten von Sikyon; erwahnt ist er wieder Gap. 11,2. 28,5.

S. 398,16. Kctt 'Aopisi; |i3v Xixyomo' (ijova^iv, die Bewohnerschaft setzte

sich zusammen aus den drei dorischen Phylen, die wir in den meisten dorischen

Staaten finden, und der Phyle der Aigialeier, welche die alte Bevblkerung

umfasste, Herod. V 68.
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Gap. VII.

Demetrios baut die Stadt Sikyon an die alte Burg an. Ein
Erdbeben verwtistet Sikyon. Anlage der Grabmaler bei den

Sikyoniern. Grabmaler des Eupolis und Anderer. Die Quelle

Stazusa. Tempel auf der Burg. Theater. Tempel des Dionysos
mit seinen Bildsaulen. Tempel der Artemis Limnaia. Sehens-

wiirdigkeiten auf dem Markt, Tempel der Peitho. Ursprung ihrer

Verehrung. Tempel des Apollon, Marsyas’ Fldten in demselben.

S. 398,17. o£ Tou iv xto xsoico xdXiv, vgl. Gap. 5,6:

AqidXsiav auxdv (AqiaXsa) oixlaai xpojtov iv xcp xsBicp xdXiv; Gap. 8,1 heisst diese alte

Anlage -/j xdxat xdXu;. Sie lag nicht vdllig in der Ebene, sondern zog sich

auf der letzten flacben Abdachung nach dem Meere hin, s. Gurtius 483.

Bursian 26. Vischer 271. Auf der letzten Stufe des Berges, einem

ebenen und geraumigen Plateau, lag, von ihr vdllig getrennt, die alte Akropolis.

ebd. Ayjjiyjxpioi; xaO-sXwv — xpoatpxias xrjv vuv xdXiv, Vgl. Strab. VIII 382
5
das

geschah im Jahr 303, Diod. XX 102, vgl. Droysen Gesch. d. Hellen. II 2,185.

Niese Gesch. d. griech. und maked. Staaten I 336; s. auch Plut. Demetr. 25.

Polyaen IV 7,3. Die neue Akropolis wurde auf der dariiber liegenden Stufe

des Tafelberges angelegt. Dem xxtaxy^c; zu Ehren nannten die Sikyonier die

neue Stadt Demetrias, ein Name, der bald wieder dem urspriinglichen Platz

gemacht zu haben scheint, Diod. 1. 1.

S. 398,18. iydvxojv — diaxsijxivoic, die Gonstruction nach der Parenthese

verandert, s. zu Gap. 3,11; zu unserer Stelle vgl. Sylburg bei Kuhn p. 926.

Ganz gleich ist IX 25,3. Unsere Stelle ist besprochen bei Viger p. 347.

S. 398,20. ^Oiivjpoj, s. II. II 117.

S. 399,2. asiajxot; oXqou xr^v xdXiv ixotyjasv avdpwv ipYjliov, es ist nicht ganz

sicher, welches Erdbeben Paus. im Auge hat; zwar die Annahme von

Meursius lib. II de Rhodo c. 24 p. 110, es sei das grosse Erdbeben ge-

meint, welches den Koloss von Rhodos umwarf (227—222 a. Ghr.), ist mit

Recht von Gurlitt S. 60 zuriickgewiesen worden. Ebensowenig ist wohl

an das Erdbeben vom Jahr 17 n. Ghr. (Tac. Ann. II 47. vgl. Strab. XII 579.

Plin. n. h. II 200) zu denken, s. Bursian 26 A. 3; eher mdglich ware es,

mit diesem Gelehrten das Erdbeben vom Jahr 23 n. Ghr. zu verstehen, durch

das nach Tac. Ann. IV 13 neben Kibyra in Asien auch Aigion betroffen

wurde. Die meisten sind aber wohl richtiger der Ansicht, Pausanias meine

dasselbe Erdbeben, von dem er VIII 43,4 sagt, es habe die Stadte der Lykier

und Karer, ferner Kos und Rhodos verwiistet und der Kaiser Antoninus habe

ihnen wieder aufgeholfen; dass Sikyon in dieser Stelle nicht auch genannt

ist, kann durch die Thatsache erklart werden, dass Antoninus diese Stadt

nicht auch wie die genannten wieder aufrichtete; so Gurlitt a. a. 0. Dies

Erdbeben wird wieder erwahnt bei Jul. Gapit. vit. Ant. 9,1 und mehrfach

bei Aristides xspl Sixovola^. An dieses dachte schon Glavier, ebenso Massonin

den Gollect. histor. ad Aristidis vitam bei Dindorf vol. III p. XLVII. Dieser

setzt das Erdbeben unter Zustimmung von Hertzberg, Griechenland unter

den Romern II 92. 364 und Gurlitt a. a. 0. zwischen 153— 159, wahrend



520 n 7,1—5.

Lowy in Petersen iind v. Luschan, Keisen im siidwestlichen Kleinasien

II 131/2 die Jahre 141/2 angiebt, s. Heberdey arch.-epigr. Mitth. XIII 191.

— Der Spruch der Sibylle, den Paus. meint, kann identisch sein mit

Or. 8ibyll. Vll 1—3 ed. Rzach; Masson a. a. 0. bemerkt, dass es ein vati-

cinium ex eventu sei.

ebd. oXqoo ixo/rjaav, S. ZU 1 10,2.

S. 399,0. Atixou Msao-zjvtou, wie das folgende zeigt, war er ein xsvtotbl.o;;

mbglich, dass xsvxaiiXou vor o3xi; ausgefallen ist.

S. 399,8. (zaxrjaavxcz xsvxaiiXov, ebenso II f 11,0. «ilXsTv x. V 21,5. VI 3,0.

— VI 21,2 iisXsxry..

8. 399,9. (oOx) ioi-xoxi xpoxu), die Negation ist nothwendig, das zeigen

schon die misslungenen Versuche der Uebersetzer, ohne sie auszukommen:

Amasaeus: ad hunc fere modum, ebenso Letronne und Wiedasch,
Cia vier: ii peu pres comme les autres Grecs, Kuhn: rationi consentaneus est

ritus, Nibby: con molta convenienza; richtig Lbscher: simili fere modo und

Schubart: auf gleiche Weise. Allein da die Bestattung bei den Sikyoniern

nach einem besondern, dem ixiyoipto; xpoxo; § 3, geschah, kann sie nicht ais

derjenigen iihnlich oder gleich bezeichnet werden, welche dem Lykos zu Theil

wurde; sie war dieser vielmehr nicht iihnlich. Dass Paus. dies so aufgefasst

wissen will, zeigen die Worte auxol ol Xixu(ov>oi, welche deutlich einen Gegen-

satz einleiten. Also hat Corais oOx mit Recht eingesetzt.

ebd. Von der, hier von Paus. beschriebenen Art der sikyonischen

0 rabd enkmiiler geben die Miinzen von 8ikyon einen guten Begriff. Man
findet auf ihnen ofters solche abgebildet: auf einer anscheinend runden Basis

sieht man vier Pfeiler oder Siiulen, die einen Giebel tragen
;

zwischen den

mittelston scheint eine Statue sich zu befinden. Audi scheint, sowohl nach

dem Wortlaut des Paus., ais nach den Miinzbildern dies vatoiov nur aus der

Front zu bestehen, keine Nachbildung einer vollstiindigen Cella zu sein. Auf

den Miinzen stehen rechts und links Hermen, weiterhin Cypressen. A^ergl.

1 m h 0 0 f - C a r d n e r 28 mit pl . H 1 fg.

S. 399,10. ixo'.xoooii.x]3<zvxa; Schubart iibersetzt: „ sie bauen eine

steinerne Einfassung“
; xfir,x!; bedeutet aber Basis, und wie man sich die

Sache zu denken hat, zeigen die Miinzen. Einfassung ware llpqxo;, s. z. B.

Cap. 15,3.

8. 399,11. ixqpctaiJLa os a/.Xo jisv — xsXsyoy^i xov vsxpov ycapsiv, wahrend die

griechischen Grabschriften im allgemeinen eine grosse Verschiedenheit des

Ausdrucks zeigen und auch die einfachern doch meist neben dem Namen des

Todten den seines Vaters und, wenn die Heimath in der Ferne lag, auch

die Bezeichnung dieser enthalten, war es also in Sikyon Sitte oder viel-

leicht geradezu Gesetz (s. Curtius Abth. 1 83. Rohde Psyche 668 A. 1),

den einfachen Personennamen mit yaTps auf den Grabstein zu setzen, das

heisst xsXsuousi xov vsxpov yatpsiv; ein Beispiel s. Class. Rev. VI (1892)

S. 13211.

S. 399,12. If icrjxoy. abgesondert, fiir sich, vgl. VII 11,3. Herod.

1 143. II 2.

‘

S. 399,13. „ Pausanias iiberschritt den Asopos unweit der tiirkischen

4
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Briicke, in deren Nahe zur rechten Hand noch die Spuren einer alten, aus

grossen Blocken ohne Mdrtel gebauten sich finden“. Curtius 488; vgl.

Bursian 27.

S. 399,15. EutloXioi, nach Sittl Griech. Lit, Gesch. III 450 A. 7 war

dieser Eupolis „naturlich“ nicht der bekannte Dichter der alten Komoedie;

indessen hat Pausanias schwerlich an einen andern gedacht, und es steht

daher seine Angabe im Widerspruch mit der des Suidas s. v. EuicoXic;, wonach

dieser wahrend des peloponnesischen Krieges im Hellespont durch Schiftbruch

umkam. Eine fabelhafte Erzahlung des Aelian N. A. X 41 lasst den

Dichter in Aigina sterben; und dass die Angabe, Alkibiades habe ihn auf

der Heerfahrt nach Sicilien im Meer ertranken lassen, eine Erfindung ist,

hat schon Eratostbenes nachgewiesen, s. Cic. ad Attic. VI 1,13; vgl. Bahr

hei Pauly III 285. Jedenfalls ist Eupolis in der Fremde gestorben.

S. 399,16. £Taatp£c|;aaiv £tc1 xr^v tcoXiv, Curtius a. a. 0. schliesst

hieraus, dass Paus. hinter dem Grabe des Eupolis die Kiistenstrasse, welche

nach Argonautai fiihrte (Cap. 12,2), verliess und links abschwenkte, um die

vSchlucht hinauf zur Stadt des Demetrios zu gehen.

ebd. Das Grabmal der Xenodike war vermuthlich eine bemalte

Grabstele nach Art der von Lbschke A. M. IV 36 ff. beschriebenen
;

vgl.

auch Milchhofer ebd. V 164. Michaelis BSGW 1867, 114; anderes

bei Frazer III 47. Andere Beispiele von Gemalden auf Grabmalern s.

VII 22,6. 25,13. VIII 11,3.

S. 400,2. aacp£ax£pov — oyjXcoaoj, Pellene II 8,5. VII 7,3. Dyme II 9,2.

VII 7,3. Megalepoiis VIII 49,4. Sellasia 5. Pausanias hatte dies Ver-

sprechen im Folgenden besser halten konnen.

S. 400,4. ExaCouaa, die Tropfquelle, ist nicht mit Sicherheit nachzu-

weisen; nach Curtius 488 ist sie durch den Einsturz der tiberhangenden

Felsen verschiittet worden; doch sei die Stelle des Thores nicht zweifelhaft,

es habe sich am Rande der Asoposschlucht in der Xahe einer Kapelle der

H. Trias befunden. Bursian 27 A. 2 halt es fiir mbglich, dass in der west-

lich vom Dorf Vasilika sich hinziehenden Schlucht, wo weiter ahwarts gegen

NO. Wasser aus dem Felsen hervorbricht und herabfallend einen kleinen

Bach bildet, die I^xdCooaa gewesen sei; in diesem Falle hatte die Strasse von

Korinth nbrdlich um den Vorsprung der Terrasse, auf dem das Dorf liegt,

sich herumgezogen. Vgl. auch Leake 372. Clark 343. Vischer 274.

E ari e im Amer. Journ. of Archaeol. V 287 halt die ndrdlichste Quelle von

Vasilika, die heut Mikra Brysis heisst, fiir die SxaCouaa.

S. 400,5. Ueber die Dispositipn der Stadtperiegese s. o. zu Cap. 2,6.

ebd. Die Ruinen der von Demetrios auf der Hochdache der Akropolis

angelegten neuen Stadt (s. oben S. 398,17) liegen bei dem heutigen Dorfe

Vasilika und sind ziemlich ausgedehnt; vgl. Leake 368 ff. Curtius 489.

Vischer 274. Ross 46. Welcker II 300. Clark 338. Prokesch, Denk-

wiirdigkeiten II 729. Bursian a. a. 0. Murtry im Amer. Journ. of

Archaeol. V 269. Baedeker 244. Frazer III 43 u. V 546.

ebd. Da Paus. unmittelbar darnach das heut noch in Triimmern er-

haltene Theater bespricht, miissen diese beiden Heiligthiimer der Tyche und
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der Dioskuren auf der hoheren Terrasse oberhalb des Theaters (westlich)

gelegen haben, wo auch die Grundmauern zweier Gebaude kenntlich sind,

Curtius 491. Auf sikyonischen Munzen ist die Tyche, stehend mit Sebale

und Fullhorn, abgebildet, Imhoof-Gardner 28 mit pl. H 3.

S. 400,6. Das T bea ter von Sikyon ist friiber baufig besebrieben

worden, vgl. Leake 369. Clark 342. Curtius, Yiseber, Bursian
a. a. 0. Welcker II 302. Wieseler Denkm. d. Bubnenwes. 7 mit Plan

Taf. I 24 nacb der Exped. de Moree III pl. 82. Genauer ist es bekannt

geworden durcb die Ausgrabungen der amerikaniseben Scbule in Atben i.

J. 1886/87; vgl. Amer. Journ. of Arcb. V 267 mit pl. IX; ebd. VII 281;

VITI 388; Besebreibung mit Abbildungen bei Ddrpfeld und Reiscb d.

griecb. Tbeater 117 ff., aucb naebtragliebe Bemerkungen bei Frazer V 547.

Die Sitzstufen (ungefabr vierzig) wurden durcb 16 Treppen in 15 Keile

zerlegt; sie sind ebenso wie die untern Tbeile der meisten Wande des

Skenengebaudes aus dem anstebenden Fels gesebnitten. Das Skenengebaude

bestebt aus einem oblongen Bau (der eigentlieben Skene), zwei Vorballen,

deren vordere das Proskenion ist, und zwei Salen, die an den kurzen Seiten

der Skene lagen; an den Enden des Proskenions fiibrten aus dem Fels ge-

bauene Rampen zum Dacbe des Proskenions und zum Episkenion binauf.

Nacb Diirpfeld a. a. 0. gebort der alteste Tbeil des Baues mit den

Spuren eines bblzernen Proskenions dem vierten oder dritten Jabrb. an, das

steinerne Proskenion dem zweiten oder ersten Jabrb.

S. 400,8. Reste dieses Dionysostempels glaubte Leake III 369 in

Siiulenfragmenten nabe beim Tbeater zu erkennen. Darstellungen des Dionysos

auf sikyoniscben Munzen Imboof-Gardner pl. H4f.; von Mainaden ebd.

H <) f. Furtwiingler 650 kniipft daran die Vermutbung, dass diese

Baccbantin die beriibmte Mainade des Skopas war und Paus. nur vergessen

babe, den beriibinten Namen anzugeben.

S. 400,10. Atovusu) nicbt, wie z. B. Cia vier iibersetzt: Baccbus

les rend furieuses, sondern der Dativ ist zu erklaren wie X 32,7 en Tbonneur

de Baccbus; jenes wiirde ix Aiovuaou beissen, wie I 34,4. IV 27,4. X 32,10.

utlo xou Bsou Herod. IV 79.

S. 400,11. jxvx x«y 3xc<3-ov s-o; vuxil xxX., vgl. was Paus. VII 20,1 von

Dionysos Aisymnetes in Patrai erzablt; dieselbe Abgescblossenbeit des Dionysos-

bildes findet sicb wieder in Atben, wo der Tempel des Dionysos Eleutbereus

nur einmal im Jabr geoffnet wurde; ebendies gilt vom Tempel des D. Lysios

in Tbeben, vgl. IX 16,6.

S. 400,14. AvBpooajxa;, S. Gap. 6,6.

ebd. Ueber den Dionysos Bakcbeios und Lysios vgl. oben zu Cap. 3,6.

S. 400,15. stTTouay]; x^^ IIuDia;, S. ZU Cap. 2,7.

S. 400,17. {xavxcta; cip.apx(ov, Apollod. II 8,2 6 9-soc scpyjas Tcspip-sivavxa-; xov

xpixov xctpxov xaxip7£3&au das wurde verstanden ais xpisxia, wabrend der Gott

7£V£«c; xapTcov xptxov gemeint batte. Aristomaebos fiel in der Scblacbt gegen

die Peloponnesier.

S. 400,18. Artemisverebriing war an Flussen, Quellen, Siimpfen und

dgl. baufig, und bierauf geben Beinamen wie Aijxvata oder Aijjlv^Ixk;
;
so in der
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Nahe von Epidauros III 23,10; Limnaia auf der Grenze von Messenien und

LakonienIII2,6; 7,4; IV 4,2; 31,3; in Patrai VII 20,7; bei Tegea VIII 53,11;

in Sparta III 14,2. Vgl. Wide lakon. Kulte 116. Odelberg 50. Preller-

Robert 301. Bursian 28 fg. nimmt an, dass die Stras.se vom Dionysos-

heiligthum beim Theater znr Agora in der Richtnng von SW. nach NO. ging.

Die Strassenlinien der Stadt, die mit niatbematischer Genauigkeit angelegt

sind und von SW. nach NO., von SO. nacb NW. fiihren, sind heut noch

deutlich zu erkennen, Curtius 489.

S. 401,1. Curtius 584 A. 61 schliesst aus dem Worte iasX&ouai, dass

der Markt ein eingeschlossener Raum war.

S. 401,2. IlsiS^d) — xatsatY] aepsa^^ai, gegeniiber dieser Wendung des

Paus. lasst sich die Meinung Welckers Gr. Gbtterl. III 205, Peitho habe

in Sikyon keinen Kultus gehabt, nicht halten. Ueber ibre Verehrung ais

Gbttin an andern Orten s. Preller-Robert 508 A. 2; vgl. Odelberg

a. a. 0. 177.

ebd. AirdXXojv xal ’'Ajsx£|juc otTroxxstvavTsi; lluUoova, wo dies geschehen sein

solite, wird nicht gesagt; schon 0. Mulier Dor. I 328 A. 1 spricht die Ver-

muthung aus, die Localsage habe die Tbdtung nach Sikyon selbst verlegt,

und T. Schreiber Apollon Pythoktonos 44 f. weist die Richtigkeit dieser

Vermuthung naher nach; es ist also auch Aigialeia an unserer Stelle nicht

der alte Name fiir Sikyon (II 6,5), vielmehr, wie St aes AsXx. dp^/a^ok. 1889

S. 240 fg. vermuthet, die kleine Insel zwischen Kreta und dem Peloponnes.

Fand aber die Erlegung des Python in Sikyon statt, so ist auch die Ent-

stehung der Siihnungsceremonie daselbst wohl motivirt. Dagegen ist auffallend,

dass, wahrend doch Apollon und Artemis den Kampf mit dem Drachen

gemeinsam sollten ausgefiihrt haben, und demnach gesagt wird, was bei der

Feier mit den Gottern angefangen werde (d^a-fdvxsc; xouc; dzohc, Ic, xd x^c; IIsi&oDc;

tspdv czuQic airapiv xxX.), daneben doch nur vom Tempel des Apollon, nur von der

sopxyj des Apollon und schliesslich (§ 9) auch nur von seinem Bild die Rede

ist. Nimmt rnan hinzu, dass, wo sonst der alte Tempel des Apollon auf

dem Markt von Sikyon vorkommt, es geschieht, ohne dass jener engen Be-

ziehung der beiden Gottheiten zu einander gedacht wird, so liegt es nahe

anzunehmen, dass die urspriingliche Sage von dieser Verbindung der beiden

Gbtter nichts wusste, s. Odelberg a. a. 0. 38 ff.

S. 401,5. KaptJidvopa, dieser reinigt den Apollon II 30,3; vgl. X 6,7

(Spruch der Phemonoe). 7,2. Karmanor wohnt in der Stadt Tarrha X 16,5.

Gewbhnlicher ist die Angabe, dass Apollon in Tempe gereinigt worden sei,

vgl. Preller-Robert 287 A. 2. Beim Schol. zu Pind. p. 298 Boeckh wird

Chrysothemis, der Sohn des Karmanor, ais derjenige genannt, der dem Apollon

diesen Dienst gethan habe; nach der Reinigung sei Apollon nach Tempe

gegangen, fiigt der Scholiast bei, indem er auf diese Weise die beiden

Legenden verbindet.

S. 401,7. Ttaioag kicxd xaX taac TcapOivouc, ebenso hiess es I 27,10, die

Athener hatten sich dazu verstehen miissen, TtapO-svouc; sq Kpyjxrjv iirxa xal xato«c

1'aouc; dem Minotaurus zuzufiihren; II 38,5 ist «piS^jiov zu Taoc gesetzt.
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ebd. iri xov roxctjxov «roaxiX/.ouo-.v vaizvWjzol', der Sytha.s kann uach

Curtius 498 kein anderer Fluss gewesen sein, ais der jetzt nach Trikkala

oder Xylokastro genannte Fluss des Kyllenegebirges, der die Grenze nach

Achaia hin bildete, ebenso Bursian 314. Dies bestreitet Leake Pelop. 404,

da dieser Fluss zehn englische Meilen auf der Strasse entfernt sei und die Kinder

unmbglich diesen weiten Weg hin und zuriick in Procession hStten zuriicklegen

kdnnen. Fest steht, wie Frazer bemerkt, dass der Sythas im Westen von

Sikyon floss, vgl. Gap. 12,2.

ebd. Der tXctojio;, den die sieben Knaben und sieben MSdchen ver-

richten, wird von 0. Mulier Dor. I 328 mit dem attischen Fest der Del-

phinien in Parallele gesetzt, an dem nach Plut. Thes. 18 ein mit weisser

Wolle umwickelter Oelzweig von Madchen ins Delphinion getragen wurde.

Mit diesem Brauche, dass Knaben am Apollonfeste zum Sythasflusse gehen,

bringen Imhoof-Gardner 29 zu pl. H 8 f. einen eigenthiimlichen, nur in

Sikyon sich findenden Munztypus in Verbindung, der von Alexander d. G.

bis auf Plautilla geht und einen Knaben in anbetender Stellung, mit Binden

in den HUnden, darstellf.

S. 401,13. xd; ylft os svx«tDba xr); jiovtct; S. zu Gap. 18,4;

Melampus war es, der sie heilte, s. Paus. VlII 18,8. Der Ort, wo es geschah,

wird verschieden angegeben, ebenso das Mittel der Reinigung; nach Paus.

a. a. (). fand sie statt in der arkadisrhen Stadt Lusoi im Heiligthum der

Artemis, nach Strab. \’11I 3-40 durch dass Wasser des Flusses Anigros, nach

Hesychios s. v. dxpou/*» auf dem argivischen Berge Akron. Ovid. Met.

XV 325—7 sagt: postquam per carmen et herba.s eripuit furiis, purgamina

mentis in illas misit aquas; gemeint ist das NVasser einer Quolle bei K/.£txu>p

in Arkadien, dessen Genuss dem Trinkev den Wein verleidete. Nach Diphilos

bei C4em. Strom. VII 844 Pott. heilte Melampus ^Jl if.d oxCtXxi 's jud —
Usto* x’ ct3^«fXxi{) xj roXy^pXota^oio bcfXctssTj;.

S. 401,1 H. dva«p«fvtvxo;, s. zu Gap. 5,3.

S. 401,21. Einen Bildhauer Fythokles crwUhnt Plin. XXXIV 51

linter den nach 01.150 thatigen Bildhauern. I mhoof-G ardner 2t» ver-

muthen, dass derselbe mit dem hier erwiihnten identisch sei, dagegen ist die

ZuHlckfUhrung eines auf sikyonischen Miinzen vorkommenden Apollon

kitharoidos auf das hier genanntc Tempelbild unsicher.

Gap. VIII.

Heiligthum der rbmischen Kaiser, einst Kleons Haus. Tyrannen

in Sikyon. Aratos befreit die Sikyonier von ihnen. SeineThaten.

S. 401,23. KXseovo; xupawou. Uber diesen ist nichts naheres bekannt,

wie iiberhaupt die sikyonische Tyrannis zu den dunkelsten Partieen der

Geschichte gehbrt; bei Plutarch Arat. 2 endet er durch Ermordung, Aelian
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V. H. XII 43 macht ihn zum Seerauber. Den Brand dieses Palastes beschreibt

Plut. Arat. 9 gelegentlich des Kampfes des Aratos gegen den Tyrannen

Nikokles. Es fiihrten damals unterirdische Gange (uxovo^xoi) aus dem Palast

nacb der Ebene hinnnter.

ebd. KXsia&svyjQ — 6 ApiaTcovujxou xou Mupo)'/o;, liber die Zeit des Kleisthenes

und Myron vgl. X 7,6 und VI 19,1. Xach Curtius 486 lag der Palast des

erstern in der Ebene, Vis cher 275 A. dagegen glaubt, Kleisthenes habe oben

auf der Burg residirt, da die Tyrannen fast immer durch Besetzung der

Burg die Gewalt an sich rissen. Der Text des Paus. scheint Curtius recht

zu geben.

S. 402,1. Von § 2 bis 9,5 wird die Periegese unterbrochen durch

za i; -ov Suuwviov Apaxov (III 6,9). Die Hauptquelle der Erzahlung sind die

uxopyjjxaxa Apdxou, wie die weitgehende Uebereinstimmung mit der Darstellung

des Plutarch im Leben des Aratos, die in der Hauptsache aus diesen Denk-

wdrdigkeiten geflossen ist, zur Gentige zeigt. Gelegentlich finden sich

Diflferenzen, so im gleich Folgenden. Nach Plutarch Cap. 2 waren Timokleidas

und Kleinias nach der Ermordung des Kleon zu Archonten gewiihlt worden

und befand sich der Staat unter ihrem Regiment wohl. Ais dann Timokleidas

starb, todtete Abantidas den Kleinias und bemachtigte sich der Tyrannis;

den Aratos suchte er ebenfalls zu beseitigen, aber Soso, die Schwester des

Abantidas und Gattin eines Bruders des Kleinias, brachte den Siebenjahrigen

nach Korinth in Sicherheit. Woher Paus. seine abweichenden Angaben hat,

ist unbekannt, und so muss es auch dahingestellt bleiben, wem mehr zu

glauben ist.

ebd. T^pcpov 'Apcftou, das sog. Apaxsiov, Cap. 9,4; dass Aratos d-ooiav xai

Tiix-i; T^ptoixa; bei den Achaiern genoss, bezeugt auch Polyb. YIII 14,8; naheres

dariiber giebt Plutarch, nach dem aber (Arat. 53) zu seiner Zeit nur wenig

von den friihern Ehrungen iibrig geblieben war.

S. 402,5. oyv kehrt noch zweimal in diesem einen § wieder.

S. 402,8. ’A^avxi'o(zv — xxetvouaiv, genauer erzahlt Plut. Ar. 3, Abantidas

habe die Gewohnheit gehabt, den Vortrilgen des Deinias und des Dialektikers

Aristoteles auf dem Markte beizuwohnen und sich an den Disputationen zu

betheiligen
;
hierbei sei er eines Tages von ihnen und ihren Mitverschworenen

getddtet worden.

S. 402,9. auxixa EYsYovsi, das Plusquamperfectum zum Ausdruck der

Schnelligkeit, mit der die Handlung sich vollzog, besonders oft in Verbindung

mit auxtxa, Vgl. zu Cap. 9,1.

S. 402,10. Den Nikokles, der vier Monate regierte, schildert Plutarch

Cap. 4 ais einen hbchst gewaltthatigen Menschen. Die Befreiung von ihm

wird erzahlt Cap. 4—9 in Uebereinstimmung mit Paus. und sehr ausfiihrlich.

Das Jahr der Befreiung ist 251, s. Polyb. II 43.

S. 402,11. dcpixo|jL£vo(; Sixutuvtojv cpu];dai, ohne auv, vgl. adn. erit, zu I 39,5.

S. 402,13. xat, uTuscpaivs -fdp xxX., zur parenthetischen Stellung des Satzes

mit Y«p vgl. die Bemerkung zu I 18,2.

S. 402,16. oiaUd^ctc; toTq cpsupuai xxX., er wurde, wie Plutarch Cap. 14

sagt, zum auxoxpdxtop BiaUaxxrjc; gewahlt; die nbthigen Mittel, um den Zuriick-

Pausanias I. 34
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gekehrten ihre Hauser und Grundstiicke wieder zu verschaflfen, gewahrte ihra

Ptolemaios Euergetes Gap. 12— 14 und Cic. de off. II Gap. 23, dessen Quelle

ebenfalls die u:co|ivyj|xaTa ’Ap<zxou sind.

ebd. otxta; jx=v — — «tcooou;, T'.|jLy;v os — — BisX-josv, Statt oiaXutJo;, S. ZU

I 29,10.

8. 402,19. 'Avxipivou OtXizTuov iziTpozsoovTo? Tov ATjjjLTjTpiou, vgl. VIT 7,4;

das war Antigonus II Doson, der Neffe des Antig. Gonatas; er folgte dem

229 gestorbenen Demetrios zuerst ais Vormund des Philippos, dann ais Kbnig,

s. Polyb. II 45. Porphyr. fr. 4 § 10; da nun aber Sikyon im Jahr 251 dem

achaiischen Bunde beitrat, so ist klar, dass Pausanias sich geirrt hat, indem

er den zweiten Antigonos nannte an Stelle des ersten, Gonatas, der damals

regierte.

8. 402,20. Aoipiet; ovza;, Vgl. Plut. Gap. 9 xal AtupisTc ovrs; uzsBuaov sxou3iu>;

ovojjia xal zoXixstov xrjv ’A/ouI»v.

ebd. ctuxixa Be oxpaxr,p>; das geschah im Jahr 245, denn die

zweite 8trategie folgte, sobald es gesetzlich mdglich war, d. h. zwei .lahre

spater, und in diesem .lahr, 243, wurde Korinth befreit, s. Plut. Gap. 16.-

8. 402,21. xcf' 3cpa; — xr^v izoplhjos, aus Plutarch 1. 1. erfahrt

tnan, dass Aratos dies that ais Verbiindeter der Boiotier, dass er aber zu

der 8(dilacht bei Chaironeia, in der diese geschlagen wurden, zu spat kam.

8. 402,22. KopivUov os s/ovxo; ’Avx»*(ovou, vgl. Yll 8,3; dieser hatte es

naeh dem Tode seines Neffen Alexandros au sich gebracht, etwa um 244, s.

Droysen Hell. 111 412. Der Handstreich, durch den Aratos in seiner zweiten

8trategie, im achten .lalir nach der Befreiung Sikyons (Polyb. II 43), um 243

(Clinton Fasti Hellen. 111 p. 24) die 8tadt befreite, wii*d ausfiihrlich erzahlt

bei Plut. Arat. 20—24. Polyaen. VI 5.

S. 402,23. x(f) atcpv.Btu) xfj; izib€3e(o;, das substantivierte Neutrum des

Adjectivs an 8telle eines abstracten 8ubstantivs, namentlich bei Thukydides

hau fi g, vgl. VI 4 2 xo a^av vsov. 11 19,2 xo auxovojJLOv, VI 19,5 xo apyatov.

8. 403,1. lispaaiov — o; zapct Zrjvuiva etpoixr^asv, Persaios war ein

treuer Anhanger und Lieblingsschiller des Zenon, im iibrigen mehr Hofmann

ais Philosoph; s. uber ihn namentlich Rud. Hirzel Untersuchungen zu

Ciceros philos. 8chriften 1 1 59 ff. Nach Plutarch Arat. 23 konnte er sich

nach Kenchreiii retten, Paus. aber sagt VII 8,3 wiederum, er sei bei der

Eroberung umgekommen.

8. 403,2. zapa Zt;v(uvc<. vgl. IX 13,1 icpoiXYjaev w; .Vtisiv.

ebd. xaxa 3ocpia; s<poixrj 3sv, vgl. V 25,12 xaxa Ci^xr^aiv sxzXsu3ctvx£;,

Thucyd. V 7,3 u. d.

8. 403,3. zpo3£7(')prj3av 'Ezioaupioi xal TpoiCi^^vioi. s. Plut. Arat. 24.

Die ’Axx>5 zerfallt in die Epidauria, Troizenia und Hermionia. Dieselbe Land-

schaft meint Paus. II 16,2 mit o3« zpo; &aXa33r; x^; ’Ap]fc;a;.

S, 403,5. 3ottjJLoytav IIxo/.s|iato; — ezoirjsaxo, Vgl. Plut. a. a. 0. nxoXsjiaiov

3ju.|ioyov szotVj3£ X(i)v ’Ayauuv rjjsjiovtav syovxa zoXsjiou xal xoxd (fjv xal xaxd lktXa33av.

S. 403,6. AaxsoaijjLov',0 '.
— — Ils/Jrjvr^v sXdvxsc; xxX., von diesen Dingen

spricht Pausanias wieder VII 7,3. VIII 27,14, Plutarch dagegen erwahnt sie

nicht, wohl aber spricht er von einer Invasion der Aitolier Arat. 31. 32
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(ebenso Polyb. IV 8, vgl. Polyaen. VIII 59), durch die i. J. 241 Pellene

vorubergehend verloren ging, weshalb Schbmann an eine Verwechselung bei

Paus. dachte, s. Droysen a. a. 0. III 422 A. 3.

S. 403,11. Aio^svyjv TT£[&£i xiX., vgl. Plut. Arat. 34; nach dieser aus den

Denkwurdigkeiten geschopften Darstellung ist Aratos der eigentliche Befreier

Athens gewesen; dagegen haben die Athener selbst, wie es scheint, das

Verdienst der Befreiung nicht ihm, sondern dem Diogenes beigemessen, s.

Kbhler Hermes VII 1—6, vgl. Droysen a. a. 0, III 2,56; Niese bei '

Pauly-Wissowa II 386 glaubt, die von Kbhler besprochenen athenischen

Ehrendekrete seien einseitig und berechtigen nicht, den Antheil des Aratos

zu verkleinern. Die Befreiung geschah i. J. 229. Aus der Zusammen-

stellung Il£'.pai^ xai Mouvuyictv ist nicht etwa zu schliessen, dass ausser dem

Castell von Munychia ein zweites, etwa auf der Akte, existirt habe, vielmehr

ist einfach die Stadt neben dem Castell genannt, s. Milchhbfer Karten von

Attika I 65 A. 17.

S. 403,13. r/Tov |jL£po(;, genauer sagt Plutarch, Aratos habe von den

150 Talenten 20 selbst beigesteuert (tbv au-z'oQ 6 ’'Apaxo; axooi ttoXei auv£pdX£xo).

ebd, ex£ia£ xal Apiaxojj-ayov xxX., Vgl. Polyb. II 44. Plut. Arat. 35;

es geschah im Jahr 228.

S. 403,15. M(zvxtv£iav x£ Aax£oanj.ov[(ov iydvxwv £tX£v, so schreiben die

Herausgeber seit Clavi er, der damit die Lesart von Pcd (u. Ag) wiedergab,

wahrend vor ihm mit andern codd. Max£ddv(ov geschrieben wurde. Droysen
will dies halten; er nimmt an (III 2,38), dass nach den Erfolgen des Demetrios

gegeii Aitolier und Achaier etwa im Jahr 234 die Mantineier ihre Stadt

den Makedoniern ubergeben hatten — die Notiz stande allerdings vereinzelt,

— Cia vier dagegen denkt an den Ueberfall Plut. Arat. 36, durch den

Aratos i. J. 227 Mantineia den Lakedaimoniern abnahm; und allerdings konnte

Paus. hier in der Uebersicht iiber das Leben des Aratos diese That nicht

tibergehen, denn sie gehbrte nicht zu seinen geringsten Erfolgen, vgl. Plut.

|idvo^ r). vixd)vx£; oux d(v pczdioj; 'ioyov ixxrjaaxo v£vixyj|i£voic; xoii; AyaioiQ
;

S. auch Ditten-

berger Hermes XVI, 177 A. 2.

Cap. IX.

Des Kleomenes Gewaltherrschaft. Er iiberzieht die Achaier mit

Krieg. Aratos ruft den Antigonos ins Land. Des Kleomenes

Flucht und Tod. Philippos raumt den Aratos durch Gift aus dem
Weg; ebenso die athenischen Staatsmanner Eurykleides und

Mikion. Sein Tod. Weitere Sehenswiirdigkeiten auf dem Markt
der Sikyonier.

S. 403,18. xapaXa^ojv x:^v ^aaiXstav iv llizdpx-q, Vgl. III 2,3. 7,5, dagegen

xczpsiXvjcpwc; X7JV iv ETcwpx^ p«3. II 18,5. 7 und so gewbhniich, vgl. z. B. I 6,3.

16,2. II 6,6. 34,4. V 7,6. 16,1. — Es geschah dies im Jahr 235 nach

Droysen III 2,40 A. E. Reuss Jb. f. Ph. CVII 595, nach Unger Philol.

34*
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XLVI 76^)—770 im Jahr 227. Wenn es bei Plutarch Cleom. 38 heisst

tjLxaioixa (c^ xai Unger) '£.xdp’:r^' ^aO.syaac, so ist damit die Zeit

bis zu seinern Tode itn Jahr 219, nicht bloss bis zur Schlacht bei Sellasia

gerneint; denn wenn Kleomenes auch seit dieser, d. h. seit 221 (so die neueren

Historiker, wahrend die alteren meist 222 ansetzen, s. Polyb. IV 35,8) ausser

Landes war, so hatten ihm doch die Spartaner in der Erwartung, er werde

zuriickkehren, keinen Nachfolger gegeben, Polyb. a. a. 0.; vgl. M. Klatt

Rh. M. XLV 335—360.

S. 403,19. Ilauaaviov TypawtJo; i£ enftujuiv, ebenso VIII 27,16 und

dieselbe Beurtheilung bei Polyb. II 47,3, der ihn IX 23,3 x^-xpoxoro; xupawo;

nennt; richtig ist, dass Kleomenes hbchst gewaltthatig zu Werke ging, abt*r

Pausanias, der den Kleomenes IV 29,10 rnit Machanidas und Nabis auf eine

Linie stellt, wird ihm so wenig gerecht wie Polybius; er folgt kritiklos seiner

feindlich gesinnten Quelle, daher er auch § 2 und VII 7,4 mit vollem Unrecht

ihm vorwirft, er habe den Vertrag mit den Achaiern und Antigonos ge-

brochen, vgl. die Darstellung der betreffenden VerhUltnisse bei Droysen

11 1 2,105 1!.

8. 403,20. 2vn ayxtp llauoovtoo btpp.oTtp<p, d. h. Iloyoctvtoc vgl. Cap.

28,4 dv?pl W) 3fiv auTr,v xd xovtd djutvovi (Sieb.). — btpp.d; von Personen

ist dichterisch, vgl. Aesch. Kum. 560. Ar. Vesp. 918.

S. 403,21. xayy . .

.

xaxup-jaTco, die Wahl des Tempus ist durch das

Adverbium beeintlusst; denn in Uebereinstimmung mit dem Sinn dieses letztem

wird die Handlung nicht ais eine in die Wirklichkeit eintretende (Aoristus)

oder ais eine sich vollziehende (Imperfectum), sondern ais eine, die schon in ihrer

Vollendung vorlag, bezeichnet, vgl. Cap. 8,4. IV 25,4. VI 11,3. 18,5. VII 8,4.

15,1. VIII 49,7. IX 3,2. X 23,9.

S. 408,22. l'^py^t'?«tv — dw)jbv »<ip|i®t«{», hier\'on spricht weder Plutarch

noch Polybius, der sonst nichts verschweigt, was Kleomenes Uebles nachgesagt

wurde; wir haben es wohi sicherlich mit einer Krfindung zu thun, vgl.

Manso lll 2,136. Droysen 111 2,82 A. 2.

ebd. iid xu)v i^opcydvxmv ~ pir:«3xr,3s xf^v dpxijv, dies steht nur bei

Pausanias; Polybius erwkhnt den Rpikleidas (Kukleidas) nur ais Feldherm

des Kleomenes, und Plutarch .sagt: xo xij; piovap^^ia; xap«r|ioboy|uvo;

souxoy ^3iXta xov d^iX^ov KOxXtt^ctv (Cleom. 11). Die Ephoren konnten ihm

dabel nicht behilflich sein, da sie bereits beseitigt waren, s. Plut Cleom. 8.

Uebrigens ist die Nachricht des Pausanias abgesehen von dem Widei-spruch

zu Plutarch an sich hdchst unwahrscheinlich; solite er geschrieben haben

xiuv tcpoptydvxiov ?

8. 403,23. i; 'KxixXstoav, bei Polyb. II 65. 67. 68 und Plut Cleom.

12. 28. Philop. 6. Syncr. Ag. Cleom. Gracch. 5 heisst er stets &jxX£t’Sa;;

die Namensform Epikleidas findet sich tlberhaupt nur hier und § 3, wahrend

Kukleidas ein ganz (iblicher Name ist; hiitten die Abschreiber diesen vor-

gefunden, so wdrden sie ihn kaum in den ungewbhnlichen verdorben haben.

ebd. xo xpaxoc xi|; jepoysto; xctxaXysa; xoxpovopioy; x<p Xo^u) xaxE3xr, 3 £v ovx*

crjxmv, diese Angabe macht nur Pausanias, Polybius und Plutarch schweigen;

sieist daher dfter bezvveifelt worden, so z. B. von Manso III 2,137, der es un-
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denkbar findet, dass einem Manne, der die lykurg-ische Verfassung wieder herstellen

wollte, eine solche Massregel in den Sinn hatte kommen kbnnen. Nach Schd-

mann irrt Pausanias wenigstens darin, dass er die Patronomoi an Stelle der

Gerusie treten lasst, s. Griech. Alterth. I 305 A. 1 (ebenso Schbmann-L ipsius

301 A. 3); Droysen dagegen (III 2,90 ff.) sucht nachzuweisen, dass die Auf-

hebung der Gerusie zu den Reformpianen des Kleomenes passte. Sicher ist, dass

es auch in spaterer Zeit Patronomoi in Sparta gegeben hat, s. die Stellen b.

Gilbert Handb. d. griech. Staatsalterth.^ 227 A. 3; ebenso aber steht auch

fest, dass sich bald nach Kleomenes wiederum Geronten finden, s. Polyb.

IV 35,5. Demnach scheint die Ansicht von Schbmann das Richtige zu treffen.

S. 404,4. xspl AtijJLr^v TTjv uxsp Ilaxpcov, nicht „in der Gegend von Dyme
iiber Patrai“, wie z. B. Schubart iibersetzt (supra Amas.), sondern: jenseits

von P.
;

Paus. bestimmt die Lage von Sikyon aus, s. Reitz de praep. bizip

apud Paus. usu locali p. 9. — Genauer fand die Schlacht (i. J. 226) statt

iv Aujiata xept xo xaXou|ievov ' ExaxdjJL^oiov , S. Polyb. II 51. Plut. Cleom. 14.

Arat. 39; wo aber dieser sonst nie erwiihnte Ort lag, ist unbekannt; Ourtius

I 427 sucht ihn unweit der siidlichen Grenze der Dymaia, da Kleomenes von

Elis her (so auch Siebelis) in Achaia eingedrungen sei; letzteres widerspricht

der genauen Angabe des Plutarch Cleom. a. a. 0., wonach Kleomenes vielmehr

durch Arkadien nach dem achaiischen Pherai hinabstieg; nach B ursi an

II 322 A. 2 ware darum Hekatombaion im siidbstlichsten Theile der Dymaia

gelegen.

ebd. ’Apaxou rj^oy^ievou, nach Plut. Cleom. 14 war nicht er Strateg,

sondern Hyperbatos, xoO di Apofxou xd TcCtv r^v xpaxo; ev xoT; ’Ayaior(;.

S. 404,5. xouxo ''Apaxov T^vd-jxotaev — ’Avxqovov ganz ahnlich driickt

sich Polybius aus, s. II 51; es liegt in dvapxdCsiv das ZugestSndniss, dass mit

der Hereinziehung des Alakedoniers etwas geschah, was nur unter ganz

besonderen Verhaitnissen zu entschuldigen war; man erkennt wiederum deutlich

die achaiische Quelle.

S. 404,6. KXeojisvou; di zap(zpdvxo; zepl XeXXaaioiv, diese Beschuldigungen

entbehren, soweit wir sehen, jeder thatSchlichen Unterlage; besonders lacherlich

ist, dass das Vorgehen des Kleomenes gegen das zum achaiischen Bunde

gehbrende Megalopolis ais ein zapdazovdov bezeichnet wird. Nach der Schlacht

bei Dyme waren zwischen Kleomenes und den Achaiern Friedensunter-

handlungen gepflogen worden, deren Abschluss durch plbtzliche Erkrankung

des erstern verhindert wurde; diesen Umstand benutzte Aratos und wendete sich,

wie friiher schon, an Antigonos um Hiilfe; daher liess Kleomenes nach seiner

Wiederherstellung die Absicht, die Friedensunterhandlungen wieder aufzu-

nehmen, fallen und erklarte von neuem den Krieg, s. Plut. Cleom. 17. —
Im iibrigen war Antigonos schon im Jahr 224 nach dem Peloponnes gekommen,

d. h. vor, nicht erst nach der Eroberung und Zerstbrung von Megalopolis;

von dieser sprechen Polyb. II 55. Plut. Cleom. 25. Philop. 5.

S. 404,12. zoXixsiav xrjv zotxpiov, S. Polyb. II 70. IX 36. Plut. Cleom. 30.

ebd. 'EzixXstoa; aziS-avsv iv x^ S* Plu.t. Cleom. 28.

S. 404,13. KXsojxsvr^v ^i (Doyjvxa ic; Aquzxov xxX., als er nach Aigypten

kam, lebte noch Ptolemaios Euergetes, die Gefangennahme erfolgte dagegen
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unter Ptolemaios Philopator; in tin cigentliches Getan^niss wurde er iibrigens

nicht ^eworfen, vielmehr wurde ihrn ein j^rosses Gebaude ais Wohnung an-

gevviesen, das allerdings stets von Wachen umgeben war, s. Polyb. V 38.

Plut. Cleom. 35.

S. 404,14. xaTcifvoiobsvTo Aquictiiuv av^pa; iri tov ooviOTava*., in Wirk-f

Uchkeit hatte Kleomene.s nichts dergleichen gethan, vielmehr baschuldigte ihn

ein untergeschobener Hrief ganz ohne Grund, dass er sich mit Aufruhrpianen

trage, s. Polyb. u. Plut. 1. 1.

S. 404,10. ia'j'.6v, 8. Polyb. V 39. Plut. Cleom. 37.

S. 40-1,17. |i*v ir^toioav, vgl. 111 6,9; ganz richtig ist

die Angabe nicht, denn nach dem Tode des Kleomenes wurden Agesipolis,

der Sohn des Kleombrotos, und ein gewis.ser Lykurgos zu Kiinigen gewihlt,

s. Polyb. IV 35; dann kornmt die Zeit der Tyrannen und der vOllige Unter-

gang Spartas ais Staat.

ebd. ta Xoira xal k iiajiivc., die Oligarehie wurde wieder eingefUhrt,

Kphorat und Gerusie wieder hergestellt.

S. 404,19. Xdjtrpa oom», zur Stellung des demonstnitiven Adverbs vgl.

l 33,6. 41,7. 111 4,H. IV 36,4. V 7,7. Vll 8,2. 15,8.

ebd. xo).Xa i; dpyofiivo'j^ yptuiuvov, nicht von Anlang seiner Re-

gierung an, s, Polyb. IV 77. VII 12; mit der Zeit iinderte sich sein

Chanikter X 26. Plut. Anit. 51; vgl. dio Scbilderung desselben bei Hertz-

berg I 32 f.

S. 104,22. ot fdp\imov, ein langsam wirkendes, s. Polyb. Vlll 14.
|

Plut. Arat. 52; vgl. auch Vll 7,5. gesehah dies im .lahr 213.

S. 404,23. to yj>n»iv iriXo^ auzov, u, zu I 7,3 und 9,3.

S. 405,1. ndx-ouji, s. zu I 19,4.

S. 405,2. i; KopwxXit?r,v xol .M'.xttuvci, „hi rhetores nunc ignoti**, sagt

Si e be lis; allein sie werden ais rpoTcdra*. im .lahr 218 erwahnt bei Polyb.

V lOtl, ais einrtussreiche .Staatsmllnner im .lahr 223 (s. Droysen 111 2,119)

bei Plut. Arat. 41 (hier die Namensform KuxUt?<r;) und sind in.schriftlich

namentlich bekannt geworden durch da.s Khrendekret CIA II n. 379, nach

welchera sie schon im Jahr 22^1 politis<’h sich verdient machten, vgl. Ktthler

zu der Inschrift und im Hermes Vll, 3 fl.; ferner Droysen lll 2,52 A. 5.

Wachsmuth I 632 A. 1; dass die Brilder ungefUhr im .lahr 213 vergiftet

worden selen, wie dieser schreibt, ist eine unsiehere Vermuthung. Ueberall

hei.sst der zweite Mikion, s. Grotefend Philol. XXVIII 70 flf. und d.

krit. Appar.

S. 405,3. oox dribdvou; tif» oyjp*», vgl. Vlll 51,2 tol»; r^llavoy; T»p rXijUti

(Siebelis).

ebd. sxTJivav, oben drixtsivsv, das Ck)mpositum ist viel hSufiger

ais das Simplex, vereinzelt findet sich auch droxtv/vov«p., s. III 16.5. IV 19,2.

IX 11,2. Kbenso ist llvr^ixo» (Praes, und Imperf.) viel seltener ais drofivrjaxnj, .

vgl. 1 28,10. V 7,5; II 27,1. IV 8,7. 10,4. 13,1. 22,3.

ebd. s^sXXs dpa eine hUufig wiederkehrende Wendung, s. IV 18,5.

34,8. VI 4,8. Vlll 7,7. 54,3. L\ 5,4. X 7,1; vgl. Ss «>« II 11,1, ,

webdies ebenso von der Schicksalsfiigung gebraucht wird. '
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S. 405,4. -fj avopocpovov (papaaxov, Reminiscenz aus Hom. Od. 1 261.

S. 405,5. 6 vsw-spo; T(I)v OiXiTT-o-j -«'otov, dies6 Worte geben sich ais

Glosse zu erkennen, nicht weil sie eine U nrichtigkeit enthalten, insofern

Perseus der altere Sohn war (s. Polyb. XXIV 7. Liv. XXXIX 53. XL 6),

sondern weil nach -ov -\dp oj zaloa nicht wohl fortgefahren werden konnte mit

Tuiv OiXi-tkou Tcatowv, wie wenn dieser Philippos ein anderer ware, ais die mit

ui bezeichnete Person.

ebd. (papadxo) oi£<p8-£'ps, ais das Gift nicht schnell genug wirkte, wurde

er erwiirgt, Liv\ XL 24; den Befehl hierzu gab der Vater selbst, nachdem

ihm durch die Tiicke des Perseus der Verdacht beigebracht war, Demetrios

sinne auf Hochverrath. Xach Polyb. XXIV 3,5 hat Titus den Tod des

Demetrios mitverschuldet.

S. 405,6. TUGtxpl ab-'jjxT^aavx'. — a^roB-avsTv, im Jahr 179; er starb ais

ein gebrochener Mann, s. Liv. XL 54 f.

S. 405,7. s; XO 'ILlOOOU oliv b^£<p ZSkOIT^JXSVOV, s. Op. et D. 265 oI CZUX(p

vm/A Xcuya avrjp aXXw xaxd xsyycov. Ueblicher wS,re "ILidotp,

S. 405,9. Mit § 6 wird die Beschreibung der Merkwiirdigkeiten des

Marktes fortgesetzt, also wieder angekniipft an Gap. 8,2.

S. 405,10. Zeus Meilichios und Artemis Patroa waren nach Art

des altesten Kultus nur ais Symbole, jener in Form einer Pyramide (was bei

Imhoof-Gardner 29 f. ubersehen ist), diese ais Saule dargestellt; solche

anikonische Symbole werden nicht selten erwahnt, vgl. Mulier Handb. d.

Arch. § 66. Overbeck BSGW 1864, 121 ff. Homolle, de antiquiss.

Diauae simul. Deliacis (Paris 1885) 72 ff. Odelberg p. 5 A. 7; auch auf

Vasen findet sich iihnliches, s. A. Z. XI Taf. 54,1 (und Overbeck Kunst-

mythol. II 5). Mit Unrecht meinte Schubart Rh. M. XV 92 A., Paus.

spreche nur ganz im allgemeinen von der Figur
,

der Pyramide wie

der Saule seien wohl menschliche Kbpfe aufgesetzt, vielleicht auch Hande

angefiigt gewesen; vgl. dagegen Overbeck BSGW 148 A. 85 u. 158 A. 117

und Kunstmythol. II 554 A. 10. Welcker Gr. Gbtterl. I 221 vermuthete, die

Zeuspyramide bedeute, dass das AU dreiseitig in ihm ais in seine Spitze

zusammenlaufe; doch s. hiergegen Overbeck B S G W a. a. 0. Ueber

Zeus |XciXiyio; Vgl. ZU I 37,4; iiber Artemis xaxpcpa, die nur hier bezeugt ist

(eine Artemis Uaxpidjxi; in Pleiai, CIG 1444), vgl. Odelberg 50. Kultus

und Kultusobjekte riihrten jedenfalls noch von der alten Akropolis vor

Demetrios her.

ebd. TcsTcoiYj^iiva, das Neutrum wohl, weil a\6X^axa vorschwebt, wie

VIII 9,1.

S. 405,13. KXsiaB^evr^g — xov xpo; Ktppav ludXsp.ov ay[i.7uol.£^y]aa(;, Vgl. zu X 37,6.

S. 405,14. iv xip uxatilpw, mit und ohne Artikel, s. II 10,6. 11,4. 24,3.

III 26,1. 3; VI 24,3. 6. 1X5,14. X 8,8.

S. 405,15. Auf sikyonischen Miinzen kommt ein stehender Zeus mit

Scepter und Donnerkeil vor, der seinem Typus nach (vgl. Overbeck Kunst-

myth. II 151) der lysippischen Schule angehbren konnte, s. Imhoof-Gardner

pl. H 10.
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S. 405,16. Ueber den Apollon Lykios vgl. oben zu S. 41,2; dazu

Wernicke bei Pauly- Wissowa II 58 f. Odelberg 41, und die energische

Bekampfung Useners darch Maass Dtsch. Litter. Zeit. 1896, 330 f.

S. 405,17. cpoitojvtojv (dp xwv hjxojv xxK., in dieser Legende erscheint also

Apollon ais Wolfstodter, vgl. Soph. EI. 6 Xi>xoxxovo; Iho;. Serv. Aen. IV 377.

Apollinem Lycium appellari dicunt — de Lyco quem vicit — sive quod

pastoralis deus lupos interemerit.

8. 405,20. IxsiTo — — oyvisoav, die Imperfecta sind auf die Zeit zu

beziehen, wo Paus. in Sikyon weilte; so schou Siebelis; mit Recht zahlt

auch Heberdey diese Stellen zu denen, welche Autopsie bezeugen, wahrend

Kalkmann S. 46 meint: dass jene (die Exegeten) so oft nicht wissen,

charakterisirt hinreichend die Schwindelrnanier. — Holz von merkwiirdigen

liSumen wird in Tempeln aufbewahrt, vgl. IX 19,7.

8. 406,2. Auch uber diesen Herakles des Lysipp vveiss man nichts

Naheres. Herakles auf Miinze von Sikyon Imhoof-Gardner pl. H 11.

8. 406,3. Ueber Hermes agoraios vgl. oben S. 198 zu I 15,1.

Gap. X.

Die Paidize mit dem Heiligthum des Herakles. Art der Ver-

ehrung desselben. Doppeltempel des Hypnos und des Apollon

Karneios irn Peribolos des Asklepieion. Bildsaulen im Tempel
des Asklepios. Peribolos der Aphrodite mit Bildsaulen. Tempel

der Aphrodite. Priesterinnen und Opfer. Die Pflanze Paideros.

Heiligthum der pheraiischen Artemis. Gymnasion des Kleinias.

S. 4(H),5. xij; dfopa; oy jiaxpdv, immer negativ, H 21,5. 8. 31,5.

lli 12,5. 13,8.

ebd. Curtius 494 nimmt an, dass das Gymnasion unweit des Marktes

lag und dass zu seiner Umgebung vielleicht das neben dem Theater gelegene

Stadion gehbrte. „Demnach wiirde es den nordwestlichen Theil des Stadt-

gebiets eingenommen und sich bis ac die Schlucht des Helisson erstreckt

hab«‘n, an deren Rande die Stadtmauern zu erkennen sind.“ Bursian 29

vermuthet aus der Benennung llaioiCrj, dass dies Gymnasion hauptsachlich fiir

die Uebungen der Knaben bestimmt gewesen sei^ vgl. auch Odelberg

p. 160 A. 3.

ebd. Der Herakles des Skopas wird von Urlichs Skopas 42 in die

Zeit vor 01. 98,4 (385) gesetzt; Graf R. M. IV 189 (zustiramend v. Sybel,

Ztschr. f. bild. Kunst N. F. II 253) hat die Hypothese aufgestellt, dass der

oben erwahnte Herakles der MUnze diesen Herakles des Skopas darstelle,

und ferner, dass ein Typus des jugendlichen Herakles, den Wolters A. Jb.

155 Taf. 5,2 (zustimmend FurtwSngler bei Roscher 12166) dem Praxiteles

zugewiesen hatte, eine Nachbildung dieser sikyonischen Statue sei. Zwar

weist Overbeck II 26 darauf hin, dass die Haltung des Kopfes nicht mit

dem Miinztypus iibereinstimmt; hingegen stimmt Collignon II 240 zu, ebcnso
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Reinach in der Gaz. des beaux arts f. 1890, III 338 f. Furtwangler
Meisterw. 521 A. 1, mit der Erweiterung, dass eine Pariser Statue (bei

Graf a. a. 0. 193 abgebildet) auf diese Statue des Skopas zuriickgehe; vgl.

ebd. 649. Ueber den Kultus des Herakles speciell in seiner Bedeutung fiir

die Gymnasien vgl. Odelberg 160.

S. 406,6. Tov jjisv iravxa ivxauHa TUsptPoXov naioiC>]v Cvo]iaZooovj, ZU diesem

Peribolos gehort auch das eben erwahnte Gymnasion, und man hat also nicht

mit Siebelis, Schubart u. A. ivxau9-a bloss auf hsptoB-i zu beziehen, sodass

die Paidize an einem beliebigen andern Punkte der Stadt zu suchen ware, vgl.

Curtius und Bu rsian a. a. 0. Dass das ^upaaiov in den hier erwahnten Peri-

bolos einzubeziehen ist, lasst sich schliessen aus der Beifiigung von xavxa, welches

wohl weggeblieben ware, wenn es sich nur um den mit hepootli bezeichneten

Ort handelte, ferner aus dem Umstand, dass das Gymnasion wie der Peribolos

dem Herakles geweiht war, wie die Statue des Skopas annehmen lasst, endlich

aus der Erwahnung der Paidize unmittelbar nach dem Gymnasion. ixspojbt

heisst nicht ganz allgemein „an einem andern Orte“ (Schubart), sondern

an einer andern Stelle innerhalb der Gegend, mit der es Pausanias jetzt eben

zu thun hat; vgl. Gurlitt 72. Diese Gegend wird mit § 2 verlassen.

S. 406,8. Der Bildhauer Laphaes aus Phlius, ausser hier noch

Vlt 26,3 ais Yerfertiger einer Apollonstatue genannt (vgl. hierzu Kalk-
mann 195 und gegen diesen Gurlitt 80 A. 35), ist sonst unbekannt.

Brunn I 114 weist ihn, weil beide Male das Alter der Bildwerke betont

wird, der Periode der friiharchaischen Kunst zu.

S. 406,10. T^'p(oi ivaYtCovxct;
,

Vgl. zu I 4,4.

ebd. 0 4)c(T3Xo;, X(Lv "Hpo/Xsou; Xe^djiEvo; Tcatocov oyxo; elvcti, S. Gap. 6,6. 7.

ebd. cu; &cip Husiv, vgl. Herod. 1144; doyiouai os jioi ouxoi dp&dxaxa 'EXXyjvojv

Tcoissiv dt 'HpdxXsia idpuadp.svoi sxry-vxai xai xtp jjlsv tu;; dB-avdxpj ’0Xup.T:ttp ds

sTCojvujJuVp^ b^uouai, xip d’ sxsptp oj;; rjptui ivop'Couotv. Nach Diod. IV 39 richtete

Menoitios dem Herakles ais einem Heros ein jahrlich wiederkehrendes Opfer

in Opus ein und thaten dasselbe die Thebaner; die Athener aber verehrten ihn

ais Gott, und ihrem Beispiel folgten zunachst die iibrigen Hellenen, sodann

alie Menschen. — 0. Mulier Dor. I 456 A. 1 nimmt wegen der Yerbindung

mit Phaistos an, dass der gbttliche Dienst des Herakles in Sikyon dem Idaios

Daktylos geite; vgl. Curtius 1 585 A. 62. — Von den Thessaliern erzahlt

Philostratos Her. 19,14 p. 325 K., dass sie dem Achilleus rjpm und w; {Isoi

opferten.

S. 406,11. xou; p.yjpou<; — xadaavxsQ, Vgl. ZU I 24,2; xd ds — svap'Couai,

d. h. es wird keine Opfermahlzeit gehalten, sondern das Fleisch wird vollig

verbrannt, vgl. Rohde Psyche 139.

S. 406,14. ‘^HpdxXsic/. ds xaXouai fiir xczXouvxs;, Vgl. ZU I 9,1.

s. 406,15. Curtius a. a. 0. sucht diesen Tempelbezirk, sowie den

der Aphrodite (S. 407,10) weiter nach der Seeseite zu.

ebd. Curtius A. Z. XXXIII 54 erklart hier, Paus. bezeichne 1) den

Weg, der zum Thore des Peribolos des Asklepios fiihrte; 2) mit xapsX^ouaiv

eiQ xdv xspipoXov das Innere des Tempelhofs; 3) mit stc; xd AaxX-^iastov saiou3t die

Vorhalle des Heiligthumes, und 4) mit sasXflodai das Innere desselben; es
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bedeute also s3'.ou3i hier dasselbe, wie I 26,5 tf^; iooooy. Indessen scheint

die Meinung von Wachsmuth Jb. f. Ph. CXIX 22 richtiger, dass bioOo'

bedeute „gleich beirn Kingang“ (in dem Pronaos), hingegen iosKDouai „drinnen

im lnnern“.

8. 406,17. xott' 01 — — Xsncsxai, ein Hauptsatz mit x«t beigeordnet statt

eines Relativsatzes, s. zu l 20,2.

ebd. Zu dem Kopfe des Hypnos bemerkt Furtwangler Meisterw.

649: „Vermuthlich war die Statue geraubt und auch der vorhandene Kopf

nur eine Kopie; denn ein Kunstrauber liess natiirlich nicht den Kopf zuriick;

wohl aber wiire es verstandlich, wenn die Tempelverwaltung in der Zeit der

Yerarmung nur den Kopf hatte durch eine Kopie ersetzen lassen“. Das ist

gegenuber dem Wortlaut xa»' ot xscp^Xf^; a/Yo ouosv ixi Xstxexca, und auch

an sich sehr unwahrscheinlich. Ueber die Darstellungen des Hypnos in der

Kunst ist zu vgl. G. Kriiger Jb. f. Ph. LXXXVII 289. Winnefeld,
Hypnos, Stuttgart 1886. Bazin, Gaz. archeol. XIII 25. Sauer bei

Roscher l 2848.

ebd. Der Dienst des A pol Ion Karneios ist in Sikyon besonders zu

Haiise, vgl. auch Gap. 11,2 und III 13,5, wonach die Dichterin Praxilla den

Karneios ais Sohn der Europa, ais Zbgling Apollons und Letos, besungen

hatte, vgl. auch Schol. Theocr. 5,83. Hesych. v. Kctpvsio;. Anderes bei

Preller- Robert 250 A. 3. Wide Lakon. Kulte 73 ff. H 6 fer bei Roscher

II 951. Wernicke bei Preller-Wissowa II 54. Odelberg 41 f.; ferner vgl.

zu III 13,4.

ebd. Wir haben hier einen der nicht eben zahlreichen Falle, wo

Kultus des Asklepios mit dem des Apollon verbunden erscheint, vgl. IV 31,10.

VII 2(),7. VIII 9,1. 23,5. Cic. in Verr. IV 43,93, s. ferner Thr^mer bei

Roscher I 624. Odelberg 42 u. 96 f.

S. 406,19. Ueber den Brauch der Alten, naturhistorische Seltenheiten

in Tempeln aufzubevvahren, vgl. Friedliinder Sittengesch. II 156, der (ebd.

157 A. 2) die hier vorliegende ais \Valfischrippe erklart.

8. 406,20. Die Anwesenheit von Schlaf und Traum im Heiligthum

des Asklepios erklSrt sich durch die Bedeutung, die im Dienste des

Asklepios und in der Therapie der damit verbundenen Heilanstalten der

Tempelschlaf (Incubation) und die Trdume spielten, vgl. Preller-Robert

524 und 846. Thriimer bei Pauly- Wissowa II 1665. Man wird also

auch fiir das Asklepieion in Sikyon den Brauch der Incubation annehmen

diirfen. Der Beiname 'Exi^tuxr,; (vgl. Odelberg 165 f.) kommt auch bei

anderen Gdttern vor, besonders bei Zeus, Preller-Robert 152 A. 2; vgl. auch

III 17,9. Die Gruppe des Hypnos, der den Lowen einschlKfert, ist wohl

allegorisch zu deuten ais beziiglich auf die allbezwingende Macht des Schlafes,

wie ja auch Eros oft ais Lbwenbandiger erscheint. FurtwSngler 649 A. 2

meint, Paus. Ausdruck sei nicht ganz genau und wohl der aus spSterer Zeit

bekannte Typus des iiber einem Lowen schlafenden Hypnos gemeint (vgl.

B. d. I. 1877, p. 123 f.).

S. 407,1. Zu Ilavo; a7«X|jLct vgl. die Bemerkung liber IIov AuxTjpio; zu
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Cap. 32,6 und liber die sehr seltene Verbindung von Artemis und Pan Odel-

berg 51.

S. 407,2. Ueber Darstellungen des jugendlichen Asklepios (so hatte

ihn auch Skopas gebildet in einer Statue in Gortys in Arkadien, VIII 28,1)

vgl. Wieseler G. g. N. 1888, 134 ff. Die Mtinzen geben iiber die Figur

des Kalamis keinen Aufschluss, vgl. Imhoot-Gardner 30 u. 158. Vgl.

auch Loewe, de Aesculapi figura (Strassb. 1887) p. 8.

S. 407,4. Die Ueberlieferung, dass der Asklepioskult von Sikyon aus

Epidauros gekoramen sei, wird von Odelberg96f. in Zweifel gezogen, vor-

nehmlich deshalb, weil Apollon im epidaurischen Kult eine andere Rolle spiele,

ais im sikyonischen.

S. 407,5. Die Sage, dass Asklepios in Gestalt einer Schlange der

Aristodama beigewohnt und mit ihr den Aratos gezeugt habe, wird auch

IV 14,8 erwahnt. Wenn Thriimer bei Pauly- Wissowa II 920 die hier

erwahnte Figur der Aristodama ais eines der von der Decke des Asklepieions

herabhangenden Bilder betrachtet, so ist das aus dem Wortlaut des Textes

keineswegs zu entnehmen,

S. 407,6. Nikagora, Agesikles und Echetimos sonst unbekannt.

S. 407,10. Odelberg p. 67 nimmt die Konjektur von Schubart:

TtXrjatov xotj irspi.pdXou xou ’AaxXy]Taou aXko<; iaxl , ’Acppooi'xYj<; t£pd<;,

auf und nimmt darnach Beziehung zwischen Asklepios und Aphrodite an,

die selbst bei Annahme jener sehr ktihnen Hypothese durch das nahe Bei-

einanderliegen der Tempelbezirke noch keineswegs gerechtfertigt ware.

S. 407,11. a‘](/X)xd iaxiv AvxioTcy]?, es liegt nahe zu vermuthen, dass

Antiope in Sikyon einen Kultus gehabt habe. Ueber ihre urspriingliche Be-

deutung, die des zur Nachtzeit aufgehenden Mondes, vgl. Schirmer bei

Boscher 1 382.

S. 407,14. Tzap dfvdpa cpoix-^aai, SO wieder in sexuellem Sinn Cap. 34,12.

Tcapa Yuvatxcz IV 20,6; vgl. Herod. II 111. III 119, doch auch bei anderen.

S. 407,15. Xowzpofopov xyjv Trap&svov dvojjiaCouai, statt eines Relativsatzes,

vgl. 142,3. 43,2. II 17*2. III 22,9. Storch Synt. 20 f. Vgl. die Inschrift

Bull. de corr. hell. XIII 38.

S. 407,16. d-(ryly.a — (oipoooa, die Konstruktion nach dem Sinn ist hier

wegen der weiten Trennung der beiden Worte kaum auffallend, s. dagegen

IV 31,9 xal Aioaxoupojv «YaXjJLaxa cpepovxsg xac, Asuxittitou. 34,6. V 26,6. VI 19,12.

VII 22,2. 23,9. 26,8. 27,1. IX 16,2. X 32,5.

ebd. Sitzbild der Aphrodite, von Kanachos, in streng alterthiim*

lichem Stil, wie auch die Attribute zeigen, die bei der Aphrodite spater

grbsstentheils verschwinden (der Mohn ais Symbol der Fruchtbarkeit, der

Apfel ais das der Liebe), vgl. Botticher, Baumkultus der Hellenen 461.

Preller-Robert 357 u. 380). Vgl. Overbeck I 143 f.

S. 407,17. Der eherne Apollon von Kanachos im Branchidenheilig-

thum in Milet, mit dem Beinamen Philesios, auch I 16,3 und VIII 46,3 er-

wahnt; ferner Plin. XXXIV, 75; der Typus ist uns aus Miinzen und andern

Nachbildungen bekannt, vgl. Overbeck I 144.

S. 407,18. Ueber den ismenischen Apollon des Kanachos s. zu IX 10,2.
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S. 407,19. Aus den Attributen der Aphrodite (Polos, Mohn und

Apfel) will Odelberg 68 schliessen, dass die sikyonische Aphrodite mit der

Demeter verwandt gewesen sei, also Fruchtbarkeit bedeutet habe. Hingegen

betrachtet Preller-Robert 357 sie ais Aphrodite Urania, Roscher I 399

ais Olympia. Zur Bedeutung des Polos vgl. Maass Aratea 124 ff.

S. 408,1. -cou; jj.yjpou<; &uouai %k'qv ucov, Vgl. Ar. Ach. 793 mit Schol.;

die Sitte war nicht allgemein, anderswo wurden der Aphrodite auch Schweine

geopfert, s. Preller-Robert 381 A. 2. Tiimpel bei Pauly-Wissowa I 2767.

Frazer zu unserer Stelle.

S. 408,3. Plin. XXII 76 bezeichnet die Pflanze paederos ais eine

Art Akanthus. Nach Ath. XII 542 D und XIII 568 C diente der Saft der

Blatter ais Schminke; auch nahmen die sikyonischen Phallophoren die Blatter

anstatt der Masken vor das Gesicht, Ath. XIV 622 C. Curtius 495 halt

den Paideros fiir eine Eichenart; genauer passt die Beschreibung nach Mit-

theilung von Heldreich in Athen auf eine breitblattrige strauchartige Form

von quercus ilex, wie sie hin und wieder in Griechenland vorkommt, z. B.

auf dem Parnes und auf Amorgos. — Botanische Ausfiihrungen, wie sie der

folgende § bietet, finden sich noch V 5,2. 14,3. VIII 12,1. IX 41,7.

S. 408,6. uxoiicXatvsi, das Activum in intransitivem Sinn, wahrend

IV 35,10 p-sXatvsxai steht; die Verba auf «[vw, die von Adjectiven gebildet

sind, welche eine Farbe bedeuten, haben meist transitive Bedeutung, so Xeu/ot^vo),

yXo)patv(o, ipu&patvo), doch steht or/patvoD intransitiv gebraucht bei Xic. Ther. 254

und Alex. 438; vgl. yaXsTcaivto, Buayspczivuj.

S. 408,8. Dies Gymnasion halten Curtius 495. Bursian 30 fiir

ein zweites, von dem oben erwahnten zu unterscheidendes, was Kalk-

mann 68 bestreitet, jedoch wohl mit Unrecht, da die ausdriickliche Bei-

fiigung des xouxo dafiir zu sprechen scheint, dass hier ein anderes Gymnasion

gemeint ist; auch kann «viouaiv keine Riickkehr zu einem friiheren Punkte

bedeuten.

ebd. Die Artemis Pheraia, meist mit Artemis Hekate identificiert

(Preller-Robert 327. Milchhofer Kart. v. Attika 127), erscheint auf

den Mlinzen von Pherai in der Regel zu Pferde mit zwei Fackeln in den

Handen: es ist daher wahrscheinlich, dass der auf sikyonischen Mtinzen sich

findende Typus der Artemis im langen Chiton und Mantel, mit Fackeln in

den erhobenen Handen, bei Imhoof-Gardner 30 f. pl. H 17—18 (unsere

Miinzt. II 17) auf das hier erwahnte Tempelbild zuriickgeht; vgl. librigens

II 23,5 und Odelberg 51 f.

S. 408,11. Hermen der Artemis haben sich nicht erhalten, wohl aber

solche des Herakles, z. B. in Sparta, Roscher I 2170; in Rom im Museo

Buoncompagni, M. d. I. X 56,1.
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Gap. XI.

Athenatempel in der Nahe des heiligen Thores. Grrabmal des

Epopeus. Die Apotropaioi genannten Gotter. Andere Tempel.

Dem eterheiligthum links vom geraden Weg nach Phlius. Tempel
der Eumeniden links vom Weg nach Titane. Jahrliches Fest der-

selben. Das Asklepieion in Titane mit seinen Bildsaulen.

Athenatempel in Titane.

S. 408,13. Leake III 372 und Curtius 498 nehmen an, dass das

„heilige Thor“ zugleich das Seethor war; hingegen verlegt Clark 343 es

auf die Landseite und nimmt an, es habe nach dem Heiligthum von Titane

gefiihrt.

S. 408,14. Es muss auffallen, dass Pausanias das Praesens lazw ge-

braucht, wahrend er doch sogleich erklart, dass der Tempel nicht nur ver-

schwunden war, sondern dass auch sein Andenken verloren gegangen sei.

ebd. Nach Curtius a. a. 0. lag dies Heiligthum der Athene nebst

den anderen hier genannten auf dem Pand der Hochflache, „wahrscheinlich

auf dem gegen die See vorspringenden Rticken, der unmittelbar die Ebene

tiberragt“. Unter den Bildsaulen, die Dipoinos und Skyllis nach Plin. XXXYI 10

fiir die Sikyonier fertigten, war auch eine der Athene, die spater vom Blitz

getroffen wurde; Urlichs Skopas 72 A. 1 vermuthet, dass diese das Haupt-

bild des hier erwahnten alten Tempels gewesen sei, da dieser durch einen

Blitz zerstort wurde. Ebenso v. Rohden A. Z. XXXIV 122, unter Hinweis

auf Cap. 12,1, wo Paus. mit xal xouxo auf das blitzgetroftene Athenebild in

Sikyon zuriickweist. Dass die hier verehrte Athene den Beinamen HoXia<;

oder noXiou^oQ gefiihrt habe, ist eine unzureichend begriindete Vermuthung

Odelbergs p. 31.

S. 408,15. lUi Bs dpa, damit wird die Schicksalsnothwendigkeit be-

zeichnet, vgl. IX 12,2. 37,1 und £|jlsXXs os dpa oben Cap. 9,5.

ebd. xpovcj), in diesem Sinn ist dvd ypdvov weit tiblicher, doch findet sich

der Dativ auch III 19,13. IV 6,2. 20,4 VIII 3,2.

S. 408,16. ou Y«p xt S(; ocuxov xaxsaxyjcj^s, „ad xi subauditur ix xou oupavou

i. e. xspauvd(;“ Siebelisj vgl. V 11,9. 14,7. X 23,2. jtyjvijxa xaxaaxyjicxsi i(;

III 12,7.

S. 409,1. Die d%oxp6%aioi fisot (in der Begel keine olympischen, sondern

geringere chthonische Gottheiten, Heroen, Damonen u. dgl.) wurden bei

Krankheiten, Krieg, Unheil verkiindenden Vorzeichen, bbsen Traumen etc.

zur Abwehr angerufen, vgl. Deneken bei Boscher I 2479. Jessen bei

Pauly-Wissowa II 190. Rohde Psyche 249 A. 1. Usener Gdtternamen

313. Odelberg 168. Die Gebrauche, mit denen man sie zu versbhnen

und Abwehr des Bdsen suchte, sind sehr mannichfaltig; meist sind es

Siihnopfer oder Reinigungsopfer, mit denen ein Schuldbefleckter gereinigt

wurde, verbunden mit Waschungen, Reinigungen u. dgl., vgl. Hermann,
gottesdienstl. Alterth. 124 ff. St en gei, griech. Sacralalterth. 87 ff.

S, 409,3. xo Bs jxsx’ auxo "Hpat; ’'ABpaaxo;, vgl. hierzu die Notiz des
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Menaichrnos von Sikyon Schol. Piad. N. 9,80: xf^; zaXoy-

jiivTj; Jspov x«{>’ d'/]T£p ipxsi xoxov tSpooaxo (sc. ''Aopaaxo;).

S. 409,4. oxsXsixsxo, Pausanias spricht nach Autopsie.

S. 409,5. xov Ilavl tjjxood}ir,3cv, 'IlXitj) 0 = xxX., fiir das erwartete xov oi

die Inconcinnitat ist veranlasst durch den mit Nachdruck auftretenden

Zusatz Xt'»ou XsuxoD, dem ira ersten Gliede nichts entspricht. Aus welchem

Material der Altar des Pan gebaut war, konnte der Besucher selbst sehen:

fiir blosse Leser hat Pausanias nicht geschrieben, sondern fiir Leute, die sich

an Ort und Stelle begaben. — Die Nebeneinanderstellung der beiden Altare

weist auf das Vorhandensein einer niiheren Beziebuiig zwischen den beiden

Gbttern hin; Pan ist ja bekanntlich auch ein Gott des Lichtes.

8. 409,0. tu; ki xo x£oeov, Verbindung von w; mit einer Prtlposition

der Richtung, namentlich kt (vgl. z. B. II 7,3. 25,9. 34,8. 9. III 16,4. 18,2.

20,2. 3. 21,2 u. s. w.), selten i;, vgl. III 26,11.

ebd. Dies Heiligthum der De me ter ist vielleiclit identisch mit dem

bei Hesych. v. ’Extuxi; erwUhnten der Demeter Epopis. Dies nehrnen denn auch

Curtius 496 u. 585, Bursian 30, Bloch bei Roscher II 1294 an, wahrend

Odelberg 88 es ablehnt. Derneterbilder auf sikyonischen Miinzen, auf dem

Throne sitzend, mit Polos auf dem Haupt, mit Aehren und Fiillhorn in den

Hiinden, s. I mh oof-G ard ner 31 mit pl. H 20.

8. 409,7. I IXr,|ivatov, cko^iodvxa /dptv x:^ Usto xoO xa».oo; x>)v xpo'^y)v, vgl.

Cap. 5,8.

8. 409,12. Mit 5^ 2 geht die 8tadtperiegese 8ikyons zu Ende. § 3

nennt den geraden Weg von Sikyon nach Phlius bis Pyraia, von § 4 an folgt die

Beschreibung des Weges nach Phlius iiber Titane; dem Asklepieion daselbst

sind gewidmet ^ 6— 12,1. Dass Paus. unter den verschiedenen, von Sikyon

nach Phlius flihrenden Strassen die iiber Titane eingeschlagen hat, geht daraus

hervor, dass seine Bemerkung iiber das Bild der Hygieia (S. 410,14) Autopsie

verriith; vgl. Heberdey 41, der die Wahl dieses Weges mit Recbt darauf

zurilckfiihrt, dass Paus. das Heiligthum des Asklepios, fiir dessen Kult er

besonderes Interesse hatte (Kriiger Theolog. Paus. 43. Gurlitt 131 u.

172 A. 6), in Titane besuchen wollte.

8. 409,13. Der Name ll-jpata hllngt wohl mit dem von Demeter ge-

spendeten Weizen zusammen, s. Preller-Robert 7<i5; Odelberg 88 f. bringt

ihn mit xyp zusammen und will darin die Andeutung erkennen, dass der Ort

seit alter Zeit zu Opfern gedient habe. Die Lage des Haines ist unbekannt

(vgl. Curtius 503), da Paus. nur die Entferniing von dem von Sikyon nach

Phlius auf dem rechten Ufer des Asopos fiihrenden Hauptwege angiebt;

immerhin vvird raan annehraen raiissen, dass er nUher an Sikyon lag, ais der

nachher erwahnte, etwa 20 Stadien von Sikyon erwShnte Hain der Eumeniden,

den Paus. vom Wege nach Titane aus besucht. Oflfenbar hat Paus. den

direkten Weg nach Phlius nicht weiter verfolgt; ob er bis zum Hain Pyraia

kam, ist ungewiss, Heberdey 41 scheint anzunehmen, dass es nicht der

Eall war.

S. 409,14. Mit Ar,ji>^xr,p Ilpo3-cf3ta vergleicht Odelberg 89 mit Recht

\\xoXX(»>v lIf>o3T«xrjpio; (Ilpo3xaxr,; S. Preller- Robert 276 A. 1), dem in Athen
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vor der Volksversammlung geopfert wurde; Prostasia wurde demnach die

Gdttin genannt, weil sie sich der menschlichen Dinge, hier wohl insbesondere

der Fruchtbarkeit der Frauen, annahm. Mit dem Feste, das in der Pyraia

gefeiert wurde, vgl. den ganz ahnlichen Brauch im Mysaion unweit Pellene

VII 27,9 fg.

S. 409,16. d(dXjjLO!xa Aiovuaou xal Ai^p-yjxpo*; xat Kojsyj^, die Verbindung der

eleusinischen Gottheiten mit Dionysos findet sich auch anderswo ais hier und

in Attika (s. Wide A. M. XIX 279), so im Platanenhain am Pontinos II 37,1

und im thelpusischen Gebiete VIII 25,3. Die Statuen waren vermuthlich uber

und liber mit Gewandern, Binden u. dgl. bedeckt, sodass nur die Kdpfe frei

blieben, vgl. unten § 6.
''

S. 409,17. Der Saumpfad von Sikyon nach Titane, den Paus. gegangen

ist, ist anschaulich beschrieben bei Curtius 499 fg., vgl. dessen Karte Taf. 14.

S. 409,20. ’A8^r|Vatoi iEspdc — ovojj-dCouai, Vgl. I 28,6 ]
diesen wurden

in Athen geopfert tepd xdrava xal '(dXct iv d'Yp3i xspa|i.£ioic;, Vgl. Schol. Aeschin.

geg. Timarch. 188.

ebd. Unter dem Namen der Eumeniden wurden die Erinyen auch

in Argos, in Arkadien und Achaia verehrt, s. Preller-Robert 837.

S. 410,3. der Aorist von fjxoj findet sich bei Pausanias nur hier

und ist iiberhaupt nicht gebrauchlich, doch wird er auch gelesen, wie das

Lexikon von H. Stephanus angiebt, bei Galen vol. X, p. 205. Homil. Clem.

12,3, p. 708 und in einigen andern, weniger sichern Beispielen.

S. 410,4. Das alte Titane lag wahrscheinlich bei dem heutigen

Dorf Voivonda auf einem flachen, im Westen von hoheren G-ipfeln iiberragten

Hugelriicken oberhalb des linken Ufers des Asopos, Bursian 31; uber

die dort vorhandenen Reste hellenischer Bauten vgl. Ross 50 fg.

Curtius 501.

S. 410,5. xdQ topcz; — xat otcoxs, das erste Object ein Substantivum,

das zweite in Form eines Nebensatzes, so I 3,4. 41,3. II 16,1. 26,3 u. a. a. 0.,

s. zu I 6,4.

S. 410,7. Alexanor, wie Sphyros Cap. 23,4, Polemokrates Gap. 38,6,

Gorgasos und Nikomachos IV 30,3, Sohn des Machaon genannt, ist wie seine

Briider nicht eine Abstraction oder Hypostase des Asklepios, sondern ein

alter einheimischer Heilgott, der durch den von Thessalien aus sich ver-

breitenden Asklepiosdienst in die untergeordnete Stellung gerieth, welche

durch das behauptete Verwandtschaftsverhaltniss angedeutet wird. Zwar ist

nicht direct iiberliefert, dass er auch Krankheiten heilte (Rohde Psyche 174

A. 1), doch spricht dafiir der Xame („Mannwehr“ Wilamowitz Isyllos 55,

„der den Mannern helfende, Abwehr bringende“ Usener Gbtternamen 170)

und deutlicher eben seine Verwandtschaft; wie gross freilich die Aehnlichkeit

zwischen ihm und Asklepios war, die seine Angleichung und Unterordnung

ermbglichte, wissen wir nicht. S. zu S. 411,1.

S. 410,8. Das Asklepieion von Titane wird in der Regel ais eine

Heilanstalt aufgefasst, vgl. Curtius 502, wogegen Thramer bei Roscher

I 2776 darin nur einen Kultort erkennen will, mit Riicksicht auf das uber

die Hygieia Cesagte (S. 410,14); und so hat auch die Ansicht, dass Titane
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Heilstatte ^ewesen sei, Bekker bewogen, Z. 9 nicht otxka'., sondern txsxai

zu schreiben (da^egea Curtius 58^) A. io). AUein die Lesart oiVivxi steht

der Ueberlieferung oixcTxai naher ais 'r/ixw., und diese Thatsache muss, so

gering ihr Gewicht bei dem Zustand der Handschriften an sich auch

sein inag, hier doch, wie uns seheint, ais ausschlaggebeud gelten, da

gegen ohizai — SO wenig wie gegen txhcti — otwas zwingendes einzuwenden

ist, vgl. X 32,12 ivxo; jiiv 0/) xoO rspi^oXou xoT; xs rxkcti; /ot oaoi xoO Ihou ooOXoi,

xouxoi; |i2v ivxctyba’ eio'. xctl ohrpu'. X 34,7. Otxkai sind auch verstanden unter

den (ifter ervviihnten ot (at) rspi xo Upov, s. z. B. II 17,1. 27,6. V 11,11.

VI II 37,0. — Der Asklepiosdienst von Titane geht jedenfalls wegen seiner

eigenthiimlichen Formen in sehr hohes Alterthum zuriick; vgl. Tliramer

bei Bauly-Wissowa II 1647 u. l66o. Odelberg 98 f. Ein Apollon Teixav.o;

kommt insehriftlieh in einer Widmung vor, Bull. d. corr. hell. 111 (1879) 193,

gefunden bei der Kapelle des hl. Tryphon; doch bietet, wie Hauvette ebd.-

bemerkt, der Hiigel daselbst nicht Itauin genug fiir die anscheinend uinfang-

reiche Aniage. Hoss a. a. O. o2 suchte die Sttdle des Asklepiosheiligthums

weiter westlich
,

doch seheint auch dort der Raum nicht ausreichend.

Hauvette veriuuthet, dass auf dem Hiigel des hl. Tryphon das Gap. 12,1

erwJihnte Athenenheiligthurn gelegen habe.

S. 410,10. Ueber die Bil dsiiule des Asklepios vgl. Loewe a. a. 0. 7.

Die Sitte, die Bildsaulen mit GewUndern zu bekleiden, ist sehr ait, aber

auch in spiiteren Zeiten noch beibehalten worden, wie das Beispiel der Athene

Molias auf der Burg beweist, sowie die Inschriften, die die Tempelgarderoben

der Gbtterbilder aufzHhlen. Vgl. Hermann, gottesdienstl. Alterth. S. 94,10.

S. 410,13. yixiuv yi(j fj>. >.£*jxo; epeoii; xat tuaxiov i^n^s^Xr^xet'.
,

die beiden

Adjectiva werden wohl auch zu Iii'ix’.ov zu beziehen sein; so gehort VI 3,16

Ktjuova dvaxst|i£vov yaXxoyv xoi Tniob£ov — £3xiv tostv diis Adjectivum zu beiden

Nomina; VI 7,8 'K)Adv*xov xov 'AXxoivixou xat Hia'/xov ist Theantos ebenfalls

Sohn des Alkainetos, vgl. 111 18,13. V 11 1,6.

8. 410,14. ThrJimer bei Hoscher a. a. 0. betrachtet das Asklepieion

von Titane ais „erkennbar klteste Statte^* der Verehrung der Hygieia. (Er-

wiUint wird die Hygieia von Titane auch Vll 23,8.) Es .sei daher gewiss

kein Zufall, dass der JUteste und durch alie Zeiten beliebteste Hymnus auf

Hygieia gerade einern Sikyonier verdankt wird (l*oet. lyr. IIH 594 Bgk.).

Vgl. liber die Hygieia von Titane auch Wroth Journ. of hell. st. V, 85

und Odelberg 100.

ebd. xoxet xouxov, „eodem ferine habitu“ Ainasaeus und so die Ueber-

setzer, Gurlitt 87 dagegen will es local fassen und zwar mit Recht; bei

Pausanias heisst in gleicher Weise nur xaxet xayxd. vgl. z. B. I 13,9.

19,2. 5. 38,2. II 30,1. Ill 14,7 u. s. w.

8. 410,15. xojiai — x£t'povxoi xx^ bEtp, Vgl. die ausfiihrliche Zusammen-

stellung von Haarweihen im Bull. d. corr. hell. XII 48 flf.

ebd. Aus Babylon kamen kostbare Gewebe und Stickereien, besonders

auch Teppiche, vgl. Plin. VIll 196. Mart. VIII 28,17 u. s.

S. 410,16. Da iXd3x£3boi nach dem Sprachgebrauch des Paus., wie

nach dem allgemeinen (s. indessen Plut. Poplic. 21), mit dem Accusativ des
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Objects konstruirt wird, konnte w der Ueberlieferung niir ais Dativus instrum.

gefasst werden, wobei sich durchaus kein verniinftiger Sinu ergabe. Aber

auch wenn man o schreibt, bleiben die Worte immer noch schwer verstandlich.

Von Siebelis werden sie dahin erklart: die beiden verhvillten Gbtterbilder

seien so schwer zu unterscheiden gewesen, dass man angenommen habe, dass,

welchem auch immer Verehrurg dargebracht wurde, diese dem Bilde der

Hygieia gelte. Hingegen versteht Thraemer bei Boscher a. a. 0. die

Stelle so: „In der Hygieia von Titane wird nichts anderes verehrt, ais im

Asklepios von Titane, d. h. in diesem Heiligthum war Asklepios speciell der

Hort der Gesundheit, wahrend er an anderen Kurstatten ais Arzt und

Heiland wirkte“; und Odelberg p. 100 sagt: id dicere voluisse videtur

auctor noster, morem fuisse utrumque signum venerari et credidisse homines

se, utri sacrificarent, valetudini suae satis, quantum in sacrificiis et precibus res

verteretur, consuluisse. Nimmt man die Stelle VII 23,8 hinzu: zcd iv

SixucDviojv zo auxo « faXu-ci (namlich des Asklepios) Tpsiav x£ (hier ist wohl mit

Goldhagen und Gurlitt 87 A. 43 xcd 'AoyXr^mov einzuschiehen) ovopCsailca,

so ist der Gedanke der, dass von den beiden Bildern in Titane das

eine zwar die Hygieia allein, das andere aber Asklepios nebst Hygieia be-

deutete; mochte man also das eine oder das andere verehren (3 = oxoxspov,

vgl. I 5,3; II 35,7), so verehrte man doch auf alie Falle die Hygieia. Wie

aus der Stelle der Schluss zu ziehen sei, dass in Titane keine Heilstatte war,

ist nicht abzusehn.

S. 410,18. zo oj; jj-cxdi: 1^'Xiov ouvavxa ivap'Couaiv, es ist eine der Eigen-

thiimlichkeiten der Todtenopfer und der Opfer fiir die Unterirdischen, dass

sie zurNachtzeit oder gegen Abend dargebracht werden, vgl. Paus. Yllt 14,11

und s. z. B. Rohde Psyche^ I 149 A. 2. P. Stengel Hermes XVI 349.

S. 411,1. Der Damon Euamerion, den Paus. mit Telesphoros und

Akesis identificiert, bedeutet die guten, gesunden Tage nach den Wehtagen,

s. Wilamowitz Isyllos 55. Usener Gbtternamen 170. Er ist wohl, wie

Telesphoros, nur eine j ungere Hypostase des Asklepios selbst, wahrend

Alexanor (s. oben zu S. 410,7), der auch anderwarts noch verehrt

wurde (vgl. Schol. Ar. Plut. 701), in Anbetracht des alterthiimlichen

Charakters seines Kultus (vgl. auch unten Gap. 23,4) wohl sehr alten

Ursprungs ist und auf Unterweltsdienst zuriickgeht. Vgl. Preller-Robert

521 A. 4 und 527; Roscher 1230. Stoll bei Roscher 1 1392. Wilamo-
witz a. a. 0. Odelberg 101.

S. 411,2. nspjajr^vot, pergamenischer Kultus wieder citirt HI 26,10.

V 13,3. 8, vgl. II 26,9. VHI 42,7.

S. 411,3. Axsaiv, so heisst er CIA III 171 c xat a”Exioaup£ioi .. .

jisXicouaiv, ’'Ax£at.v xaXsovxsi; . . . ., K£xpoTLtoa[i os xXsojuai TsXsacpopov; Vgl.

AxoXXojv axiaioQ VI 24,6 und das Sprichwort Axsacac Idaazo Zenob. I 52, s.

Usener Gbtternamen 159 A. 30.

ebd. Ueber Koronis, die Mutter des Asklepios, vgl. Stoll bei

Roscher II 1387. Bbhlau, Bonner Studien 126 f. Odelberg 162. Ihre

Verehrung an dieser Stelle ist das einzige Beispiel fiir den Peloponnes,

da die epidaurische Koronis (vgl. Wilamowitz Isyllos 18 u. 60) nur „ein

Pausanias I.
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Schemen der Legende“ ist, wie Thramer bei Pauly - Wissowa I 1647

bemerkt. Vgl. auch Curtius ges. Abhandl. I 15.

S. 411,4. Drei Thiere verschiedener Art beim Opfer zu vereinigen

(die sog. Tpixrj; oder x^Azxoa, Schol. Ar. Plut. 820) ist bSufiger Brauch, vgl.

Hermann gottesdienstl. Alterth. 150 A^ 2. Stengel Jb. f. Ph. CXXXllI
329. Die Verbindung von Rind, Schaf und Schwein, wie hier, ist besonders

irn rornischen Kultus (Suovetaurilia) gewbhnlich; es war ein besonders grosses

und feierliches Opfer, wobei in der Regel mdnnliche Thiere geschlachtet wurden.

Vgl. auch Frazer lll 73.

S. 411,6. oxooct 02 To)v huo|i2va>v xaDapCouaiv /xX., soll lieissen: quaecunque

vero sunt in eorum numero, quae hic immolantur, ea igni consumunt (Siebelis,

vgl. Schubarts Uebersetzung); allein der Genitivus partitivus hat keine Be-

rechtigung, wenn dazu bxt ergSnzt werden soli. Vielmehr scheint erkliirt

werden zu miissen: was irniner sie von dem, was geopfert wird, irn Feuer

darbringen — und dabei geniigt es ihnen nicht bloss die Schenkel auszu-

schneiden — verbrennen sie auf der Erde. Die Parenthese verschuldet die

Anakoluthie ycqu/l oe, wenn oi nicht richtiger gestrichen wird.

ebd. Zu ixxijivciv xou; nr,f>oti; Vgl. 1 24,2 mit der Note 8. 264.

S. 41 1,8. T« 02 ev xot; ctsxoT;, 'II(iaxXf^; . . . sioiv, Accusativ der Beziehung,

wie V 10,6. 7.

ebd. Curtius 502 vermuthet, „dass hier die inneren Winkel des

(liebeldreiecks gemeint sind, aus denen sie [die Niken] dem Mittelpunkte,

den ein siegreicher llerakles einnahm, zuschwebend dargestellt waren. (Doch

vgl. ebd. 586 A. 65: „Ks konnten auch Ntxcti poybyxou3c<i sein, die nach dem

herkdmmlichen Typus wohl geeignet sind, den inneren Giebel winkel zu

fUllen“.) Die Wahl dieses Giebelschmucks an einem Asklepieion lUsst sich

kaum anders erkltlren, ais durch die Annahme, dass einst zu Ehren des

Gottes Kampfspiele gehalten wurden, deren Griindung auf Herakles zuriick-

gefiihrt wurde“. Doch nahm Welcker Alt. Denkm. 1 3 A. 2 an, dass

Paus. von den Akroterien des Tempels spreche, und derselben Ansicht ist

Hirschfeld G. g. A. 1885, 782, der nur einen Fehler in der Ueberlieferung

zu erkennen glaubt.

S. 411,9. Ueber die Verbindung der Gbttermutter mit der Aphrodite

s. Preller-Robert 652 A. 2. Odelberg 128.

S. 411,10. Gortyn auf Kreta hatte einen angesehenen Asklepiostempel;

doch konnte man, wie Preller-Robert 522 A. 3 bemerkt, beim Asklepios

I opxtivio; auch an das arkadische Gortys denken, wo auch ein Asklepiostempel

war, s. V 7,1 u. VIll 28,1 und vgl. ThrUmer a. a. 0. 1667 N. 75, was

fiir Paus. wohl nUher lag. Wilamowitz Isyllos 55 denkt an das thessalische

Gortys.

S. 411,11. zapu xoy; Spcrxovxa; ioiivm, Siebelis versteht praeterire

dracones, ebenso Curtius 502: „Den Eingang zum Tempel aber hiiteten

heilige Schlangen. an denen niemand vorbeizugehen wagte, ohne sie durch

Darreichung eines Speisopfers zu besknftigen“; gewbhnlich aber wird die

Stelle so verstanden, wie schon Amasaeus sie erklart hat: ad angues

quidem sacros, quominus accedant homines, terror obstat, cibum illis in
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primo aditu apponunt neque amplius quidquam eorum causa satagunt. Das

ist die richtige Auffassung, hat hier den Sinn von xpdc oder Ic,, vgl.

I 27,7. V 13,3 und damit Sixucovtav II 11,5. 14,2. VIII 5,5.

13,1. IX 25,9 u. s. w.

S. 411,12. ou/ix'. xoXuxpcz-qjLovouai, hier haben die Handschriften die Ne-

gation ausgelassen; es ist zu bemerken, dass zu den kleinen Wortern (Artikel,

(zv), die in der Ueberlieferung, sei es in allen, sei es in einzelnen Hand-

schriften hautig fehlen, gerade auch die Negation gehort, s. z. B. II 31,9.

III 9,11. 23,2. IV 5,4. 11,2. 13,4. 32,3. VI 25,2. VII 5,4. 10,12. 11,6.

VIII 24,8.

S. 411,13. Diesen Olympioniken Granianos pilegt man zu identihcieren

mit dem hei Jul. Afric. unter 01. 231 genannten Kpayaoc, hxmmoQ, was

Kalkmann 74 A. 6 ais zweifelhaft bezeichnet; fiir die Identificierung tritt

For ster, Sieger in den ol}unp. Spielen (Progr. von Zwickau 1892) H 19

No. 697 ein.

S. 411,15. ’Ev ok Ti-dvrj — iXsYsxo ziehen zum folgenden Capitel Bekker
u. Schubart, s. die Bemerkung zu I 9,6 (S. 17,11).

ebd. Dies Heiligthum lag hdchst wahrscheinlich auf dem etwas hdheren

dstlichsten Theile des Hiigels, an der Stelle, an der heut eine Kapelle des

heil. Tryphon steht, s. Ross Reis, im Pelop. 50 ff. Curtius a. a. 0.

Bursian 31.

S. 411,17. ym xoDxo ist nicht auf ^davov, sondern auf kp6v zu beziehen,

vgl. den Anfang des Capitels.

Gap. XII.

Altar der Winde und ihr Opfer. Tempel auf dem Weg von
Sikyon nach dem Meer und vom Hafen der Sikyonier zu dem der

Pelleneer. Die Fliisse Helisson und Sythas. Phliasia. Aras,
Erbauer von Arantia. Asopos. Araithyrea. Phlias.

S. 411,19. pojjio; iaxiv dvs|Aojv xxX., liber die den Winden dargebrachten

Opfer vgl. Stengel Herm. XVI 346 ff., der nachweist, dass bei diesen eine

Reihe von Gebrauchen, die bei den Opfern fiir die Unterirdischen und die

Todten iiblich waren, wiederkehrten. Nach Roscher Hermes ais Windgott

103 A. 401 opferte der Priester zur Nachtzeit, weil der Wind meist in der

Nacht ruht und erst mit Sonnenaufgang zu wehen beginnt. Mit opa ok xal

alXa ctTToppYjxa i; po&pou; xsaaotpa; ist angedeutet, dass der Priester das Blut der

geopferten Thiere in die Gruben goss; damit solite das Ungestiim der Winde
besanftigt werden, was bei Herod. II 119 tXcfaxsa&ai, beiVerg. Aen. III 115 (s.

S tenge 1 a. a. 0. S. 350) placare heisst. Die Zauberin Medeia erscheint hier ihrem

urspriinglichen Charakter entsprechend ais gute Fee, s. See liger bei Roscher

II 2484
;
vgl. mit diesen Beschworungsformeln der Medeia, was Paus. II 34,2

von den in Methana iiblichen Caerimonien, den Lips zu beschwdren, berichtet,

und die weiteren Angaben bei Preller-Robert I 474 A. 3. Bei Aeschyl.

35*
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Ag. 1418 bezeichnet Klytaimestra die Opferung der Iphi^eneia ais stcwoov

8f>Tflxt'cuy «yj^cfxwv. — Verehrung der Wiade bei Pausanias noch I 37,2.

IX 34,3. Vlll 36,6, vgl. IV 35,8, d. h. in Athen, Koroneia, Megalopolis,

Methone; dazu kommen nach Odelberg 108 A. 1 Delphi (Herod. VII 178.

Cl. Alex. Str. VI 3, p. 753 Potter), Kleonai (Sen. n. quaest. IV 6), der

Taygetos (Festus v. October equus p. 181 Mulier) und Thuidi; endlich

Korinth (Hesych. v. ’Avs|ioxoTxai).

S. 412,3. ix 01 Tixctvr;; I; lix-juiva «'pixoiuvo'.; xxX. ist nicht so zu ver-

stehen, ais habe Paus. den Weg nach Phlius nicht uber Titane hinaus fort-

gesetzt; er schiebt vielmehr die Erwahnung des Weges nach dem Meer nur

deshalb hier ein, weil er die Sikyonia absolvieren will, ehe er zur Phliasia

iibergeht, was mit § 3 geschieht; die Beschreibung der Phliasia geht bis

Gap. 14. Der alte zerfallene Tempel der Hera lag zwischen Sikyon und

dem Hafen westlich vom Wege, Curtius 497.

S. 412,5. Zu Proitos, Sohn des Abas, vgl. Gap. 16,2.

ebd. i; Tov Xixuujviuiv xaXoujjLsvov Xiu-iva. Diese Ausdrucksvveise ist ver-

schiedentlich (vgl. Gompf Sicyon, spec. 87. Bobrik Sicyon. 25) ais

geringschiitzig betrachtet worden; doch bezeichnet sie, wie Curtius a. a. O.

bemerkt, nur, dass das Wort Limen hier ais Eigenname gebraucht wurde. So

fasst es auch Bursian 30; vgl. Xen. Hell. VI 1 3,2 und Polyaen V 16,3, wo

er auch nur o Xmy;v tujv Xix-jojviojv heisst. Das kiinstlich ausgegrabene Ilafen-

becken ist heute vbllig versandet, Bursian a. a. O. Vischer 271.

S. 412,10. Wie gross die Distanz zwischen Sikyon und Phlius auf

dem direkten Wege sei, erfahren wir nicht, dagegen giebt Paus. Gap. 11,3

an, dass der Weg von Sikyon nach Titane 60 Stadien betrage, und hier fiigt

er nun noch die Angabe der Eutternung von Titane nach Phlius hinzu, weil

er eben iiber Titane nach Phlius gegangen ist. Dass er in dieser Stadt

gewesen, sagt er in § 5 — o s'^atv3To df^yatov sTvat jioi; dagegen fehlt die

Erwahnung irgend einer andern Strasse ais der von Titane herfuhrenden, so-

dass auch anzunehmen ist, er sei auf demselben Weg nach Sikyon zuriick-

gegangen, vgl. Heberdey 41 fg.

S. 412,12. xat dxi J13V 'Apxdoi (l)X'.a3io'. -poorjxoyatv oOoiv, Paus. macht diese

Bemerkung ohne Zweifel deshalb, weil unter den oidcpopa i; xou; <l))viaatou; stpr^ixiva

auch ein Xd(o; war, nach dem sie ursprunglich Arkader sein sollten (Siebelis).

ebd. xd i; xov ’Apxaotov xaxa7.0|0v, s. II. II 603— 14.

’

S. 412,14. w; 01 ApYsiot xc rpccj xxX., im folgenden Capitel wird aller-

dings die Dorisierung der Phliasier erwShnt, dagegen fehlt der hier versprochene

Nachweis, dass sie ursprunglich nicht Arkader, sondern Argeier gewesen seien.

S. 412,15. zpoidvxi 6u.ou x(j) Xd((p, ahnlich I 24,5 Ypd^cu -posXB^dvxo; i; xd

Houoxid {101 xou 7pct'iuj xou X070U {101 xaxsX&ovxo; e; xol>; Apystou;, IX 2,4.

III 2,5 {ivT^{irjv xal xtuvOc zoirjad{iy]9'a 6{iou xw Xofw {icxaPctvxi i; xoo; Eupuzwvxi^a; ;

ferner III 7,5 {liXXsi xal ao^; 6 Xd(o; {loi xpoa^asiv ::posX&dvxi i; xr;v Msaar^viav

auffpacp^v; andere Wendungen, mit denen auf SpSteres verwiesen wird, finden

sich I 33,1. 41,2. H 19,8. 1112,5.3,2.5,3.11,1. IV 6,5. 29,12. V 4,5.

15,4. 24,6. 25,1. 27,9 u. s. w.
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S. 412,17. Ueber das Zeitalter des Aras spricht Paus. Cap. 14,4.

Den Namen erklaren Curtius 475. 581 A. 52 und Bursian 33, mit

Beziehung auf die Verflechtuug des Heroenkultus seiner Kinder mit der

TsXaxyj der Demeter und auf die Griite des Ackerbodens, ais Ackermann (c?pooj),

wahrend Tiimpel bei Pauly-Wissowa I 379 in Aras denselben Stainm wie

in Ares sieht.

S. 412,18. Diese altere Stadt am Fusse des Arantinos „blieb wohl

noch spater ais Gauort bewohnt und daher kdnnen die Buinen hellenischer

Ansiedelung auf dem Riicken und an der Westseite des Polyphengo ais

Ueberreste von Arantia betrachtet werden“, Curtius 471. Dagegen hielt

Leake 339 diese Buinen fiir die von Phlius; doch lag dies auf dem Hugel,

der heut noch den Namen Trikaranon fiihrt.

S. 412,19. 00 TzoVo ixspou Xdcpou disaxy]xco(;, immerhin nach Strab, VIII 382

dreissig Stadien, vgl. Curtius a. a. 0.; nach ihm kann dieser Hiigel

nur das Trikaranon sein nbrdlich von Arantia, heute die Hbhe der Panagia

Rhachiotissa, gleich unterhalb der Vereinigung der beiden Hauptarme des

Asopos.

S. 412,21. 7] '(/] xcd 7] %6\ic, ’Apc(vxia ixXTj^yjaav, vgl. Steph. B. S. Apavxia,

z6h.c 'Q uaxspov OXiouc.

S. 412,22. IvTjXouorj^ sTv«'. Xspjjtsvo;, Ky]l.ooaa, wie Dindorf nach Xeno-

phon Hell. IV 7,7 hergestellt hat, KvjXojaaa nach der Schreibung bei Strabo

a. a. 0. ist der Name des heute Polyphengo genannten Gebirges, das

mit steilen und hbhlenreichen h^elswanden zum Asopos abfallt. „Mit

Beziehung darauf hiess das Gebirge bei den Alten Koilossa oder Kelossa

und die nach Argolis fiihrende Schlucht der Engpass von Kelossa“,

Curtius 468.

S. 412,23. i^sops xoD 7coxa|iou xd udcop, wie man sich dies zu denken hat,

ist unklar; Siebelis glaubt an III 1,1 erinnern zu diirfen, s. oben Cap. 5,3

(AauiTcou) xd uoojp sTcyjXu xat oux rp/ojpiov.

ebd. dvxiva, statt dv, mit Beziehung auf einen bestimmten Gegenstand,

vgl. VI 6,11.

S. 412,24. KsXsai eine Viertelstunde siidlich von Phlius, tisvxs ttou

axctdtoui; |iaXiaxa Cap. 14,1.

ebd. Zu AuaauXyjv dvdpa ’EX£uatvtov, urspriinglich AiaauXvjc;
,
vgl. Tpia^u^c;

VIII 15,4 und Stoll bei Roscher I 1208.

S. 413,1. ''Apavzoc, utdQ ’'Aopi<; xat ^u^ar/jp eyivsTo 'Apaid-opia, die Stelle

citiert bei Steph. Byz. s. v. ’Apai9-upsa.

S. 413,4. "OjJLYjpog — xd szoq iTCotyjasv = II. II 57l.

S. 413,8. TTpd Tqq, xskxT^c;, es ist allgemeine Sitte, dass die Heroen ihr

Opfer vor dem Fest der mit ihnen verbundenen Hauptgottheiten erhalten,

vgl. III 19,3. IV 3,10, s. Tdpffer Gen. 172 A. 1. Rohde Psyche^ I 139

A. 2, vgl. IX 29,6. Schol. Apoll. Rh. I 1126.

S. 413,10. xauxa pXsxovxsi; xd |iv7]jj.axa, wo der Heros begraben gedacht

wird, da ist auch sein Aufenthalt; darum giessen die Phokier dem Heros

Xanthippos oder Phokos das Blut durch eiii Loch ins Grab, X 4,10.
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ebd. OXtavia os xiX., Steph. B. s. v. <l)X».oOc giebt daneben dies ais Naraens-

form (otTco (bXiouvtoc; xm Aiovuoou xat XB-ovo^s/ulr^;), ebenso der Schol. zu Apoll.

Hh. I 115; vgl. Gap. 6,6. Zu KsToo; vgl. II 19,1. 28,3. — Wenn Phlias Sohn

des Dionysos heisst (vgl. Hygin. f. 14 Phliasus Liberi patris et Ariadnes

Minois filiae filius), so wird darnit hingewiesen auf den feurigen Wein von Hagios

Georgios, der wie im Alterthum, so noch heute an den Abhangen der Berge

wiichst, vgl. Curtius 470. Vischer 281. Bursian 33. Frazer z. d.

St., der daran erinnert, dass auf Miinzen von Phlius sich Trauben finden.

— Dass Xbovo'fuXr^ der Name der Phyle der Ureinwohner von Phlius gewesen

sei, ist eine bfter ausgesproehene Vermuthung, s. 0. Mulier Dor. 1160 A.

Curtius 471. Busolt die Lakedaimonier 230. Thramer Pergamon 66.

Bursian bezeichnet sie kaum mit Recht ais ziemlich unsicher, 33 A. 4.

Gap. XIII.

Die Dorier unter Rhegnidas werden in J^hlius auf genommen.
Pythagoras’ Vorfahren. Sehenswurdigkeiten in Phlius: der Hain
der Ganymeda oder Hebe und ihre Verehr ung. Tempel und Bild-

sSulen auf der Burg. Verehrung der ehernen Ziege auf dem
Markt. Aristias und Pratinas, die Satyrspieldichter. DasWahr-
sagerhaus des Amphiaraos. Der Omphalos des Peloponnes.

Herakles und Kyathos.

S. 414,3. OlpczxXsiocov os xaTsXHovTiov, vgl. zu VIII .5,6.

S. 414,5. rXstW; os st> -fsvsobcc. xxX., Paus. driickt sich ungcschickt aus,

er meint, dass in vielen Stiidten ein stiirkerer Wechsel der Bevblkerung

stattgefunden habe.

S. 414,7. a zposxaXsTxo, zur Konstruktion vgl. Thuk. II 72. 73. Piat.

Eutyphr. 5 B.

S. 414,8. iz\ xoT; rAtcTiv, vgl. V 4,2 ,
wo einige Handschriften

xf); haben.

S. 414,10. ~oXX(T)v xat dfathhv — A(o(iisy3iv acptaxttahai, Vgl. 1 40,5.

S. 414,12. Zu o'jx(o; in apodosi nach Particip vgl. I 9,3. 38,8. II 9,2.

15,5. 18,5. 20,8 etc.

S. 414,13. IIullttYopct;, die Sage der Phliasier ist freilicli in dieser Form

chronologisch unhaltbar, — denn wenn sie den Hippasos zum Urgrossvater

des c. 582 geborenen Pythagoras macht, so konnte sein Auftreten nicht

in die Zeit des Eindringens der Dorier fallen, — aber aus der Luft ist sie

darum nicht gegriffen; vielmehr liegt ihr, wie es scheint, die Erinnerung daran

zu Grunde, dass einstrnals phliasische Geschlechter nach Samos auswanderten.

Bei Diog. L. VIII, 1 findet sich die Angabe der phliasischen Herkunft der

Familie des Pythagoras ebenfalls. Bei Porphyr. vit. Pyth. 5 wird erzahlt,

dass einige den Pythagoras geradezu einen Phliasier nannten; auch ais

Tyrrhener wird er bezeichnet; diese verschiedenen Angabeii vereinigt 0. Mulier

Dor. II 393, indem er annimmt, dass Pythagoras aus einem von Phlius her

i
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in Samos eingewanderten tyrrhenisch-pelasgischen Geschlechte stanimte, s.

Zeli er Phil. d. Griech. I 251 A. 2. — VII 3,9 steht die Angabe, dass

Lente aus Phlius in Folge der Riickkehr der Dorier in Klazomenai sich

niederliessen.

S. 414,15. 6ixoXo(o5ai — Iixuojvioi, vgl. die Genealogie des Androdamas

Gap. 12,6 mit 6,6.

S. 414,17. Wie Curtius 472 bemerkt, lassen sich die drei von Paus.

unterschiedenen Stufen des Stadtbodens: die Akropolis mit dem Hebaion auf

der oberen, dem Asklepieion auf einer niedrigeren Flache und darunter die

Stadt mit dem Markt, noch deutlich erkennen. Vgl. auch Leake III 339.

Welcker I 308. Vischer 280 f. Ross 32 £f. Bursian 32. Der Gipfel

des Hiigels zeigt heut noch, besonders am bstl. Rand, die Spuren der alten

Befestigungsmauer, iiber die Frazer V 549 berichtet.

S. 414,18. Nach Strab. VIII 382 fuhrte Hebe in Sikyon und Phlius

auch den Namen Ata. Sie war hier wesentlich Naturgottheit, dem Dionysos

und der Ariadne verwandt, s. Pr eller-Robert 499. Boscher, Juno u.

Hera 25 f. (vgl. S. 84) vermuthet, dass Hebe Dia einerseits der Aphrodite

ais Tochter des Zeus und der Dione, andrerseits der Pandia, Tochter des

Zeus und der Selene, nahe verv^andt sei. Odelberg 124 f. schliesst aus dem

weiter unten S. 415,8 erwahnten kp6<; X070; und der eigenthlimlichen Ein-

fiihrung der Erwahnung des Heratempels (mit ixst), dass Hebe in engem

Zusammenhange mit Hera stand, wie in Mykenai (II 17,5) und Mantineia

(VIII 9,3); er sieht in ihr eine Gdttin der Fruchtbarkeit, deren urspriing-

liche Bedeutung spater vergessen wurde. Ob der bei Ael. n. an. XVII 46

genannte Tempel der Hebe, in dem zahlreiche Hiihner gehalten wurden, der

hier erwahnte sei, ist nicht auszumachen. — Hebekdpfchen auf Munzen von

Phlius, Imhoof-Gardner pl. H 1.

S. 414,19. pLvy]|iYjv liroiyjaato, II. IV 2. Od. XI 602 ff.

S. 415,2. Der Hymnus des Olen auf Hera nur hier erwahnt. — Kind

der Hera ist Hebe neben Ares und Eileithyia auch bei Hes. th. 952.

S. 415,7. KiaaoioiiouQ sc. /^ixspag, das Fest des Epheuschneidens; Hebe

wurde „wie Dionysos und Ariadne mit Epheubekranzung und ausgelassener

Lust gefeiert“, Preller-Bobert a. a. 0.

S. 415,9. Dieser Tempel der Hera wird auch bei Xen. Hell. VII,

2,1 und 11 fg. erwahnt; es geht aus dessen Erzahlung hervor, dass das

Heraion in der Xahe eines obern Burgthores lag, das von der NO.-Ecke

iiber den Riicken, der die Burg mit dem Trikaranon verbindet, in der

Richtung auf Korinth zu fuhrte. Curtius a. a. 0. Der Herakult in

Phlius ist auch inschriftlich bezeugt, s. Bull. de corr. hell. VI (1882) 444 f.

Vermuthlich war die bei Strabo VIII 382 erwahnte Dia, die spater mit Hebe

identificiert wurde, urspriinglich Hera, vgl. Usener Gbtternamen 35 f.

Odelberg 125.

S. 415,13. Das Heiligthum des Asklepios lag allem Anschein

nach an der Stelle, wo sich heut die Kirche der Panagia Rhachiotissa erhebt,

die fast ganz aus alten Quadern besteht und Reste dorischer Saulen und
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Kapitelle enthalt, die vielleicht vom Asklepiostempel heiTiihren. Curtius 473.

Vischer 281. Hoss 32. Ueber die Asklepiosstatue vgl. Loewe de Aescul.

fig. 48, wo aber rait Unrecht behauptet ist, der Asklepios auf den Miinzen

von Phlius sei bartlos; denn gegeniiber der unzuverlassigen Abbildung im

Journ. of hell. st. IV 50 s. Imhoof-G-ardner 32.

ebd. rxyA\ioi, oox lyojv -jro> zur Konstruktion vgl. VII 22,2. 23,9.

26,8 und zu II 10,5.

S. 415,14. uxo xoOtov tov vaov IHaxpov T.czorryca, Curtius 582 spricht die

Vermuthung aus, es sei dies vielleicht der Ort gewesen, wo sie iv xtjj cpavcpio

xot; s^(u i^sxxXr^ataCov Xen. Hell. V 3,16. Das The a ter lasst sich in seiner

Forin noch am siidl. Abhang des Hiigels erkennen, Curtius, Ross,

Vischer a. a. 0.

S. 415,16. O. Miiller Aeginet. 11 vermuthet, dass dies Erzbild einer

Ziege vielleicht auf die im Asoposthale heimische Nymphe Aigina mystische

Beziehung hatte. Odelberg 199 f., der die Ziege fiir das Bild einer Gott-

heit hlilt, die auf Fruchtbarkeit Bezug habe, denkt an Artemis, Hera oder

Hebe; Frazer 111 80 an Dionysos selbst, unter Hinweis auf Hesych. sp-.cpo; 6

Aiov-joo;, was wegen des weiblichen Geschlechts der Ziege unwahrschein-

lich ist.

S. 416,1. xo a3X(iov — dvd-iXlo'jjci

,

bemerkenswerthe Unebenheit, das

zu /ioxpov gehbrende Participium ist im Genus durch das Substantiv im

Relativsatz bestimmt. — dvaxiXlsiv nicht nur vom Aufgehen der Sonne, sondern

auch anderer Gestirne contra Phrynichi voluntatem dictum, Siebelis, vgl.

Lobeck Phryn. S. 124, wonach zu sagen wSre ixixsXXs'. o xyojv 6 ’2piwv xxl,

S. 416,3. Zu ot 02 in der Apodosis vgl. llt 6,8. 23,9. V 2,2. 25,3.

IX 1,4. 5,5. X 23,14.

8. 41 (i,6. Dies mantische Haus deutet wohl darauf hin, dass der

Kultus des Amphiaraos (vgl. den von ( )ropos I 34,2 f.) auch in Phlius heimisch

war. Vgl. Bethe hei Pauly-Wissowa I 1887.

S. 416,7. qx«x«xo'|ir,l>si;, dies Verbum auch bei Her. VIIT 134; iiblich

ist das z. B. immer wiederkehrt auf den epidaurischen Steintafeln.

S. 406,11. 0 xctXouiicvo; ’0.i'5aXo;, wenn Henna ais der umbilicus Siciliae

galt (Cic. Verr. IV 106) und im Lande der Hirpiner der von Italien gefunden

wurde (Serv. z. Verg. Aen. VII 563), so ist das wohl begreiflich, aber

befremdend ist es, dass die Phliasier, wie Paus. behauptet, sich einbilden

konnten, sie wohnten in der Mitte des Peloponnes. Dieser Omphalos war,

wie B ursi an 34 meint, „jedenfalls das Symbol irgend einer nicht anthro-

pomorphisch dargestellten Gottheit“. Anders Curtius 476. P^razer81 will

in dem auf Miinzen von Phlius vorkommenden Rade (Brit. Mus. Catal. of

Gr. coins, Pelop. p. 33 pl. VI 20. 23) eiu Bild dieses Omphalos erkennen,

was sehr wenig w^ahrscheinlich ist.

S. 416,12. Ueber die noch erhaltenen Reste alter Gebiiude der Unter-

stadt, die vermuthlich von irgend einer der hier erwahnten Baulichkeiten

herriihren. vgl. Curtius 476, Ross a. a. 0.

S. 416,15. Xqsxcti Si xGfl 6h — Xoyoc, wieder z. B. Cap. 15,5. IX 12,1.

Beim Schol. Ap. Rh. I 12 P2 findet das Gastmahl im Hause des Oineus in
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Kalydon statt und erschlagt Herakles den Kyathos, 6'ti aut(j) xa xooavurtpa ooaxa

a-fvowv £TTt tojv yapujv sTcs^sev; andere Namen des Mundschenks s. Athen. IX
410 F; vgl. ApolL n 7,6. Diod. IV 36.

ebd. oiaitojpisvou — zap’ auTov, Vgl. ZU I 6,8.

S. 416,17. xaw. 07
]
XI l'Biov, Vgl. Thuc. 1136 xaxoc xi azopov.

Gap. XIV.

Keleai. Fest der Demeter. Dysaules. Aras.

S. 416,24. Keleai, voq Curtius 475 in der fruchtbaren Niederung

sudlich von Phlius angenommen, wo zwischen den beiden Zufliissen des Asopos

sich Ueberreste des Alterthums finden, vgl. Bursian 34.

S. 417,4. xauxa pi£v oiacpopcz xuiv ’E^£U3tvi vo{ju'Cou3i, die Unterschiede sind

demnach folgende: 1. Das Fest in Keleai wird jedes vierte Jahr gefeiert, das

eleusinische Jahr um Jahr; 2. Der Hierophant in Keleai wird fiir jedes Fest

neu gewahlt, in Eleusis dagegen besteht Lebenslanglichkeit der Hierophanten-

wiirde; 3. Der Hierophant in Keleai darf heirathen, der eleusinische hat das

Gebot der Keuschheit zu beobachten; jedoch ist Ehelosigkeit nicht eine Vor-

bedingung fiir die Erlangung des Amtes, s. Tbpffer Att. Gen. 54. Das

andere aber also ixstvuiv iaxl dazu gehbrt auch, dass der Tempel Anak-

toron hiess § 4, s. daselbst. Odelberg 90 f. will aus der Bolle, die im

Demeterkultus die altesten Kbnige spielen (Cap. 12,5), schliessen, dass der

Kultus von Keleai in hohes Alterthum zuriickging. Gruppe 122 fiihrt ihn

ebenso wie den eleusinischen auf Kreta zuriick.

S. 417,8. ’'Iojv — zo>i{xapyo(; — S. ZU £ZoX£|iap-}(Yja£ I 31,3.

y. 417,11. izi auvD^i^xaiQ, Vgl. I 38,3.

S. 417,14. ouZk dXko)!^ -?^v iv xoTi; izicpaviaiv ’EX£uaiv['ojv, S. hierzu I 14,3, wo

angegeben ist, dass nach einem Gedicht, das von Orpheus herstammen solite,

Dysaules Yater des Eubuleus und Triptolemos gewesen sek Andere

Stellen, nach denen er ebenfalls zu den £zi<pay£T; gehbrte, s. Stoll bei

Boscher 1 1208 fg.

S. 417,15. 'OjjLyjpcp (ez-zj) z£zoiY]|i£va Ic, Ay]|xr]xpa, auf diesen Hymnus hat

sich Paus. schon I 38,2. 3 bezogen
;

ohne ihn deutlich zu nennen spricht er

daselbst nur von Izy] des Homer; wiederum erwahnt er ihn IV 30,4; die hier

citierte Stelle steht 474 ff.

S. 417,22. xoj /cDpttp x6 ovojJia zapa9’£|j.£vo;; (codd.) IGXecz;, ovo|j.a zapaxtFaaB^ai,

einen Xamen „beilegen“, ist ganz ungewbhnlich, wahrend das Simplex un-

gemein oft wiederkehrt, auch ist ov. oiodvca nicht selten, woneben I 8,6 das

Compositum zapadiBdva». steht.

S. 417,23. ojQ £ipy]xat jjloi, oben Cap. 12,4.

S. 418,2. Wenn auch «vaxxopov, das Haus der avaxx£<;, ein allgemeiner

Ausdruck fiir die Cella (Poli. I 9) geworden ist, so wurde er doch besonders

iiblich fiir den Tempel der Demeter in Eleusis, s. Her. IX 65. Ath. IV
167 F, und es ist darum anzunehmen, dass hier in Keleai, wo nach § 1 xd
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£<; irjv xsXsx-^v £X£tvo>v iaxt ^tiiyjoic;, der Demetertempel Anaktoron genannt

wurde.

ebd. Zu xpog x(j) opocpoi vgl. Gap. 10,3.

ebd. UiXoTzoc, ~ der an der Decke des Anaktoron aufgehangte

Wagen des Pelops deutet darauf hin, dass hier eine Wettfahrtsage zu Hause
war, nnd zwar meint Thramer Pergamon 60, dass in Phlius (genauer in

Keleai) die alteste Statte derselben vorliege.

S. 418,3. OXiasioic; jjlsv of^ xoaauxa Xo^ou jidXiaxa zusammenfassende

Schlussphrase am Ende einer langern Auseinandersetzung; sehr gewohnlich

steht dabei das Verbum im Imperfectum, s. Heberdey 21.

Gap. XV.

Name der Stadt Kleonai. Tempel der Athena daselbst und Denkmal
des Eurytos und Kteatos. Die zwei Wege von Kleonai nach
Argos. Nemea mit dem Tempel des Zeus Nemeios. Grabmal des

Opheltes. Nemea, Tochter des Asopos. Ruinen von Mykenai.
Phoroneus und Inachos.

Mit diesem Capitel beginnt Paus. die Beschreibung von Argolis, die

AppXi!; au(Ypacpyj IV 2,4. VIII 4,6, xd lyovxa i? V 16,4; Sylburg
und Kuhn geben darum dem Folgenden die Ueberschrift 'Apjohxd.

S. 418,4. ’E/ KoptvQ-ou £(; 'Apps S. oben zu Gap. 5,4.

ebd. Ueber die Lage von Kleonai und die umfangreichen Ruinen

vgl. Leake III 325. Vischer 286. Welcker I 173. Gurtius 510.

Bursian 37. Gonze u. Michaelis in A. d. I. XXXIII 14. Baedeker
247. Im Schiffskatalog v. 570 wird Kleonai ais iuxxtjisvov TixoXisIlpov bezeichnet

und nach Strabo VIII 377 lag es ixi Xdcpou x£pior/ou|jL£vou xavxayd&£v xal x£X£iyi-

aiisvou xaloK; deshalb nun aber die Ueberlieferung zu beanstanden und £u

mit Barth zu Stat. Theb. IV 47 zu schreiben statt ou jxsydXYj, geht schon

deshalb nicbt an, weil so in Verbindung mit Adjektiven gegen den Sprach-

gebrauch ware; Kleonai war, wie die Ruinen zeigen, nicht sehr ausgedehnt,

aber stark befestigt, s. z. B. Bursian a. a. 0.

S. 418,5. 01 o£ ohne vorausgehendes ot jjlsv, wie gleich nachher ij.a&yjxdt;

o£ slvca AcziodXou acpdc, ot o£ . . £9iXou3i, S. Gap. 21,2. 22,9. 34,1, vgl. die Zu-

sammenstellung bei Storch Waldenb. Progr. 1 fg. und zu I 30,2.

S. 418,6. ’Aao)Tup ^uyaxipa — KXstuvyjv, Vgl. Diod. IV 72 und oben zu

Gap. 5,2.

S. 418,7. Tempel der Athene, nach Vischer a. a. 0. auf der

dstlichen Hbhe des Hiigels, der die Stadt trug, gelegen; ausser Grundmauern

von Gebauden sind dort noch Saulenfragmente und Triglyphen von ziemlich

kleinen Dimensionen vorhanden.

S. 418,8. Auf Miinzen von Kleonai kommt eine stehende Athene vor,

die in archaischem Typus gebildet scheint; sie ist in der Stellung der Pro*
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machos, mit Schild und erhobener Lanze; Imhoof-Gardner 32 zu pl. H I

glauben, in diesem Typus eine Hachbildung der alten Statue des Dipoinos und

Skyllis erkennen zu diirfen, da der Typus der alten Palladien mit einigen

feineren Ausfiibrungen der Details (machtigere Form des Helmes, Schuppen

der Aigis, Falten des Peplos u. dgl.) wiedergegeben ist. Overbeck I 87

schliesst daraus, dass Paus. die Statue nicht ^davov nennt, sie sei

von Marmor gewesen.

ebd. Paus. bezeichnet Dipoinos und Skyllis ais Schiiler resp. Sbhne

des mythischen Daidalos; Plinius XXXVI 9 setzt sie in die Zeit etiamnum

Medis imperantibus priusque quam Cyrus in Persis regnare coeperit, hoc

est Olympiade circiter quinquagensima (doch will Overbeck Ph. M. XLI,

67 ff. anstatt der Zahl L lieber LIII oder noch eher LVI lesen). Eine

andere Zeitangabe steht bei Moses v. Chorene Hist. Armen. II 11 (Overbeck

S. Q. 326), wonach Kyros unter der Beute des Kroisos 01. 58,3 auch eine

Statue von Dipoinos und Skyllis erhalten hatte, vgl. K. 0. Mulier kunst-

archaeol. Werke lY 66. Die chronologischen und genealogischen Schwierig-

keiten, die sich hier ergeben, sind auf sehr verschiedene Art zu Ibsen versucht

worden. Meist lasst man die Angabe des Paus., dass sie Daidaliden gewesen

seien, fallen; vgl. Brunn I 43 und ders. SB. bayr. Ak. 1871, 545; dagegen

will Kuhnert in den Jb. f. Phil. Suppi. Bd. XV 185 ff. erweisen, dass der

Daidalos, der Lehrer und Vater des Dipoinos und Skyllis war, eine historische

Personlichkeit gewesen und von dem mythischen Daidalos zu scheiden sei

(zustimmend Overbeck I 85). Petersen de Cerere Phigalensi atque de

Dipoeno et Scyllide (Dorpat 1874) p. 12 nimmt an, dass Paus. die Bezeichnung

Daidaliden missverstanden habe; Bobert archaeol. Marchen S. 1 ff. sucht

nachzuweisen, dass die Angaben des Paus. iiber Daidalos und die Daidaliden

auf Antigonos von Karystos ais Quelle zuriickgehen, die des Plin. auf Varro,

resp. dessen griechische Quelle, der das „Marchen von den Daidaliden “ noch

unbekannt war (dagegen Furtwangler 723 A. 1). Vgl. ausserdem Klein

in den arch.-epigr. Mitth. a. Oesterr. V 93 ff. Collignon I 222.

S. 418,11. Die Sage von Eurytos und Kteatos, den Sohnen des Aktor,

wieder erwahnt V 2,1, vgl. Apoll. II 7,2. Diod. IV 33, nach welchem

Eurytos der Sohn des Augeas war, wahrend dieser Bruder ihres Vaters

Aktor bei Apoll. 1. 1. genannt wird. Xach Diodor 1. 1. befand sich in der

Nahe der Stelle, wo Eurytos fiel, ein Heiligthum des Herakles. Nicht weit

von Kleonai sind Reste einer grosseren Basis gefunden worden mit der

Inschrift SevocpiXo? SxpatoDv ixotyjoav, S. Collignon im Bull. de corr. hell.

IV 46. J. Schmidt A. M. VI 355. Loewy Inschr. griech. Bildh. 188

No. 262. Schmidt vermuthet, dass diese Ueberreste zu dem Grabe des Eurytos

und Kteatos gehort haben.

S. 418,14. Ueber die Wege von Kleonai nach Argos s. Curtius 512 ff.

Darnach liess der von Paus. zuerst erwahnte Saumpfad den gewundenen Pass

des Tretos zur Rechten, indem er schon im Anfang des kleonaiischen Thales

links abbog und bei Hagios Basilios in gerader Richtung uber die Berge

ging. Hingegen ging die Fahrstrasse bis zum siidl, Ende des Thales an den

Fuss des Tretos und fiihrte in einer engen Schlucht iiber das niedrige Joch
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des Passes; an einigen Stellen des Engpasses erkennt man (uach Bursian
38) noch die in den Felsboden eingeschnittenen Fahrgeleise. Ungewiss ist

die Bestimmung derjenigen Strasse, die unter dem Namen KovxoTuopsicz von

Korinth nach Mykenai fiihrte (Polyb. XVI IG. Ath. II p. 43 E). 0. M ii lier

Dorier I 71 und G. g. A. 1832, 340 identificiert sie init dem ersterwahnten

Weg, Leake 326 ff. halt sie fiir den heutigen uber Hagion Oros fiihrenden,

Curtius 513 und Bursian 9 fiir einen dritten Weg, der Kleonai garnicht

beriihrte. Vgl. auch Boss Reisen I 25. Becker-Gbll Charikles I 16 A. 2.

Lolling Kart. v. Myken. 44. Frazer 85.

ebd. Paus. ist die Fahrstrasse gegangen, nicht oder nicht allein

deshalb, weil sie bequemer war, ais der Saumpfad, sondern weil er Nemea
besuchen wollte, das rechts von ersterer lag, vgl. Heberdey 42. Dass er

in Nemea gewesen, geht hervor aus den Worten: h os Nsjxstou xs Aio; vao;

soxt M(/.‘ ix^io;, x'/.r;v o3ov xaxsppurjxsi xs o opoipo; xat o'joh sxi eXsiTTsxo.

Mit § 4 avsXiloDoi os s; xov Tprjxov x<zi «olK; xf^v i; ioDoiv kehrt Paus. zum
Fahrweg zuriick.

S. 418,17. Die Hbhle des nemeischen Ldwen soli nach Nigidius ap.

scbol. ad German. Arat. 148 den Namen ’Au.iptou|iov gefiihrt haben, welchen

Namen Bursian 35 A. 3 auch bei Hygin. f. 30 an Stelle der dort kor-

rumpirten Bezeichnung der Hbhle einsetzt.

ebd. Ueber die Lage von Nemea und die Ruinen vgl. Leake 330.

Clark Gl. Welcker 1175. Curtius 505. Vischer 284. Bursian 35.

Baedeker 247. Vom Tempel des Zeus, der ein sechssauliger Peripteros

war, stehen noch zwei Siiulen des Pronaos mit Gebiilk und eine der Ostfront;

von den anderen liegen die Trommeln in fast regelmiissigen Reihen am Boden.

Vgl. die Abbild. in den Alterth. v. lonien C. VI Taf. 15 ff. Exped. de

Moree IIT pl. 71 ff. nebst der Beschreibung bei Frazer V 550. Bursian

a. a. 0. schliesst aus dem ganzen Charakter der Architektur, besonders der

dem Wesen des dorischen Stiles durchaus nicht entsprechenden Schlankheit

der weitliiufig gestellten Siiulen, dass der Tempel erst spat, etwa um die Zeit

der makedonischen Herrschaft, errichtet worden sei. Curtius 509 setzt ihn

zwischen die Bauwerke von Phigalia und Messene.

S. 418,20. xuraptaaujv a7.ao; saxi xspl xov vaov, Vgl. Pind. Nem. 2,5 ev

"oXuup/jxip Aio; aT^asi, Strab. VIII 377.

S. 419,2. Ueber die Nemeien vgl. K rause, d. Pyth., Nem. und

Isthmien 107 ff., ders. bei Pauly V 522. Hermann, gottesdienstl. Alterth.

315 f. Stengel, griech. Sacralalterth. 148. Paus. spricht hier, und ebenso

VI 16,4, von einer im Winter abgehaltenen Feier, auf deren Existenz auch

die Inschrift CIG 4472 hinzudeuten scheint, vgl. ebd. Boeckh p. 221.

Unger im Philol. XXXIV 50 ff. (vgl. ebd. XXXVII 524) suchte die Sache

in derWeise zu erklaren, dass der Kaiser Hadrian neben den fortbestehenden

alten Nemeien eine besondere Winterfeier eingerichtet habe, und zwar nicht

in Nemea, sondern in Argos; gegen ihn Reuss, Hieronym. v. Kardia 163.

Volquardsen in Bursians Jahresb. f. 1876, III 418, und besonders Droysen

im Hermes XIV 1 ff., der zu dem Resultat kommt, dass die Nemeien ab-

wechselnd im Sommer und im Winter gefeiert wurden, dass aber die Ursache
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XL 363 f. sucht zu erweisen, dass die Xemeien zweimal in jeder Olympiade

(am Ende des ersten und am Ende des dritten Jahres) abgehalten worden seien.

S. 419,4* ’Ocp£>.xou xacpoc; zxX., das Schicksal des Opheltes erzahlt bei

Apoll. III 6,4. Schol. Pind! Nem. Arg. Hygin. f. 74. Stat. Theb. V 541 1.

und dargestellt auf einer Beihe von argeiischen Miinzen, s. Imhoof-

Gardner p. 33.

ebd. Reste von dem Peribolos des Opheltes glaubte Welcker 176 noch

zu erkennen, in einem Umfang von 34 zu 44 Schritt. Belger A. Jb. X 124

vergleicht diese Grabanlage mit dem 0-pqxoc; Xidwv sehr passend mit dem die

Graber einschliessenden Plattenring auf der Akropolis von Mykenai. Ofifen-

bar meint Paus. mit dem xsptpoXoc; nichts anderes, ais den eben genannten

Hprp/oc;, nicht aber, wie Schubart Uebersetzg. S. 138 Anm. meint, die Ein-

zfiunung des S. 418,20 erwahnten Cypressenhaines.

S. 419,6. Aopaaxsiav &voji.aCouoiv — avsupovxog czux-^v ’Aopaaxou, Vgl. Gap.

32,4 die 'Hpa/Xsio; xpyjvy] in Troizene. Man glaubt diese Quelle in einem heut

noch vorhandenen Brunnen am Wege von Kleonai nach Nemea wieder zu

erkennen, s. Leake 330. Curtius 509. Vischer 285. Frazer V 550.

S. 419,8. Nsjxsav d-o‘(axipa ’Aaa>TCOu, S. ZU Gap. 5,2.

ebd. Der Apes as, heut Phuka genannt, ist in seinem oben abgeplatteten

Gipfel 873 m hoch, vgl. Leake 325. Curtius 505. Vischer 282. Bursian

35. Den Kultus des dort verehrten Zeus Apesantios erwahnen auch Callim.

frg. 82 (bei Steph. Byz. v. Aicsoag). Hier begann nach Stat. Theb.

III 460 ff. Perseus seinen Flug zu den Gorgonen, vgl. Preller-Robert 126.

Savelsberg in Symb. philol. Bonnens. II 508. Den Namen des Berges

fasst Curtius 506 ais eine Bezeichnung des Zeus selbst, „insofern er den in

seinem Gewblk eingeschlossenen Regen loslasst“. Von dem Tempel des Zeus

sollen noch Ruinen vorhanden sein, Curtius ebd.

S. 419,10. Ueber Mykenai berichtet Paus., wie der noch heut be-

stehende Zustand der Ruinen lehrt, richtiger, ais Strabo, der VIII 372

sagt: ojaxs vuv |iy]o’ r/voi; supio/sa9ai x^g Muxv]vca'tov TcdXsax;. Offenbar ist Strabo

nie in Mykenai gewesen, wohl aber Pausanias, vgl. Gurlitt 225.

ebd. Ueber die Lage und die Ruinen von Mykenai ist von alterer

Litteratur zu vergleichen Leake II 365. Clark 65. Welcker 177.

Curtius 400. Vischer 304. Bursian 451; von neuerer vor allen

Dingen Schliemann, Mykenae, Leipz. 1878 (dazu Schuchhardt Schliemanns

Ausgrabungen, Leipz. 1890, 2. Aufl. 1891) und die Karten von Steffen,

Berlin 1884; neuerer Plan in den npaxxr/a v?jQ apyaioX. haipiac; 1886 Taf. 4,

Berl. philol. Wochenschr. 1889, 131, darnach hier Taf. XII. Ferner Belger,

die mykenische Lokalsage von den Grabern Agamemnons und der Seinen,

Berlin 1893, ders. A. Jb. X 114 ff. Taouvxac; Mux-^vca xal MuxrjvaToc; TroXixia^dc,

Athen 1893 (engl. Tsountas and Manatt, the Mycenaean Age, London

1897). Baedeker 264 ff. Anderes wird gelegentlich noch angefiihrt werden.

S. 419,11. taaaiv ‘'EXkriveQ, Wendungen wie diese , die durch das ganze

Buch hin sich wiederholen, miissen auffallen; so spricht doch nur ein Autor,
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der entweder sich selbst nicht zu den Griechen zalilt oder aber sich vorstellt,

dass seine Leser zwar Griechisch verstehen, aber nicht nothwendig Griechen

seien; vgl. z. B. Gap. 16,4. 29,9. 111 19,8. V 14,8. 17,6. 27,7. 10.

S. 419,12. atxtav Ypc£']^oj xoD otxionou, dies geschieht Gap. 16,3, vorher

aber giebt Pausanias die mythische Geschichte der Landschaft, woran sich

dann ganz kurz die Angabe des Grundes der Zerstbrung von Mykenai an-

schliesst (§ 5).

8. 419,14. "'Ivayov — xov x£ ::&xc/jjiov acp’ auxoO ovojiaoai = Apoll. 11 1,1.

8. 419,16. Auch an der 8pitze der megarischen Kbnigsliste steht

Phoroneus, s. 1 39,5.

ebd. Die hier erzahlte 8age erklart Wide, lakon. Kulte 26, dadurch,

dass Hera hier nicht Flussgottheit, sondern Regengottheit war. Der Inachos

und die andern argeiischen Fliisse, die im 8oinmer wasserarm sind, erhalten ihr

Wasser durch den Von Hera gesandten Regen.

8. 419,17. xouxov Zz — oixctaai xxX., wie hier, fungieren die alten Landes-

gbtter ais Hichter zwischen Poseidon und Athena im Streit um den Be.sitz

von Attika und entscheidet Aitna zwischen Hephaistos und Demeter im 8treit

um 8icilien, vgl. Preller-Robert 203 A. 1.

8. 419,18. Zu Asterion vgl. Gap. 17,1.

S. 419,19. d'^avhuK xo Coo»p lloosiowva xxX., Vgl. Apoll. 11 1,4, also eine

ganz analoge 8age wie in dem ebenfalls wasserarmen Attika. Die Wasser-

armuth des Landes bezeugt schon Hom. 11. IV 171 zoXuSt^iov vgl.

Gurtius 598. AVas den Inachos speciell betrifft, .so hhlt es Paus. fiir

nbthig zu betonen, dass er wirklich (^uellen besitze, s. Gap. 25,3, vgl.

Gurtius 339 ff.

8. 419,20. o^xc oXXo; X(uv £ipr||i£vujv ”oxct|i.(I)v, d. h. Kephisos und Asterion
5

nach der Uebersichtskarte von Steffen, Karten von Mykenai, fliesst ersterer,

heute Dervenaki genannt, parallel der vom Tretos herkommenden Fahrstrasse,

die Kleonai mit Argos verbindet, und vereinigt sich in der Ebene mit dem

Inachos; der Asterion kann nach 8teffen a. a. 0. 8. 40 nur der Fluss sein,

der etwa Meilen nordbstlich von Mykenai entspringt und siidwtlrts der

Inachosebene zudiesst.

8. 419,21. xXrjv xwv £v AspvTfj, Paus. meint damit den Erasinos, der nach

ihm in den Phrixos sich ergiesst, welcher zwischen Temenion und Lerna ins

Meer miindet; sodann niiher an Lerna den Gheimarrhos und siidlich davon

den Pontinos und die Amymone, s. Gap. 36,6—37,1, vgl. Gurtius 340.

Bursian 65 ff.

8. 420,1. Oopujvcl»; — xol»; dvllpio-ou; xxX., Vgl. Tatian

adv. Gr. XXXIX 148 Ott. Hygin. f. 143. Glem. AI. 8trom. I p. 380 Pott.

8. 420,3. «3XU Oopcovixov, vgl. Eust. Dion. Per. 419. St. B. s. ^Ap^o;.

Schol. Eur. Or. 1246.
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Gap. XVI.

Benennun^ des Landes Argos. Liste der ersten Konige. Perseus.

Ursprung der Stadt Mykenai und ihres Namens. Untergang von
Mykenai. Ueberreste der Stadt, Ldwenthor, Quelle Perseia,

unterir dische Gemacher, Graber des Atreus, Agamemnon und der

mit ihm Getbdteten.

S. 420,4. Argos galt ais Sohn des Zeus und der Niobe, der Tochter

des Phoroneus, II 22,5. Apoll. II 1,1. Hygin. f. 145. Euseb. chron.

(Kastor) I 178 Sch.

ebd. paaiXsuaac; €>op(ov£a, nach Phoroneus regiert zunachst Apis, der

Oheim des Argos, s. Apoll. u. Eus. 11. 11., Schol. Eur. Or. 932.

S. 420,5. ojvojjLczasv d(D auxou ^oSpav, vgl. Schol. Eur. Or. 1246 oXt]v

x/^v ivxo; xou ’la9^p.ou ^Ap'(z{av xal xo €>opojvixov aaxu ’'Ap‘(o^ wvdjJLaasv, ahnlich Eus. 1. 1.,

dagegen Apoll. II 1,2 acc’ iaoxoo -zqv nsXoTcdwyjaov ixaXsasv ’'Ap'(o:; und ebenso

Nic. Damasc. frg. 32 = E. H. G. III 374 und Hygin. f. 145 suo nomine Argos

oppidum cognominavit.

ebd. ’'Ap~(ou 03 Ilstpaao; pvsxca xal Odppac; xxX., bei Apoll. 1. 1. die Form

neipaQ; als weiteren Sohn des Argos nennt Paus. selbst II 25,8 den

Tiryns; andere Sbhne (Kriasos, Ekbasos, Epidauros) s. bei Wernicke in

Pauly-Wissowa II 790. Mbglich, dass vor Odppac, der sonst Sohn des Kriasos

genannt wird, wie Seeliger Alkathoos 30 A. vermuthet, ausgefallen ist

Kpiaao;, Kpiaaou ot. Peirasos wieder genannt II 17,5, Triopas IV 1,1; II 22,1

wird Pelasgos als dritter Sohn des Triopas aufgefiihrt (s. daselbst) und II 24,1

Larisa als seine Tochter. In der Liste des Eusebios fehlt lasos und folgt

Krotopos soforfc auf Triopas. Beim Schol. Eur. Or. 1. 1. wird ausser Pelasgos,

lasos und Agenor auch Xanthos Sohn des Triopas genannt. Bei Apollodor

ist Agenor Sohn des Ekbasos, von ihm stammt Argos, Vater des lasos.

Gelanor, Sohn des Sthenelas — Sthenelos bei Eusebios — ist bei diesem

iibergangen. Uebersichtlich lautet demnach die Liste der argeiischen Konige

bei Pausanias; Inachos. Phoroneus. Argos. Phorbas. Triopas. lasos. Krotopos.

Sthenelas. Gelanor. Danaos. Lynkeus. Abas. Proitos und Akrisios; bei

Eusebios dagegen: Inachos. Phoroneus. Apis. Argos. Kriasos. Phorbas.

Triopas. Krotopos. Sthenelos. Danaos. Lynkeus. Abas. Proitos und Akrisios.

S. 420,6. Tu) — Tdaou 9-u7dxvjp, Apoll. II 1,3 Kdaxojp os 6 xd

ypovixK xal xoXXol xoiv xjsapxuiv Tvdyou xy]v Toj Xs^Quaiv, '^Hatoooc os xal ’AxouatXaog

IIsip^vo? auxyjv cpaaiv sTvai, S. Engelmann bei Roscher II 264.

S. 420,7. slxs (jo; "Hpdooxoi; o Xs^ousiv ''EXXv]v£(;, Herodot 1,

1

erzahlt, dass Io, des Inachos Tochter, nach der Behauptung der Peiser von

phoinikischen Handelsleuten geraubt und nach Aigypten entfiihrt worden sei,

wahrend (Gap. 5) die Phoiniker sagten, sie sei freiwillig mitgegangen, nach-

dem sie infolge des Verkehrs mit einem der ihrigen schwanger geworden.

Nach hellenischer Sage wurde Io, fiir die Zeus in Liebe entbrannt war, in

eine Kuh verwandelt und gelangte erst nach langen Irrfahrten in ihrer vorigen

Gestalt an den Nil.
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S. 420,9. A<zvao; o’ d£ AquTuxou xXstiac/.; xtX., dieser Dynastiewechsel

durch aigyptische Einwanderung hat sein Analogon in der megarischen Kdnigs-

liste, s. I 39,6. Wie der Wechsel in Argos vor sich ging, erzahlt Pausanias

II 19,3 ff.

S. 420,11. xo i; xoJ>; ay£cj>'o-;; xoXu-/jjj.c/. xal oj; xxX., d. h. gegen die Sohne

des Aigyptos, des Bruders des Danaos. Das erste Objekt in Form eines

Substantivs, das zweite ein Nebensatz, s. zu Gap. 11,5.

S. 420,12. apyyjv sa/sv, der Gemahl der Danaide Hyper-

mnestra, der einzige von den Sdbnen des Aigyptos, der in der Brautnacht

verschont wurde; er wird Nachfolger seines Vaters nach dessen natiirlichem

Tod auch bei Apollodor II 2,1 (der in der Geschichte des Perseus aus der

namlichen Quelle wie Pausanias geschdpft hat, s. E. Bethe Genethl. Gotting.

50 f.); nach andern wird Danaos ermordet
,

s. Seeliger bei Roscher

II 2207.

S. 420,13. vf^v flacjiXstav svsijxr^vxo, vgl. Gap. 25,7. Apoll. II 2,1. Schol.

Eur. Or. 965. Zur weiteren Geschichte des Akrisios vgl. die ausfiihrliche

Erziililung des Pherekydes beim Schol. Apoll. Rh. lY 1091 und Apoll. II 4,4.

Die llsou lautete, Akrisios werde keinen Sohn bekommen, aber durch

den Sohn seiner Tochter das Leben verlieren, vgl. Schol. Apoll. Rh. 1. 1.

Apoll. II 4,1.

S. 420,15. 03« ”po; HaX«33|j, S. oben zu Gap. 8,5.

S. 420,22. oOoi dxixp3'}£v oi xo ypsiuv, vgl. Herod. VII 17. III 65. IX 16.

I*aus. V 1,7 dxoxp. |xr)viu«. III 17,9.

s. 420,24. MSY«irivbr^v xov llpoixou Tstils'. ot xr^v dpyr^v «vxioouvai, Vgl. Apoll.

II 4,4. Tzetz. Lyk. 838.

S. 421,2 ff. Von den vier Namensableitungen, die Pausanias hier giebt,

tindet sich die erste mehrfach wieder, so bei Steph. B. v. Mux^v«i, beim Schol.

Nikand. Alex. 103, im Etym. AI. 594,7 u. a. a. 0., s. Kalkmann 169 mit

A. 2, der wegen der theilweise iibereinstimmenden Fassung namentlich bei

Stephanos lexikalischen Ursprung annimmt. Nach Eustath. II. II 570, dem

Etym. AI. 1. 1., Bekk. Anecd. 1399 ware {xuxy;; der Schwertgriff, nach Hekat.

frg. 360 und Herod. III 64 dagegen das untere Ende der ledernen Scheide.

Die zweite Ableitung von jj.uxyj; — Schwamm, eine Variante der ersten,

findet sich nur bei Pausanias und diirfte aus einer localen Quelle stammen,

s. Kalkmann a. a. 0. Die dritte Version findet sich ebenfalls dfter belegt, s.

Kalkmann ebd. Die letzte von Alykeneus steht beim Schol. Eur. Or. 1246.

Dazu kommt noch eine fiinfte von ixuxyjB-ad; s. Steph. B. Plut. de fluv. 18,6.

S. 421,7. Der Vers steht bei Hom. Od. H 120.

S. 421,9. ’Hot«(; jx£-(«la;, damit bezeichnet Paus. das ganze aus Eoien

und Katalog zusammengesetzte Werk
,

s. Kalkmann Hermes XXIII
561 ff.

S. 421,10. Dies ist die einzige Stelle, wo Akusilaos citiert wird; zwar

steht der Name nicht in den Handschriften, doch sind Zweifel an der Richtig-

keit der Herstellung ausgeschlossen. •xpo 37ioi£rv ist im gleichen Sinn gebraucht

X 5,6, ebenso steht £3t:oi£Tv IX 27,2. X 38,11.
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ebd. Sparton wird bei Steph. B. v. Mux^vca Bruder des Phoroneus

genannt, ebenso bei Eustathios 1. 1., dagegen beim Schol. Eur. Or. 1246 Sohn .

des Phegeus, des Bruders des Phoroneus.

S. 421,11. iJLYjos statt ouos, s. zu I 21,6.

S. 421,12. Sxapr/jc; sixiov, vgl. III 18,8.

S. 421,15. Muxyiva? os ’Ap"j[£Tot. xczQ-sTXov otco ZrikoxoTzlac, xtX., Vgl. X 20,2.

Die Zerstbrung fand nicht, wie man nach des Pausanias Worten schliessen

mbchte, bald nach Thermopylai statt; vielmehr kampften die Mykenaier auch bei

Plataiai, s. Her. IX 28, und erscheinen darum auch (Y 23,2) auf dem Bathron

der Zeusstatue in dem Yerzeichniss der Stadte, die sich an dieser Schlacht

betheiligten. Nach Diodor, der XI 65 am ausfiihrlichsten berichtet, fand

die Zerstbrung in der 78. Olympiade statt, ais Parmenides aus Poseidonia im

Stadion siegte, d. h. 468/7, welches Datum richtig sein kann, s. Beloch

Or. Gesch. I 452 A. 3.

S. 421,19. Mauer und Lbwenthor. Mit dem zsptpoXoc; meint Paus.

sicherlich nicht die in einzelnen Spuren erhaltene Stadtmauer (vgl. Belger,

griech. Kuppelgraber S. 15 f.), sondern die Ummauerung der Akropolis, die

sich, ebenso vrie das Lbwenthor, in wesentlichen Resten erhalten hat. Ueber

die Mauer, die zum grbssten Theile in kyklopischer Art aus wenig behauenen

Blbcken aufgefuhrt ist, bei den Gangen und Thiirmen der Thore aus sorgfaltig

behauenen, regelmassig geschichteten Quadern und an einigen Stellen aus

polygonalen
,

genau aneinander gefiigten Blbcken, vgl. Schliemann

S. 32 mit Fig. 17—19. Perrot-Ohipiez hist. de Fart dans Fantiqu. YI

310 £f. mit Fig. 92—94. Das im NW. der Akropolis belegene Lbwenthor ist

sehr haufig abgebildet und besprochen worden
;
vgl. ausser den oben angefuhrten

Werken iiber Mykenai besonders Adler A. Z. XXIII 1 Taf. 193. Brunn-

Bruckmann Denkmal. Taf. 151. Baumeister Denkmaler I 321 F. 336

mit II 985 F. 1188. Overbeck 1 25 Fig. 3. Collignon L 37 Fig. 18. Perrot-

Chipiez a. a. 0. 317 Fig. 99 u. pl. 14. Friedrichs-Wolters ant.

Bildw. 1. Erwahnt werden die Mauern von Mykenai ais KuxXojzojv pdtlpa

bei Eur. Hercul. 943 f.; vgl. iiber diese Stelle besonders Belger myken.

Lokalsage 16 fg.

S. 421,20. Kuxlu)xa)v — epfa, d. h. von riesenstarken Mannern der

Yorzeit, die sich durch Kunstfertigkeit auszeichneten und Mauern aus un-

geheuern Blbcken aufthiirmten. Der eigenen Yorzeit traute man diese

gewaltigen Bauwerke nicht zu, darum erklarte schon Pherekydes fr. 26

b. Schol. Ap. Rh. lY 1091 (s. Roscher II 1688) die Kyklopen fnr zu-

gewandert, „aber das ist ein von den Neuern iibel erweiterter Rationalismus“,

Wilamowitz Herakles^ II 11.

ebd. Ueber die Mauern von Tiryns vgl. zu Gap. 25,8.

• S. 421,21. Was man unter den Muxyjvwv ipstma zu verstehen habe, be-

spricht Belger griech. Kuppelgr. 14 f., der die Frage mit Recht dahin

beantwortet, dass Paus. damit das gesamte Ruinenfeld von Mykenai, nicht

bloss den Burghiigel, gemeint habe.

ebd. Yon der Quelle Perseia glaubte Bursian S. 47, dass sie

Pausanias I. 36
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heut nicht mehr nachweisbar sei; Adler in der Einleitung zu Schliemanns

Tiryns S. XXXVII suchte sie gleich nach dem Ldwenthor unter den Trnmmern
der Burg, was schon der Hdhenziifern wegen ganz unmdglich ist, s. Belger
griech. Kuppelgraber a. a. 0. Hingegen meinte Steffen, Karten von Mykenai

14, dass die heut noch wasserreiche Quelle, die etwa 360 m bstlich von der

Akropolis in 291 m Meereshohe sprudelt (auf Taf. XII mit nspasia

bezeichnet), und die zur Tiirkenzeit in einer jetzt verfallenen Wasserleitung

nach dem Dorfe Charvati gefiihrt war, die alte Perseia sei, indem er annahm,

dieselbe sei im Alterthum nbrdlich von der Burg (wo sich Felsaushbhlungen

finden) bei der Nordwestspitze der Akropolis im Bogen in der Richtung auf

das Lowenthor zu gegangen, und dort habe vermuthlich der Wasserausfluss

gelegen, den Paus. sah. Andrer Ansicht ist, auf Grund neuerer (in den

llpaxxixa f. 1889 von Tsountas mitgetheilten) Funde Belger in der Berl.

philol. Wochenschr. f. 1891 Sp. 450 f. Am Ostende der Burg haben sich

namlich Spuren einer grossartigen Wasseranlage gefunden, die fiir den Fall

einer Belagerung den Bewohnern der Burg uubehinderten Wasserbezug er-

mbglichte. Die Xordmauer wird beim Punkte K auf Taf. XIII (xpuzr^ xaiapotaic;)

von einem unterirdischeii Gang durchbrochen, der auch ausserhalb der Mauer

vollig iiberdeckt weiterging, zuerst gegen N., darauf gegen W. und endlich

gegen NO., in einer Gesammtlange von 40 m (ausserhalb der Mauer), mit

16 Stufen innerhalb und 83 ausserhalb der Mauern. Am Ende dieses sich

senkenden Stufenganges findet sich ein viereckiger Brunnen von 3,70 m Tiefe;

dariiber ist in der Decke ein Loch, in das eine von N. kommende Thon-

r()hrenleitung mundet. Nicht ausgemacht ist, ob diese Leitung sich dann nach

0. wandte und mit jener ais Perseia betrachteten Quelle in Verbindung stand,

oder ob, wie Belger geneigt ist anzunehmen, nbrdlich von der Akropolis

entspringendes (^uellwasser, das dort ais perennierend, wenn auch sparlich,

nachgewiesen ist, in den unterirdischen Brunnen geleitet war. Dass diese

Wasserleitung auch spater noch benutzt wurde, beweisen Einkritzelungen aus

rbmischer Zeit, der auch (nach Tsountas) der Bewurf und die Rbhrenleitung

angehbren soli. Belger nimrnt daher (brieflich) an, dass Paus. mit seiner

7.rrqvq lUpotia dicse Anlage gemeint habe; eine gewbhnliche Quelle ausserhalb

der Burg wiirde er vielleicht nicht erwahnt haben, wahrend dieses kiinstliche,

unterirdisch zugangliche Wasserreservoir eine wirklich bedeutende Merk-

wilrdigkeit war. Auch grammatisch betrachtet gewinne die Auslegung der

Stelle an Wahrscheinlichkeit; beide Merkwiirdigkeiten
,

die xprjvr] und die

otxooojjL-/^|j.(/.Ta, seien eben unterirdisch, beide auch ausserhalb des icspipoXoc; belegen,

wofiir die Zusammenftigung mit -s — xat vorziiglich passe. Freilich kann auf

letzteres Argument nicht viel gegeben werden, da diese Ankniipfung bei

Paus. iiberaus haufig ist, auch da, wo keine innere Verkniipfung vor-

liegt. Auch wird die an sich schon auffallende Relhenfolge in der Auf-

zahlung der Sehenswiirdigkeiten (vgl. S. 562) noch seltsamer, wenn Paus.

zwischen Mauer und Thesauren eine nur von der Akropolis her zugangliche

Quelle erwahnt.

S. 421,22. Mit den bzoYxm otxooojxrjixaTa, die dem Atreus und seiuen Sbhnen

ais Schatzhauser gedient hiitten, meint Paus. die heute noch vorhandenen, in
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der Unterstadt belegenen unterirdischen Kuppelbauten, deren beruhmteste unter

dem Namen „Schatzhaus des Atreus “ seit langer Zeit bekannt ist; vgl. die

altere Litteratur bei Mulier Handb. d. Archaeol. § 48,1. Leake II 364.

Clark 73. Welcker 1179. Vischer 308. Schliemann hat dasselbe von

dem darin lagernden Schutt befreit, die archaeol. Gesellschaft in Athen den Zu-

gang, der grossentheils verschiittet war, ausgegraben, s. Schliemanns Mykenae
S. 47, ferner Schuchhardt 174 ff. Perrot-Chipiez p. 366 ff. mit Fig. 120fg.

und p. 608 ff. mit Fig., 262—283 und pl. IV—VII (die ausfiihrlichste Be-

handlung des Baues nach Anlage, Bauart und Dekoration). Ein zweiter

Kuppelbau ist theilweise von Frau Schliemann, sodann von Tsountas aus-

gegraben worden, s. Mykenae 133. Adler in der Vorrede zu Schliemanns

Tiryns S. XLI. Schuchardt 181. Perrot-Chipiez 362 f. mit Fig. 118;

fiinf andere ahnliche Anlagen sind ebenfalls in der Unterstadt nachgewiesen

und theilweise ausgegraben worden (vgl. den Plan bei Perrot-Chipiez

p. 305 Fig. 88 No. 1—7). Wahrend diese Kuppelbauten, die wie die meisten

andern ahnlichen Anlagen aus einem Zugang (Spdnoc;), einem runden, mit einer

Kuppel iiberwolbten Hauptraum und einer rechteckigen, durch eine Thiir mit dem

Hauptraum verbundenen Nebenkammer bestehen, in der Art angelegt sind,

dass sie in dem ausgegrabenen Hiigel aus behauenen Quadern aufgefiihrt sind und

nachtraglich die ausgegrabene Erde iiber der Kuppelwolbung aufgeschiittet

wurde, sind eine Reihe ahnlicher Anlagen, die Tsountas 1888 und 1891 auf-

gedeckt hat, in den Felsen gehohlt; vgl. Tsountas ’E<prj|x. dpx* 1888,

119; 1891, 1. Perrot-Chipiez 370 mit Fig. 122—128.
—

* Was die ehe-

malige Bestimmung dieser Kuppelbauten anlangt, so erklart sie Paus. fiir

Schatzkammern oder Vorrathsraume (Q^rjaaupoO; ebenso den entsprechenden

Bau in Orchomenos, das „Schatzhaus des Minyas “, IX 36,4; 38,2; auch das

01X7]^« xaxa^siov ouxs Tcy£U|ia Xajxpdvov ouxs cpoi; ouxe 9^upaq I^ov, in dem Philo-

poimen starb, wird bei Plut. Philop. 19 &y]aaupdc; genannt; ebenso aber auch

die tempelartigen Bauwerke in Olympia (Paus. VI 19) und in Delphi (X 11),

sodass der Name mehr den Zweck ais die Form der G-ebaude bezeichnete.

Dass freilich schon im Alterthum jene Kuppelbauten auch ais Oraber erklart

worden seien, hat man aus Athen. XIV 625 F schliessen wollen, der von

ya)|iaxa im Peloponnes spricht, die Graber der phrygischen Begleiter

des Pelops waren; doch sind damit wohl die gewbhnlichen Erd-Tumuli gemeint.

Die moderne Archaeologie hat langere Zeit an der Deutung des Paus. fest-

gehalten (so noch 0. Mulier a. a. 0.); doch fing schon nach den Bemerkungen

von Curtius 400. Mure Rh. Mus. VI 240. Welcker Kl. Schrift.

III 353 ff. die andere Auffassung, dass es Grabanlagen seien, immer mehr

Boden zu gewinnen an; und heut, nachdem man solche Anlagen iiberall in

Griecheuland gefunden und ais Graber nachgewiesen hat (beim Heraion, bei

Nauplia, in Vaphio und an andern Stellen Lakoniens, in Attika in Spata

und Menidhi, in Thessalien bei Volo, auch auf Kreta u. s.), besteht iiber

die urspriingliche Bestimmung der mykenischen Kuppelbauten kein Zweifel

mehr. Freilich glaubte man zunachst noch, dass Paus. mit den nachher ge-

nannten xdcpoi dieselben Bauten gemeint habe, welche Ansicht nunmehr durch

Schliemann und Belger beseitigt ist; s. des letzteren Beitr. z. Kennt-

36*
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niss der griech. Kuppelgraber, Berl. 1887 und dens, im A. A. f. 1891, 186 ff.

Weiteres iiber diese Frage s. unten.

S. 421,23. Graber des Atreus, des Agamemnon u. a. m. Es
ist eine viel erorterte Frage, wo die von Paus. erwahnten Graber zu suchen

seien und wie viele Paus. nenne. Adler und Schliemann rechnen funf:

Atreus, Agamemnon, Eurymedon, Teledamos mit Pelops, Elektra; indessen

spricht die Erwahnung der Kassandra und ihres (S. 422,2 vgl. mit III 19,6)

dafiir, dass auch deren Grabmal hier miterwahnt ist, vgl. Schuchhardt
196. Belger Berl. phil. Wochenschr. 1891 Sp. 1282. Zu diesen sechs

Grabern kamen aber noch die naTosc; des Pylades und der Elektra hinzu, die

nach der Vermuthung von Kayser Z. f. A. W. 1848, 507 in der Liicke

S. 422,6 standen; und so nimmt auch Belger myken. Lokalsage 23 die Graber

von neun Personen an, die nach S. 422,8 innerhalb der Mauern lagen, wahrend

Klytaimestra und Aigisthos oAqov otTrwxspuj xou xdyooQ begraben waren. Die

Entscheidung dariiber, ob Paus. die betr. Graber auf der Akropolis suchte,

die also identisch waren mit den von Schliemann innerhalb des Plattenrings

siidlich vom Lbwenthor gefundenen Schachtgrabern, oder ob sie in der Unter-

stadt lagen und dann mit den Kuppelgrabern zu identificieren seien, hangt

davon ab, ob man unter dem xsT^oc; S. 422,8 die Mauer der Akropolis oder die

der Stadt verstehen will. Nach dem Sprachgebrauch des Paus. (iiber den zu

vgl. Belger, griech. Kuppelgr. 19; Berl. phil. Wochenschr. 1892 No. 5 Sp. 131,

auch A. A. 1891, 189 A. 1 und myken. Lokalsage 23 A. 3) ist beides

mbglich; die Mauer der Akropolis, die oben xspipoXoc; heisst, wird VII 25,5, wo
von der Eroberung von Mykenai die Rede ist, isTyoQ genannt. Vor Schliemanns

Entdeckungen wurde ziemlich allgemein angenommen, dass die Graber mit den

Kuppelbauten identisch seien; so meint Curtius 412 f., Paus. unterscheide

Thesauren und Graber nicht ais verschiedene Bauaulagen, er gehe unmittelbar

von den Schatzhausern auf die Erwahnung der verschiedenen Grabstatten uber,

die von den Eingeborenen nachgewiesen wurden; da die Kuppelbauten aus

zwei Raurnen bestehen, von denen nur die kleinere Kammer die Grabanlage

ist, so hatte der grosse Vorraum wohl ais Thesauros gedeutet werden kbnnen.

Hingegen ging Schliemann hei seinen Ausgrabungen von der Voraussetzung

aus, dass die Graber innerhalb der Burgmauer gesucht werden mtissten, und

da er in der That in dem Plattenrund (der sog. ayopa) Schachtgraber fand

(zunachst fiinf, zu denen noch ein sechstes spater hinzukam) mit dem be-

riihmten prachtigen Goldschmuck, so fasste er dies ais Beweis fur seine

Hypothese auf, um so mehr, ais er bei Paus. nur die Angabe von sechs

Grabern zu finden meinte, was mit der Zahl der aufgefundenen merkwiirdig

iibereinstimmte. Nun hat Paus. allerdings, wenn man annimmt, dass er auch

hier in seiner Beschreibung dem von ihm an Ort und Stelle gemachten Wege
folgt, zunachst die Akropolis oder wenigstens das Lbwe ithor besucht, dann

ist er aber in die Unterstadt gegangen, wo er die Quelle Perseia und die

Kuppelgraber sieht, er miisste demnach wieder auf die Burg zuriickgekehrt

sein. Denn Schliemann nimmt in der That an, dass er auf dem Platze der

Graber gestanden habe; freilich ohne die Denkmaler, die damals schon langst

mit Schutt bedeckt und verschwunden waren, zu sehen, doch hatte man ihm.
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da sich die Tradition erhalten hatte, die Stelle, wo sie sich befanden, gezeigt

und die Namen der angeblich dort Begrabenen genannt. Schliemann betonte

dabei ganz besonders (S. 67), dass Paus. nicht, wie man bis dahin allgemein

annahm, die funf Graber in die untere Stadt verlege und die Graber der

Klytaimestra und des Aigistbos ausserhalb derselben, sondern dass er einzig und

allein die Mauer der Citadelle im Auge hatte, die er auch allein nur

noch sah.

Diese Ansicht Schliemanns blieb langere Zeit ohne Anerkennung seitens

der Archaeologen. So sprach sich dagegen Adler aus in der Vorrede zu

Schliemanns Tiryns S. XXXVI ff.
;
er meinte, Paus. habe unter den Triimmern

der Burg die unterirdischen Schatzgemacher des Atreus und seiner Sbhne

gesehen, namlich „ahnliche nebeneinanderliegende und in urwiichsig massiver

Struktur iiberdeckte Riiume, wie diejenigen von Tiryns “, S. XXXIX, wovon

aber in Mykenai keine Spur sich hat nachweisen lassen; dann erst sei er zu

den Grabern der Atriden
,

d. h. den Kuppelbauten gegangen. Auch

Schuchhardt a. a. 0. 190 ff. hat sich wieder auf den Standpunkt der

friiheren Erklarer gestellt. Er findet, es sei nicht daran zu denken, dass

Paus. die Schachtgraber oder ihre Einhegung noch mit Augen gesehen habe;

da aber seine Beschreibung ganz den Eindruck des Selbstgesehenen mache,

so kbnne man auch nicht annehmen, dass er die Burg garnicht betreten und

die Liicke erst zu Hause aus seiner Bibliothek erganzt habe. Dagegen

stimme die Zahl von sechs Grabern (so viel nimmt Schuchhardt an, da er

die Kinder der Elektra, die erst durch Konjektur in den Text kommen, nicht

mitrechnet) sehr gut mit der Thatsache iiberein, dass sechs grosse Kuppel-

bauten in Mykenai vorhanden sind. Wenn Paus. hier und IX 38,2 diese

Kuppelbauten fur Schatzhauser halte, so musse man eben annehmen, dass er

diese Bauten bald zu dem einen, bald zu dem andern Zweck angelegt dachte

und sich neben den grossen Kuppelbauten, die noch ais Graber galten, viel-

leicht einige der unterirdisch in den Fels geschnittenen Yolksgraber (s. oben)

hat zeigen lassen.

Diese Hypothese (die vornehmlich Zustimmung gefunden hat bei Reisch,

Ztschr. f. d. bsterr. Gymn. XLII 228 ff.) ist in hohem Grade unwahrschein-

lich. Paus. und diejenigen, die ihm die Ruinen von Mykenai zeigten, hielten

sicherlich die Kuppelbauten fiir Thesauren, wahrend sie die Felsgraber viel-

leicht gar nicht einmal kannten. Hatte Paus. geglaubt, dass etwa die Kuppel-

bauten Schatzhauser und Graber zu gleicher Zeit waren, so wiirde er das

sicher gesagt haben, anstatt mit den Worten xacooc; os laxi jjlsv Axpsojt; zu etwas

anderem uberzugehn. Ebenso unwahrscheinlich ist, dass er mit axojxspo) xou

xetpuc; die Stadtmauer und nicht die Burgmauer gemeint haben soli, denn

erstens war diese Mauer offenbar niemals eine wirkliche Festungsmauer, und

zur Zeit des Paus. waren wohl auch nicht viel mehr ais geringe Reste von

ihr iibrig (vgl. Schliemann Mykenai 67, Perrot-Chipiez 385); sodann

aber hatten gar nicht einmal alie Graber innerhalb der Mauer gelegen,

sondern nur zwei von sechs, wie die Steffensche Karte, auf der die Spuren

der Stadtmauer verzeichnet sind, ergiebt, und dazu alie ganz verstreut,

sodass die Vorstellung einer zusammengehbrigen Gruppe gar nicht auf-
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komraen konnte (vgl. die Skizze Berl. phil. Wochenschr. 1891 N. 37

Sp. 1162).

Erst Belger ist es, der in den genannten Schriften die Richtigkeit

der Schliemannschen Ansicht durch neue Beobachtungen und Argumente ge-

stiitzt und ihr zu weiterer Anerkennung geholfen hat (so giebt Belgers Dar-

legung Perrot-Chipiez 383 ff. wieder, und jetzt hat sich auch Dbrpfeld
bei Tsountas u. Manatt, The Mycenaean age p. XXVI daniit einverstanden

erklart. Nur weicht Belger insofern mit Recht von Schliemann ab, ais

er nach dem Wortlaut des Paus. die Graber von neun Personen auf der

Burg annimmt, und auf diese die neun Grabstelen bezieht, die er (vgl.

myken. Lokalsage 26 Fig. 2, darnach Perrot-Chipiez Fig. 254 und unsere

Taf. XIV) so rekonstruiert, dass sie, von Nord nach Siid gerichtet und mit

der Front nach West gewandt, in zwei parallelen Reihen stehen, in der ersten

tiinf, in der zweiten vier; die ersten drei von jenen seien die mit Dar-

stellungen von Jagd und Krieg verzierten. Die mykenische Lokalsage, ent-

standen zu der Zeit, da der Plattenring und die Grabstelen darin noch sichtbar

gewesen seien, deutete aus ihnen heraus die Graber ais die des Agamemnon
und seiner Leidensgenossen, ferner der beiden Frauen (am Anfang Atreus,

am Fnde der ersten Reihe Elektra); in der zweiten die Sohne der Kassandra,

dann die der Elektra. Von den in Wahrheit unten Begrabenen habe in der

Zeit, ais die Lokalsage entstand, niemand mehr etwas gewusst; die Deutung

der neun Grabstelen sei, nicht im Anschluss an die Tragiker, sondern im

Anschluss an Homer, eine freie Erfindung viel spSterer Geschlechter. Was
dann die Frage betrifft, wo Paus. seine Angaben her hatte und was er noch

auf der Akropolis sah, so meinte Belger friiher, Paus. selbst habe seine An-

gaben vielleicht von Hellanikos, der die Grliber noch recht gut habe sehen

kbnnen, entnommen (vgl. Perrot-Chipiez 390 fg.) und, da er in Mykenai

selbst die Burg garnicht betreten habe, die Notizen iiber die Graber erst

nachtraglich bei der Ausarbeitung seines Reiseberichtes hinzugefiigt (vgl. Berl.

phil. Wochenschr. 1891 Sp. 1163); spSter (myken. Lokalsage 32) nimmt er

aber die Mdglichkeit an, dass, da die Burg bis in die Rbmerzeit hinein

bewohnt worden sei, Paus. vielleicht selbst noch die Stelen aus der Erde

hervorragen sah. Auffallend bleibt freilich dann die Anordnung, man miisste

denn annehmen, dass Paus. das Lowenthor zu Anfang gleich deswegen mit

erwahne, weil er die weit sichtbare und merkwtirdige Mauer ais erste Sehens-

wiirdigkeit anfiihrt.

Ueber die Graber der Akropolis, ihrc Anlage und ihren Inhalt vgl.

man ausser den genannten Abhandlungen Belgers vornehmlich Schliemann

175tf., und darnach Schuchhardt 183flf. Perrot-Chipiez 581 ff. Tsountas

96 ff.; speciell iiber den die Grabanlagen umgebenden Plattenring handelt

letzterer S. 105, indem er annimmt, dass derselbe die untere Umfassungs-

mauer eines grossen Erdhiigels gewesen sei, der sich wie die troischen Tumuli

iiber der ganzen Anlage erhoben habe. Hiergegen richtet sich der Aufsatz

Belgers im A. .Tb. X 114 ff. (vgl. speciell S. 121), der sich der Ansicht von

Steffen Kart. v. Myk. S. 31, dass der Plattenring die Ummauerung eines

Temenos war, anschliesst. Die ganze Anlage stellte ein Heroon dar, umgeben



563S. 421,23—422,12.

von eineni &pqxo; Xt&tov, wie z. B. eine ahnliche Anlage II 15,4 erwahnt

wird. Diese Annahme theilt jetzt auch Ddrpfeld bei Tsountas u. Manatt

a. a. 0. XXV.
S. 422,2. Ueber das Grrab der Kassandra zu Amyklai vgl. zu

III 19,6.

Gap. XVII.

Das Heraion bei Mykenai und seine Umgebung. Giebelgruppen.

Bildwerke vor dem Eicgang und im Pronaos. Bildsaule der Hera
des Polyklet und der Hebe des Naukydes. Aeltestes Herabild.

Weihgeschenke im Tempel. Die Herapriesterin Chryseis.

S. 422,11. Das Heraion lag auf dem siidostl. von Mykenai sich hin-

ziehenden Berge Euboia, der nach Siiden in zv^ei Terrassen abfallt; auf der

oberen lag das alte, urspriinglich den Mykenaiern gehbrige Heiligthum, das

01. 89,2 abbrannte, auf der unteren der neue Tempel, wahrscheinlich ein

Hexastylos peripteros im dorischen Stil, aus mit Stuck iiberzogenem Tuffstein

(die Cellamauern aus Kalkstein) mit Skulpturen aus parischem Marmor. Ueber

den Brand des alten Heraions vgl. Thuc. IV 133,2; vgl. auch Strab. VIII

p. 368 u. 371, der die Entfernung von Mykenai auf 10 Stadien angiebt,

wahrend Paus. 15 nennt. NachSteffen, Karten von Mykenai S. 10, betragt

die direkte Entfernung vom Lowenthor bis zum Heraion etwa 25V2 Stadien (das

Stadion zu 177,7 Metern gerechnet); und da der wirkliche Weg noch langer

gewesen sein muss, so sei entweder die Zuverliissigkeit der Quelle in Bezug

auf die Entfernungsangaben anzuzweifeln, oder Paus. habe die Entfernung auf

die G ren z e des mykenischen Gebiets bezogen. Wilamowitz im Hermes

XIX 465 giebt dem Mangel an Autopsie des Paus. die Schuld. Ueber die

Lage des Heiligthums vgl. Leake II 387 £f. Welcker 186 (der die 15

Stadien des Paus. „etwas stark gemessen“ findet). Vischer 316. Curtius

396; iiber die i. J. 1854 vorgenommenen Ausgrabungen s. die Berichte

von Bursian B. d. I. 1854 p. XIII ff. (vgl. Geogr. 1148) und Rangabe

Ausgrabungen beim Tempel der Hera, Halle 1855; Plan bei Bursian Geogr.

II Taf. I 3. In neuerer Zeit hat die amerikanische Schule in Athen dort

Ausgrabungen vorgenommen, iiber die Waldstein, Excavations at the

Heraion at Argos, Boston 1892, berichtet hat; iiber weitere Funde von Bau-

werken, Skulpturen etc. ist berichtet in den Annual Reports of the Archaeol.

Inst. of. America XI 29; XIII 54; XII 27; ferner im Americ. Journ. of

Archaeol. VIII 199; IX 287; X 109, 238, 413 u. 543; in der Ciassic. Rev.

1X 237. Ausfiihrlich berichtet dariiber auch Frazer p. 165 mit einem Plan

des Heraions (v. J. 1895) auf p. 166, nebst Nachtragen dazu V 561.

S. 422,12. /axa r^v 6B6v, der Lauf der antiken Feststrasse ist auf

grosse Strecken noch heute nachweisbar, s. Steffen a. a. 0. S. 9.

ebd. "EUoUpiov, vgl. hierzu Paus. Attic. bei Eustath. zu Od.

XIII 408 iv ’'Ap7£i KuvaBpa xpyjvy], 'qc, sXsu&spoupsvoi, oS-sv xo iv Kuvaop«
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eXsu0-ip'.ov uoo>p 7tc<poiji.iax(UQ sttI xyj; xax’ iXsuO^sptctv ^wqc,, ahulich Hesych. U. iXsuO^cpov

uooup; offenbar entbehrt es jeder Wahrscheinlichkeit, dass hier zwei ver-

schiedene Quellen gemeiat seien, die Kynadra, aus der die Freigelassenen das

iXsuiispiov uo(i)p tranken, und ausserdem noch das ’EX£u9-ipiov uoojp, vielmehr

sind Kynadra und 'EXsu^spiov yoa>p ein und dasselbe. Das haben schon

Schneider (s. Siebelis z. d. St.) und Curtius 399 verrauthet und seither

bat es Steffen a. a. 0. S. 41 mit Entschiedenheit ausgesprochen, indem er,

Lolling zustimmend, die friihere A_nsetzung des ’EX£u^£p[ov uoojp unmittelbar

westlich des Heraion im Rheuma tu Kastru mit sichern Griinden zuriickweist;

Steffen glaubt die Kynadra = ’EX£u^£piov uoojp etwa 1100 m nordwestlich vom

Heraion am Wege von Mykenai bei der Panagia-Kapelle in einer antiken

Brunnenanlage wieder gefunden zu haben. Nach unserer Stelle hat die Quelle

Kynadra, aus der das Freiheitswasser getrunken wurde, zur Zeit des Pausanias

selbst den Namen „ Freiheitswasser “ getragen und auch zu heiligen Zwecken

Verwendung gefunden. Wilamowitz Herm. XIX 464 ist dagegen der An-

sicht, es liege ein Versehen des Paus. vor, sein Namensvetter zeige, dass

weder die Quelle noch ihr Wasser den Namen ’EX£u}>£piov fiihrte, der Perleget

habe also aus der sprichwdrtlichen Redensart den Eigennamen gemacht und

den wirklichen Namen unterdriickt, wobei dann noch die Quelle zu einem

wirklichen uoojp geworden sei. Wilamowitz geht von der Meinung aus,

Paus. habe aus einer schriftlichen Vorlage geschbpft, welche dieselben An-

gaben enthielt, die wir bei Paus. Atticista und Hesychios lesen. Ware dies

richtig, so miisste man ferner annehmen, Paus. habe sich noch das weitere

Versehen zu Schulden kommen lassen, dass er die Kynadra nicht, wie seine

Vorlage, nach Argos verlegte, sondern eben dahin, wo sie, auch nach Wila-

mowitz, in Wirklichkeit war, in der Niihe des Heraions. Unter solchen

Umstanden ist es natiirlicher zu glauben, Paus. habe sich an Ort und Stelle

liber die Sache unterrichtet.

S. 422,13. at -j:£pt To t£pov, die mit dem Tempeldienst beschaftigten

AVeiber, vgl. Cap. 27,6.

S. 422,14. xo t£pdv ioxiv £v yJ>ajiaXojx£p(|)
,

in planiore Euboeae parte

(Amas.), vgl. Cap. 24,7, das Neutrum substantivirt wie lA^" 34,8 x£txai kt

o'|y]Xou.

ebd. Der Berg, an dessen Fusse das Heraion liegt, heisst auch heut

noch Euboia (532 m hoch); die ihm gegeniiber liegende, heut Elias-Berbatio-

tikos, muss die alte Akraia sein, und die Niederung am Slidfusse der Euboia

die alte Prosymna. Steffen a. a. 0. 39 f.

S. 422,15. Zu Asterion vgl. Cap. 15,5, wo er ais Richter im Streit

zwischen Poseidon uud Hera genannt war, eigentlich Hypostase des Zeus

Asterios, wie die drei Berghdhen, die ais seine Tdchter angefiihrt werden,

drei Vorstellungsformen der Gbttin Hera sind, vgl. P*’eller-Robert 161

A. 2. Da der Fluss Asterion in Cap. 15,4 mit dem Kephisos und Inachos

zusammengestellt wird, so vermuthet Steffen S. 40, dass er einer der drei

hauptsachlichsten Fliisse der Argeia sein rnusse; demgemass erkennt er ihn

in dem Fluss, welcher im mittleren Gebirgsthal etwa ^/4 Meilen nordbstlich

von Mykenai entspringt und sich siidwarts der Inachosebene zuwendet.



S. 422,12—423,8. 565

S. 422,20. aaxsptcDva ovo^dCouai xca. rr^v xdav, nach Murr, d. Pflanzenwelt

i. d. griech. Mythol. 270 ais eine strahlbliitige Composite zu deuten, deren

Art sich nicht genau festellen lasse; Wagler bei Pauly-Wissowa II 1786

vermuthet, dass die Strahlenbluten an die Gestalt der Strahlenkrone der

Hera erinnern sollten, oder aber es sei der Mond, der auch ein «axpov ist und

in der Mythologie der Hera eine bedeutungsvolle Polle spielt, ais betheiligt

zu denken. Eustath. z. Od. XXII 481 bemerkt, Paus. sage, die Pflanze sei

geeignet st? xa&apjidvf wie es scbeint, tauschte ihn sein Gedachtniss, sodass

er von der Pflanze sagt, was Paus. vom uBtop ’EXsuflspiov bemerkte; so richtig

Frazer.

S. 423,2. Der Architekt Eupolemos ist sonst unbekannt, Siebelis

wollte dafiir Eupalamos schreiben, wofttr kein Grund vorliegt, da der Xame

auch sonst haufig ist.

S. 423,3. Ueber die Giebelgruppen am Heraion handelt Welcker
Alt. Denkm. I 191. Paus. nennt drei Gegenstande: Geburt des Zeus, Giganto-

machie und Einnahme Ilions (re,sp. wenn man den Tcpd? Tpotav xdXsjxo? von der

aXu)ai? trennt, vier) ais uxsp xou? xtova? stp-faaiJLsva. Man bezog das friiher

alles auf die Darstellung der Metopen, s. Winckelmann Werke II 461

(Eiselein). Stieglitz, Archaeol. d. Bauk. II 88; doch bemerkt Welcker
a. a. 0. mit Eecht, dass die Geburt des Zeus hierfiir durchaus ungeeignet

war. Welcker selbst nimmt an, dass im vorderen Giebelfeld die Geburt

des Zeus, im hintern die Einnahme Ilions dargestellt vrar, an den Metopen

aber Scenen aus der Gigantomachie und event. noch anderes, was Paus. uber-

gangen habe; ebenso Lolling bei Baedeker 264. Indessen wenn man den Wort-

laut des Paus. in Betracht zieht, so empfiehlt es sich mehr, mit Curtius 398

anzunehmen, dass an der Yorderseite im Giebel die Geburt des Zeus, in den

Metopen Scenen aus der Gigantomachie, an der Riickseite im Giebel die

Iliupersis, an den Metopen Scenen aus dem trojanischen Kriege dargestellt

waren (die Metopen der Langseiten waren vermuthlich ohne Sculpturen-

schmuck). Waldstein, Excavations at the Her. No. I p. 7 nimmt dagegen

an, dass im westlichen Giebel die Abreise der Griechen von Troja, in den

Metopen Scenen der Iliupersis dargestellt gewesen seien, wogegen Frazer 182

mit Recht bemerkt, dass dies mit dem Wortlaut des Paus. in Widerspruch

steht. Yon den zahlreichen Sculpturfragmenten, die bei den Ausgrabungen

gefunden worden sind, weist man die grdsseren den Giebelfeldern, die in

kleinerem Massstabe den Metopen zu, s. Waldstein bei Frazer 170 f.

S. 423,4. Statuen von Priesterinnen fanden sich ebenso in Hermione

(II 35,8) und in Keryneia in Achaia (YH 25,7); auch die auf der Akropolis

gefundenen sog. Spes-Figuren sind wohl ais solche zu deuten. Ygl. auch

Curtius A.Z. XXXYIII 28 u. ges. Abh. II 286.

S. 423,6. Die Statue des Orestes war vermuthlich durch die

bekannte Umtaufe zu einer des Augustus gemacht worden, vgl. oben S. 131

u. 212 und Kohler gesamm. Schr. YI 357.

S. 423,8. Frazer p. 183 vermuthet, dass diese xXtvTj bei dramatischen

Darstellungen der Hochzeit des Zeus und der Hera, wie sie an manchen

Orten von Hellas stattfanden, benutzt worden sei.
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S. 423,9. «oTCc; r^v MsvsXad; tuots dcpst/vexo E-jcpop^ov, Euphorbos des Panthus

Sohn, von Menelaos erschlagen, s. Hom. II. XVII 1—60; zu v. 28 bemerkt

der Schol. cpaal Iludcrcdpav iv xtp xaxd ’'Ap(o; 'Hpatw dazida yaXx^v 0-£ctad|i.£vov eixetv,

w; xauxYjv <poptuv dc&fjpyjxai uxd MsvsXctou ojv E-rfop^o;’ oxpscj^avxs; os ’ApYeio'j; xfjv doTaoct i

tdstv 3ia7pa|jL|jL« lyjcpdppou; vgl. Hor. Od. I 28,10 ff. Nach Herakl. Pont, bei
\

Diog. L. VIII 1,5 habe Pythagoras, dessen Seele einst im Kbrper des Eu- ;

phorbos sich befunden, den von Menelaos diesem abgenommenen Schild im
;

Branchidenheiligthum des Apollon bei Milet gezeigt; derselbe sei freilich schon !

von der Zeit zerstort und nur noch die einst darauf befindliche elfenbeinerne

Maske iibrig gewesen. Nach Max. Tyr. diss. 16,2 hiitte er diesen Schild ;

mit der Inschrift llaXXctdi ’A^vd McviXeto; drd EOcpdppou in einem Tempel der

Athena gezeigt; das Heraion geben ais Aufbewahrungsort des Schildes an
|

auch lamblich. v. Pythag. 14,63 und Porphyr. v. Pythag. 27. -

S. 423,10. Die argeiische Hera des Polyklet wird zwar in der
j

Litteratur noch hiiufig erwiihnt (vgl. Overbeck S. Q. 932 ff.), doch erhalten I

wir zu der Beschreibung des Paus. nirgends eine ErgSnzung, da die bei
|

Max. Tyr. diss. 14,6 gegebene Beschreibung (XeuxoAsvov, eX£<pavxorrj7 uv, £ud.x'.v,
j

£U£t|iova, pa3»Xixr]v, topyjjLdvr^v izt ypuooy ^povoy) archaeologisch werthlos ist. Aller-

(lings sagt Tertull. de cor. mil. 7 : lunoni vitem Callimachus induxit. Ita

et Argis signum eius palmite redimitum, subiecto pedibus eius corio leonino

insultantem ostentat novercam de exuviis utriusque privigni, wasBbtticher

Kunstmythol. 11 288 und Brunn 1213 auf die polykletische Hera bezogen;

doch haben Welcker Griech. Gbtterl. II 320 A. 20 und Overbeck, Kunst-

mythol. 111 43 es mit Recht abgelehnt, diese an sich schon bedenkliche An-
j

gabe auf die Hera Polyklets zu beziehen, deren Kopf, ais mit dem Stephanos
j

geschmiickt, nicht mit Weinlaub bekrSnzt gewesen sein kann. Besseren

Anhalt geben uns Miinzen von Argos aus der rbmischen Kaiserzeit, die die

thronende Gdttin mit den von Paus. erwahnten Attributen des Granatapfels

in der r., des Scepters in der 1. Hand zeigen, s. Overbeck a. a. 0. Miinzt.

111, 1. 2. Imhoof-G ardner pl. .1 12 und 13 (darnach unsere Mtinzt. II

18—20); ausfiihrlich handelt uber dieselben Overbeck ebd. 44 f. (vgl. Plastik

1 509. Collignon 1 511. Gardner, Coins of Elis p. 19). Was den Kopf

anlangt, so ist es, nachdem die ludovisische Hera ais eine spKtere, die farne-

sische Hera ais eine friihere Arbeit erkannt worden sind (beide sind iiberdies

nicht einmal sicher ais Herakbpfe zu deuten, vgl. Furtwangler Meisterw.

557 und 76 fg.), noch nicht gelungen, eine statuarische Replik desselben nach-

zuweisen (auch die von Klugmann A. Z. XXV II 32 angezogene Biiste der

Sammlung Egremont fiillt ausser Betracht, vgl. Michaelis, Anc. marbl. in

Gr. Brit. 609 f.); dafiir ist fast allgemein angenommen, dass der schbne Hera-

kopf autonomer argeiischer Didrachmen, die eben aus jener Zeit stammen (vgl.

Furtwangler 408), uns eine gute, wenn auch nicht absf^lut treue Vorstellung

von dem Typus der polykletischen Hera geben, vgl. Overbeck a. a. 0.

IMiinzt. II 6. Imhoof- Gardner pl. J 14, unsere Miinzt. II 19. Allerdings

will Overbeck darin keine direkt^ Copie der argeiischen Hera, sondern nur

einen von ihr beeinflussten Typus erkennen, wahrend Furtwangler 413 eine ^

direkte Nachbildung darin sieht. Dagegen spricht aber der Umstand, dass
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der breite Stephanos des Miinzkopfes nicht mit den von Paus. genannten

Chariten und Horen, sondern mit Anthemien (Palmetten) verziert ist. In

der symbolischen Bedeutung stimmen freilich beide Ornamente iiberein; denn

wie die Chariten und Horen (die auch sonst vereint auftreten, vgl. Preller-

Robert 479 A. 4) Bliihen und Anmuth bedeuten (Overbeck Kunstmyth.

48), so geht auch das Anthemienornament auf vegetabilischen Segen, vgl.

Welcker a. a. 0. 1 374. II 322. Die Crosse der Figur berechnet Reisch

Eran. Vindob. 8, da das Mittelschiff nur wenig iiber 4 m breit war und neben

der thronenden Gottin die Hebe des Naukydes stand, auf kaum mehr ais die

dreifache Lebensgrbsse.

S. 423,12. Die symbolische Bedeutung des Granatapfeis ist streitig.

In der Regel gilt er ais Symbol der ehelichen Fruchtbarkeit, s. Welcker
a. a. 0. II 320. Preller-Robert 172. Dagegen fasste ihn Bbtticher A. Z.

XIY 169 und Baumkultus d. Hell. 471 f. ais Zeichen des Triumphes der

Hera iiber Demeter und Persephone, doch verdient erstere Deutung gewiss

den Vorzug. Vgl. auch iiber die Bedeutung des Granatapfels bei der Hera

Overbeck Kunstmythol. III 48 u. 192. Murr, d. Pflanzenwelt in der

griech. Mythol. 50.

S. 423,14. Die von Paus. angegebene symbolische Bedeutung des

Kuckucks auf dem Scepter der Hera wird bestatigt durch Aristot. beim

Schol. Theocr. 15,64. Vgl. Overbeck Kunstmyth. a. a. 0. Preller-

Robert 165; vgl. zu Gap. 36,2.

S. 423,16. oux «TUoosydjJLsvoi; ypacpoD, Ypacpoj os oudsv v^aaov, daher Gap. 36,1

dizo ds Aid? i? xdxxuYa xdv opvid-a dA.Xa-)fyj? XsyojJLsvvjc. Zur Erklarung, die Paus.

hier abgiebt, vgl. VI 3,8 ipiot IJ-SV ouv Xsysiv jxsv xd utuo '^EXXyjviov Xs|dp.sva dvdjxrj,

Ksid-saf^ai ds xdaiv ouxsxi dvdxxy]. Zu aTTodsysa&oti Vgl. Gap. 16,4. IV 32,4. 35,12.

V18.7. VI 26,2. ixi2\
S. 423,18. Die Statue der Hebe von Naukydes ist auf Miinzen

neben der der Hera kenntlich, zwischen beiden der weiter unten erwahnte

Pfau, vgl. Imhoof-GardnerJ 15 (unsere Miinzt. II 20); es ist eine stehende

Figur im langen Chiton, die die 1. Hand ausgestrekt, die r. gesenkt hat.

Die Stelle ist nicht mit Schubart Uebers., Overbeck Hera a. a. 0. 41

zu verstehen, ais habe Pausanias diese Hebe nicht mehr an ihrem Platze

gesehen; vielmehr bezieht sich Xsysxai auf die nur durch die Tradition be-

glaubigte Autorschaft des Naukydes, s. Bursian Lit. Centralbl. 1873

Sp. 1265. Mit dieser Auffassung stimmt das Alter der Miinzen (Imhoof-

Gardner 34) und die auffallende Stellung der Worte xsyvyj Nauxudou? vor
vgl. I 1,3. 2,5. 3,5. 28,2. II 10,1. 20,1. 3. 22,5. TII 20,5.

IV 31,6. V 17,3 u. s. w.

S. 423,19. R. Fbrster, iiber die altesten Herabilder (Bresl. 1868)

S. 11 vermuthet, dies alte Bild der Hera sxl xiovo? sei identisch mit demjenigen

djaliicc der Hera, vor dem der Sage nach die Mutter des Kleobis und Biton

ihr Gebet verrichtete (Herod. I 31) und das nach Her. VI 82 i. J. 519 den

Kleomenes von Sparta durch ein Flammenzeichen vom Feldzuge gegen Argos

abhielt; denn damals ^var das alte Sitzbild, das Paus. eben hier erwahnt,
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iioch in Tiryns. Doch vgl., was gegen diese Hypothese von Overbeck Kunst-

mythol. lll J83 A. 6 ausgefiihrt wird.

ebd. Dies alteste Hera bi Id von Tiryns, dessen Paus. auch VI 11

46,2 gedenkt, wird anch anderweitig erwahnt, jedoch nicht ganz in Ueber-

einstimmung init Paus., der den Peirasos, 8ohn des Argos, ais Widmer
nennt. Nach Plut. bei Euseb. praep. ev. III 8 ist ein gewisser Peiras auch

der Verfertiger des Bildes, bei Demetr. ap. Clem. Alex, protr. 4,47 (p. 41 Pott.)

Argos. Ueber diese Nachriehten handelt ausfuhrlich Fdrster a. a. 0. 6 fi*.,

der zu dem Resultate koinmt, dass an der Nachricht, dass Peirasos Verfertiger

und Widmer sei, festgehalten werden m*iisse. Ueber die weitere Frage, ob

dies ^octvov dasselbe war, wegen dessen der Sage nach die Proitiden in Wahn-

sinn versetzt wurden (Acusil. bei Apollod. 112,2), vgl. ebd. 9 f. und Over-

beck Kunstmyth. III 7 f. — Unter den Funden, die die Amerikaner im

Heraion gemacht haben, sind auch zahlreiche hochalterthiimliche Terracotta-

idole (Waldstein pl. 8); Belger Berl. phil. Wochenschr. 1893, Sp. 210

vermuthet, dass in manchen dieser Idole Reminiscenzen an das alte Sitzbild von

Tiryns zu finden seien; ebenso Frazer 185. — Was das Material, das Holz

des wilden Birnbaums, anlangt, so erwJihnt Plut. Qu. Graec. 51 p. 303 A,

dass bei einem argeiischen Feste die Knaben IkAXayjjdoe; hiessen, vielleicht

zur Erinnerung daran, dass die ersten Bewohner dort von wilden Birnen

gelebt hiitten.

S. 423,20. Ttpuvba os ccvsXovts;, s. zu Cap. 25,8.

S. 423,21. 0 or^ xai «yto; eloov, dieselbe Wendung IV 16,7.

S. 423,23. Die Hochzeit der Hebe mit Herakles scheint in der

altem Kunst beliebt zu sein; sie ist auf Vasen dargestellt, wie A. Z. XXVI
Taf. 2(M), 3—4; im Relief wahrscheinlich in dem sog. korinthischen Puteal

(beste Abbildung .lourn. of hell. stud. VI j)l. 56 fg.).

S. 423,24. Der von Hadrian geschenkte Pfau erscheint auf den Miinzen

nicht nur zwischen Hera und Hebe (s. oben zu p. 423,18), sondern auch

allein, vgl. Imhoof-Gardner J 16. Der Pfau scheint zuerst in Samos der

Hera heilig gewesen zu sein und von dort sich weiter verbreitet zu haben,

vgl. Ath. XIV 644 A. Preller-Robert 163 A. 1; Pfauen sind auch auf

samischen Miinzen abgebildet, Gardner Samian Coins p. 18 pl. V 5. Bei

den amerikanischen Ausgrabungen am Heraion ist ein bronzener Pfau gefunden

worden (Excavations I 5); Reste eines marmornen und thdnernen schon bei

friiheren Ausgrabungen, s. ?'razer 185.

S. 424,3. Thuc. IV 133 erzHhlt: Kat 6 vsoj; "Hpot; toD ajtoD Hipou;

(423) iv ''Ap^si xctxsxati^,, XpyotBo; espsta; Xciyvov v.va B-sisr^; rpo; '(z

TcijJLucfTa xat szixcfTaoapHouor;;, (osts eXabsv «(plHvTct xczvrct xat xaxcccpXsyHivTa; nach

Thukydides floh Chrysis nach Phlius, wahrend Paus. HI 5,6 wiederum Tegea

nennt. Es ist dieselbe Priesterin, von der Thuc. 11,1 sagt, dass sie bei Beginn

des peloponnesischen Krieges 48 Jahr ihr Amt verwaltet hatte. Nach Arnob.

VI p. 207 ware Chrysis beim Tempelbrand ums Leben gekommen.

S. 424,5. Hierzu bemerkt Curtius ges. Abhandl. I 44: „Wenn Paus.

sagt, dass die Argiver trotz des durch ihre [der Chryseis] Unvorsichtigkeit
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veranlassten Brandungliicks ihr Bild nicht fortgeschafft hatten, so folgt daraus,

dass schon bei Lebzeiten die erwahlten Priesterinnen der Landesgottin in Erz

oder Marmor aufgestellt waren und dass man in ihrer Beihe die Annalen

des Tempeldienstes verkbrpert sah.“

Gap. XVIII.

Heroon des Perseus. Grabmal des Thyestes. Thyestes und Atreus.

Tempel der Demeter Mysia. Drei Kbnigreiche der Argeier und
ihre Kbnige. Orestes und seine Nachkommen. Ankunft der Hera-

kleiden im Peloponnes, Eroberung von Argos, Lakedaimon und
Messenien.

S. 424,8. Die Entfernung von Mykenai nach Argos, die nirgends an-

gegeben ist, betrug zwischen 40 und 50 Stadien, Curtius 484; die jetzige

Strasse ist etwas iiber zwei Stunden lang, B ursi an 49. Die Beschreibung

der Strasse, die Paus. ging, s. bei Steffen, Kart. v. Myk. 12.

ebd. Steffen a. a. 0. A. 1 bezeichnet es ais mbglich, dass bei der

Kapelle des h. Demetrios das Heroon des Perseus, bei der der h. Katharina

das Grabmal des Thyestes gestanden habe, weil beide Kapellen aus antikem

Material erbaut sind.

S. 424,11. Diktys, Bruder des Kbnigs Polydektes von Seriphos, rettete

mit seinem Netze Danae und Perseus, s. Pherek. b. Schol. Ap. Bhod. TV
1091. Bei Klymene ist vrohl eher an die Okeanide zu denken, s. Hes. Theog.

351. 508, ais an die Tochter des Minyas X 29,6 oder die des Katreus

Apoll. III 2,1, Vblcker Japet. Geschl. 204 mbchte Klymenos schreiben

= Polydektes = Hades, s. Stoll bei Roscher I 1020.

ebd. iv os xfj ’Ap7£io! xxX., Curtius 414 ist der Ansicht, diese Worte

seien auf die Grenze zu beziehen, wo einst die Landmarken der Argeier und

Mykenaier zusammenstiessen
;

ebenso glaubt Steffen a. a. 0. S. 10 mit A.,

diese Worte sprechen dafiir, dass zur Zeit des Paus. die Grenzen zwischen

Mykenischem und Argeiischem noch bekannt gewesen seien, was freilich 600

Jahre nach der Zerstorung von Mykene iiberrasche. Richtiger erklart

Heberdey 42 A. 52 die Worte ais hervorgerufen durch die vorausgehende

Erwahnung von Kultstatten, die ausserhalb der Argeia lagen; sv os Ap^sta

leitet zum Gegenstand zuriick, wie II 21,7 sv os ’'Ap-(su

S. 424,13. Die Yerwendung von Widderfiguren an Grabdenkmalern ist

in Griechenland auch sonst nachgewiesen, vgl. Baumgarten in A. M. VIII

141. Milfthhbfer A. Z. XLI 263.

ebd. Mit Hilfe der Aerope, der Gattin des Thyestes, verschaffte

sich Thyestes das goldwollige Schaf, das Symbol der Herrschaft; dies und

den darauf folgenden Zwist der Bruder erzahlt ausfiihrlich Apoll. Epit. Vat.

60 fg. Wagn., vgl. d. Schol. zu Hom. II. II 105 und Eur. Or. 811 und dazu

Wagnera. a. 0. 166; vgl. auch Furtwangler bei Roscher I 713. Knaack
bei Pauly- Wissowa I 677 fg.
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S. 424,14. |jL£tp-^aai ttjv taY]v, d. h. er vergalt nicht Gleiches mit Gleichem,

sondern ging weiter, vgl. Gap. 28,4 dxeoitou acptai xvjv loyjv.

S. 424,17. TrpouTC>5p^£v ’A'jfcz|i.£|jLvovi cpovoQ xxX., ebeiiso Eur. Iph. Aul. 1150,

wahrend nach andern Atreus den Tantalos schlachtete und seinem Yater

Thyestes zum Male vorsetzte, vgl. Sen. Thyest. 718. Hygin. f. 88. 244. 246.

Er war mit Klytaimestra verheirathet gewesen, vgl. Gap. 22,3. Eur. 1. 1.,

was nach dem Schol. Od. XI 430 der homerischen Bezeichnung xoupioioQ xoai<;

widerspricht, wonach Klytaimestra vor Agamemnon keinen Gatten gehaht

hahen konne.

S. 425,1. xax«7vdivca eine nachtheilige Ansicht aussprechen, hier also

nicht vom Richter gebraucht, wie sonst gewbhnlich.

S. 425,3. TJeber Pelops und Myrtilos s. VIII 14,10 f.

S. 425,4. 7]v['xa
7] IluS^ia xxX., man erwartet: a -q IIu9-ia £lx£v, T^vrxa rXauxo<;

— ipo6X£ua£v. Zur Sache vgl. Her. VI 86 und Paus. VIII 7,8, wo das Nahere

mitgetheilt ist. Das Orakel der Pythia (s. daselbst) schliesst mit dem Verse

des Hesiod Op. 285, den Paus. a. a. 0. citirt:

Avopo? suopxou pv£yj jJL£xdTaa9'£v ap£tojv.

Auch Juvenal citirt die Geschichte 13,199 ff.

S. 425,6. B ursian a. a. 0. vermuthet wegen des Namens Kpiot, dass

frilher noch mehrere solcher Graber mit Widderbildern dort gestanden hatten.

S. 425,7. Ueber die Demeter Mysia vgl. auch Gap. 35,4; eine

Demeter Mysia bei Pellene VII 27,9. Ein bei Lerna gefundenes Votivrelief

zeigt die Demeter neben dem mythischen Stifter des Kultes, Mysios, und

dessen Gemahlin Chrysanthis (nach Paus. I 14,2); vgl. Bursian A. A.

1855, 57. Osann A. Z. XIII 142, der unter Bezugnahme auf VII 27,9 eine

abweichende Deutung giebt. Milchhdfer A. M. IV 152. Preller-Robert

750 A. 5.

S. 425,8. Zu Mysios vgl. Gap. 35,4. — y£vo|jl£vou xal xotixou, d. h. wie

Pelasgos I 14,2.

S. 425,10. Das Material, Backstein, erweist, dass dieser eingebaute

Tempel spateren Ursprungs war, da Backsteinbauten in Griechenland fiir

altere Zeiten nicht nachweisbar sind. Offenbar wurde diese Kapelle zum

Schutz der alten Schnitzbilder in die Ruine des Tempels eingebaut.

ebd. ^oava ok Kdpyjc xat IIXoyxcDvoi; xal ArjiLrjzpo^; iaxi, namlich der unter-

irdischen Demeter, die wie hier in Argos auch anderwarts gemeinsam mit

chthonischen Gottheiten verehrt wurde; so in Triphylien Hades, Demeter und

Kore, vgl. Strab. VIII 344, s. Rohde Psyches I 210 A. 1, wo Argos statt

Korinth zu setzen ist; vgl. auch III 19,4, uberall eine Trias, welche An-

ordnung bei chthonischen Gottheiten iiblich ist, wie iiberhaupt die heilige

Dreizahl beim Dienst der Unterirdischen uberall zu Tage tritt, vgl. Di eis

Sibyll. Blatt. 40 A.

S. 425,11. Der Inachos, heut Panitza genannt (Baedeker 248),

entspringt auf dem Artemision (Gap. 25,3) und durchzieht die argeiische

Ebene von Norden nach Siiden, Curtius 339.

S. 425,12. £TCt TtuXrjv, namlich von Argos; Curtius 363 vermuthet,

dass dies Thor der Eileithyia identisch sei mit dem, welches (nach Hesych.
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V. NspLsiaosc; TruXai) sonst das nemeische hiess; zustimmend Bursian a. a. 0.

A. 2.

Mit dem folgenden § beginnen nun die Ausfiihrungen iiber Argos, und

zwar folgt zunachst das Geschichtliche bis Gap. 19,2.

S. 425,14. Movou; os 'EXk-qvuiv xxL, Pausanias widerlegt sich selbst,

indem er Gap. 30,8 angiebt, dass das troizenische Peich unter drei Konige

getheilt gewesen sei — paaiXsT; jxsv xpsT{; dvxl svog sysvovxo, und ebenso die Herr-

schaft in Elis dreifach getheilt sein lasst, V 1,11.

S. 425,15. Ava^a^opoo xou ’Ap‘(£i'oo xou Ms^ccxst^oui; xxX., Argeios wird ais

Vater des Anaxagoras, wie es scheint, nur noch genannt beim Schol. Eur.

Phoen. 180, wahrend bei Diod. lY 68 und Schol. II. 564 Megapenthes, bei

Eustath. zu II. II 566 Proitos der Vater des Anaxagoras ist und in der Lista

des Schol. Pind. N. 9,30 weder Anaxagoras noch Argeios figurirt, vielinehr

Megapenthes Vater des Hipponoos ist, der bei Paus., Schol. Eur. 1. 1. und

Schol. II. 1. 1. Sohn des Anaxagoras genannt wird. — Was hier von argeiischen

Weibern zur Zeit des Anaxagoras erzahlt wird, gilt nach gewbhnlicher, schon

bei Hesiod. im Katalog sich findender Tradition (s. Apoll. II 2,2) von den

Tbchtern des Proitos, vgl. auch Paus. Gap. 7,8. VIII 18,7. 8. Die Sage

wird auch sonst] mit allerlei Verschiedenheiten im Einzelnen erzahlt, s. 0. Wolff
bei Poscher II 2570 f. Bei Hesiod und Diodor 11. 11. wird hinzugefiigt, dass es

Dionysos war, der die Weiber mit Wahnsinn schlug, wahrend nach Akusilaos

(bei Apollod.) Hera die Tochter des Konigs strafte, weil sie ihr altes

Holzbild verachteten, womit die Erzahlung des Probus und Servius zu Verg.

Ecl. 6,48 iibereinstimmt („eine spatere auf anderer Auffassung des „Pasens“ be-

ruhende Sagewendung“ Rohde a. a. 0. II 50 A. 4). Hach Hesiod (s. Bethe
Theban. Heldenlieder 174) und bei Her. IX 34 breitet sich der Wahnsinn

auf alie argeiischen Weiber aus, erst nachdem Melampus mit einer ersten

Forderung abgewiesen war. Auch der Ort der Heilung wird verschieden

angegeben; nach Paus. II 7,8 hat Melampus die Proitiden da geheilt, wo
spater der Tempel der Apollon auf dem Markt in Sikyon stand und sich noch

eherne BiJdsaulen derselben befanden, Gap. 9,8; dagegen nach VIII 18,7—

8

waren die Tochter des Proitos in ihrem Wahnsinn nach einer Grotte im

aoranischen Gebirge geflohen, von wo sie Melampus nach Lusoi fiihrte, um
sie im Heiligthum der Artemis zn heilen.

S. 425,17. icp’ (p x£ auxoc; xctl 6 — x6 taov s^ouot, Vgl. Eustath. ZU

Hom. II. II 566. Schol. Pind. N. 9,30. — Zu x6 l'aov vgl. I 11,3

st:’ tay](; apysiv.

S. 425,18. dxo |j.£v drj Btavxog ttsvxs dvops;; iitl xs^oapa^,

Vgl. Apoll. I 9,13; die Liste ist demnach folgende: Bias — Talaos —
Adrastos — Aigialeus — Kyanippos; dieser letztere, der bei Paus. hier und

Gap. 30,10 ais Sohn des Aigialeus genannt ist, war nach Apollod. 1. 1. sein

Bruder; nur wenn Paus. dies ebenfalls annahm, durfte er bloss von vier

Generationen sprechen^ offenbar verbindet er, ohne es zu bemerken, zwei sich

ausschliessende Ueberlieferungen. Die Biantiden sind Xeleiden, da Pero, die

Gattin des Bias, eine Tochter des Neleus war, s. Apoll. I 9,12.
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S. 426,1. czito 03 MsX«|ixooo; '('svsat xs xai avop; laoi, nach der Liste, die

Paus. 17,6 giebt: Melampus — Mantios — Oikles — Amphiaraos ist

dieser der vierte, Amphilochos also der funfte Mann, wie bei Hom. Od. XV
240 ff. Man konnte daher auf die Vermuthung kommen, es sei xsvxs statt

zu schreiben; richtiger aber wird man annehmen, die Behauptung, es seien

sechs pveai, beruhe auf einer Angabe, welche Amphilochos, den Sohn des

Amphiaraos, mit Amphilochos, dem Sohne des Alkmaion, verwechselte; Bei-

spiele dieser Verwechselung s. bei Schubart Quaestiones genealogicae histo-

ricae p. 146 n. Es hat also Paus. auch hier wieder zwei verschiedene

''fraditionen zusammengeworfen.

S. 426,2. 01 'Ava^a^optocti paoiXeuooai zXiov, da von Anaxagoras zu Ky-
larabes ebenfalls fiinf Miinner gezahlt werden: Anaxagoras — Alektor —
Iphis — Sthenelos — Kylarabes, so kann sich xXiov nur insofern auf die Zeit

beziehen, ais schliesslich die Herrschaft wieder in der Hand eines Anaxagoriden

vereinigt wurde.

S. 426,3. 'Icpi; — Karcfviuj; ctosX^pou, Kapaneus war Sohn des Hipponoos,

s. X 10,2, Iphis Sohn des Alektor, Hipponoos aber und Alektor waren Sohne

des Anaxagoras, also waren Iphis und Kapaneus nicht Briider, sondern

Vettern; darum hat Cia vier ctvs'|ioy fiir aosXcpou schreiben wollen, wogegen

Schubart 1. 1. p. 81 mit Unrecht einwendet, Paus. brauche auch anderswo

ciosXcpo; im Sinne von consobrinus. Rathsamer ist anzunehmen, Paus. verfahre

auch hier, wie so oft in genealogischen Dingen, ungenau.

S. 426,4. WjicpiXoyoy — jxcxoixy-aavxo;, vgl. Hecat. fr. 72 u. Thue. II 68;

unzufrieden mit den VerhJiltnissen in der Heimath wandert er aus und griindet

die Stadt ''Ap^o; ’AjicpiXoyixov am ambrakischen Busen.

S. 426,8. <zv3y hier = praeter, wie V 13,10.

ebd. -xpo3Z3zonrjU3vo; jx3v 'Apxdotov xoy; xoXXou;, da Agapenor, der Kduig

der Arkader, auf der Heimfahrt von Troja nach Kypros verschlagen wurde

und dort verblieb, sein Nachfolger Hippothoos aber seinen Konigssitz in

Trapezus aufschlug, glaubte Orestes ais Vetter des Agapenor berochtigt zu

sein, die Hand auf die verlassene Herrschaft zu legen, s. VIII 5,4.

S. 426,1). ayintayixoy os sx Oioxsojv dst ::oxc ez’ (j)'^s.Xs{cf sxoijxoy zc<|iovxo;,

diese Hilfsvblker schickte Pylades, s. Pind. P. 9,20 mit Schol. — ojcpsXsio:

= ^orj^sia, VII 12,1.

S. 426,12. zpo Nixo3Xfidxoy xal MsYazivDoy;, Vgl. III 19,9; ersterer Sohn

der Helena genannt: Hes. beim Schol. Soph. EI. 539. Apoll. III 11,1. Schol.

Eur. Andr. 898. Megapenthes dagegen wird schon bei Homer Od. IV 12 ais

Sohn einer Sklavin bezeichnet.

S. 426,13. ’Oj533xoy 03 dzoDavdvxo; xxX., was von hier bis Schluss des

Capitels erzahlt wird, heisst IV 3,3 6 Xojo; 6 s; Tiaa|jL£vdv; was darin auf

Messenien sich bezieht, wird zpoo^^xr, zu diesem X070; genannt.

S. 426,14. Zu Penthilos vgl. III 2,1.

S. 426,19. ot ^3 HIpcrxXstBai xd dvixaQ-iv stai Ilspaslooti, Elektryon, der Sohn

des Perseus, war Vater der Alkmene, der Mutter des Herakles, II 25,9. —
Zu xd avixa^sv Vgl. die Bemerkung zu I 3,2.

S. 426,20. Zu Hippokoon vgl. III 1,4.
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S. 427,5. xou<; Nsaxopo? aroYovouQ xxX., die genealogische Verkniipfung

der Alkmaioniden, Paioniden und Medontiden mit dem messenischen Kdnigs-

haus ist vulgare Ueberlieferung. Doch sind bei Herodot V 62. YI 125

die Alkmaioniden autochthone Athener; ihr Stammsitz lag am Puss des

Parnes und eben dahin weisen die Spuren des Paionidengeschlechts, s. Tbpffer
Att. G-en. 127. Die Yachkommen des Peisistratos dagegen erscheinen bei

Herodot Y 65 ebenfalls ais avsxaS-sv Jlokioi xs xal NyjXstooa, ex xwv aoxaiv -(spvoxs^

xat ot djxcpl KdBpov xe xat MeXav&ov; was den letztern betrifft, so stimmt sein

Stammbaum bei Hellan. fr. 10 (P. H. Gr. I 47) in der Hauptsache mit den

Angaben des Paus. iiberein, nur dass Penthilos vor Boros steht. Urspriing-

lich aber hat auch Melanthos nichts mit Attika zu thun, sondern ist nur

eingeschoben, um die Medontiden mit dem messenischen Konigshause zu ver-

binden, wie iiberhaupt die ganze Legende von der Einwanderung messenischer

Adelsgeschlechter eine Erfindung ist, vgl. Tbpffer a. a. 0. 232.

S. 427,12. Thymoites, der letzte Kbnig aus dem Stamm des Theseus,

war ein natiirlicher Sohn des Oxyntes; auf den Thron gelangte er durch Er-

raordung seines altern Bruders Apheidas, des legitimen Thronerben, vgl.

Nicol. Damasc. fr. 50 (F. H. G. III 386). Athen. III 96 D.

Gap. XIX.

Temenos und Deiphontes. Die Argeier griinden einen Preistaat.

Tempel des Apollon Lykios am Markt, von Danaos erbaut. Merk-
wiirdigkeiten im Tempel und im Temenos des Apollon Lykios:
Bildsaule des Biton. Feuer des Phoroneus. Aphrodite Nikephoros,
Weihgeschenk der Hypermnestra. Grabmaler der beiden Linos.

Anderes Merkwiirdige.

S. 427,15. Zu Deiphontes vgl. ausser Gap. 28,3 ff. namentlich Nic.

Damasc. fr. 38. (F. H. G. III 376). Die Sage von Deiphontes und seinem

Streit mit den Sbhnen des Temenos bewahrt die Erinnerung an Kampfe
zwischen der einheimischen Bevblkerung und den eingewanderten Dorern, s.

E. Meyer Gesch. d. Alt. II 271.

S. 427,20. vgl. Gap. 28,3; nachApoll. 118,5. Mc. Damasc.

a. a. 0. Diod. in den Exc. bei Mulier P. H. G. II p. YIII frg. 4 dingen die

Sbhne Meuchelmbrder.

S. 427,21. Ksiao; — xyjv apy;^v, kurz und ungenau; die Sage er-

zahlte, Temenos habe den Deiphontes zu seinem Nachfolger bestimmt und

das Heer ihn anerkannt, aber von Keisos sei dem Deiphontes die Herrschaft

in Argos entrissen worden, sodass er sich auf Epidauros beschranken

musste, s. Apoll. und Nic. Damasc. 11. 11. Paus. Gap. 26,2. 28,3.

S. 427,22. x6 aux6vop.ov, das Neutrum des Adjectivs an Stelle des Ab-
stractums, s. zu Gap. 8,4.

S. 428,2. MsXxav — xo Tcapdxav ixauasv dpyfjQ, lY 35,2 erwahnt Paus.

einen argeiischen Kbnig zur Zeit des zweiten messenischen Krieges und

Pausanias I. 37
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Herodot VII 149 einen andern in Xerxes Zeit. Nach Plut. de fort. Alex.

11,8 p. 340 C starb das Geschlecht des Herakles ans; da die Argeier

nicht wussten, wem sie die Krone geben sollten, sagte ihnen das Orakel,

ein Adler werde ihnen den rechten Mann zeigen; das geschah und gewahlt

wurde Aigon.

ebd. Bei Plut. de cap. ex iniuiic. utilit. 6 p. 89 E wird ein argeiischer

Kbnig, Namens Lakydes, ais Weichling geschildert; Clavi er vermuthet,

derselbe diirfte identisch mit dem hier genannten sein, und Wyttenbach zu

Plut. 1. 1. will jenen Lakydes identificieren mit dem bei Herod. VI 127

genannten Leokedes, dem Sohn des Phaidon, wo dann anzunehmen ware, dass

bei Paus. Myjoiovo; durch Schreibfehler an die Stelle des richtigen Osioojvo(;

getreten sei.

8. 428,4. Es folgt die Perigese der Stadt Argos, an die sich die

der Larisa anschliesst Cap. 19,3—24,4. Paus. beginnt mit der Beschreibung

des ^[arktes; dieselbe reicht — mit zwei Abstechern (20,5. 20,7—10) —
bis 22,7. Mit 22,8 beginnt die Beschreibung der iibrigen Stadt; vgl.

G urlitt 80 ff.

ebd. Ueber dic Lage und die Kuinen von Argos vgl. Leake II 394.

Clark 90. V^elcker 188. Curtius 350. Vischer 317. Bursian

49. Baedeker 201. Die Stadt hat heut noch den alten Namen und liegt

am alten Platz, ist aber ein unbedeutender Ort. Von der alten Stadt sind,

Burg und Theater ausgenommen, keine Reste erhalteu. Wie Paus. bei Be-

schreibung von Landschaften vom Centrum ausgeht und von diesem aus

strahlenfbrmig die nach den Nachbargebieten fiihrenden Routen verfolgt

(Gurlitt 21. Heberdey40), so verfiihrt er auch bei den Stadtbeschreibungen

(s. die Zusammenstellung bei Heberdey 43), und daher fangt er hier nicht

mit dem Eileithyia - Heiligthum an, das am Thore lag, aber erst 22,0 erwahnt

wird, sondern mit dem wichtigsten Tempel der Stadt.

ebd. Das Heiligthum des Apollon Lykios lag an der Agora, die

nach ihm (vgl. Soph. EI. 0: toD Xuxoxtovou UsoD dpfjr} Atixsio;) hiess; vgl. Schol.

ad h. 1. : axo tou tspoD -OU ’A”oXXo)vo;, o-irsf/ d^oyctioxaTov iativ xaxd tv;v iv xco ’'Ap'(£i

d-(ofjrJv. Vgl. ferner Eustath. ad II. IV 101 p. 448. Hesych. v. d(opd

Nach Liv. XXXII 25,5 lag die Agora am Fuss der Burg Larisa, d. h. nahe

dem bstlichen Fusse, jedoch nicht unmittelbar an demselben, s. Bursian 53

und vgl. Taf. XV bei Curtius. Den Tempel erwahnt Paus. auch VIII

40,5 (es stand dabei eine Bildsiiule des Athleten Kreugas). Inschriften, die

sich auf den argeiischen Apollon Lykios beziehen, s. CIG 1119. ’Ecpr^|JL. dpy.

1885,57. Ueber den Beinamen und den Kultus vgl. oben zu S. 405,16,

iiber den argeiischen speciell Preller-Robert 252 f. Der Tempel lag ver-

muthlich an der Nordseite des Marktes, mit der Ostfront gegen die Ebene,

der Westfront gegen die Larisa zu.

S. 428,5. Der Bildhauer Attalos ist sonst unbekannt. Eine von

Veli Pascha i. J. 1810 in Argos gefundene Biiste soli die Inschrift "AxzaXoq,

’AvSpap'9-ou ’A&Yjvaio; getragen haben, s. Loewy, Inschr. griech. Bildh. 291

N. 436; es ist jedoch ganz ungewiss, ob dieselbe auf den hier genannten
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Kiinstler Bezug hat. Biiste und Inschrift sind verschollen. Vgl. auch

Brunn I 558.

S. 428,9. Nach der Notiz des Steph. Byz. s. v. xalouai

ot Kapcc; aouav xov tdcpov, '(iXav os xov ^aoCkia erklart Preli er Myth. 11^ 48

Gelanor ais Kdnig; Arch. Aufs. 287 leitet er den Namen Gelon und

die attischen Geleonten von demselben Stamme ab; eben dadurch erklaren

sich auch der Zsuc; PsXsdjv (bei Boss A. Z. II 246 fg. und Demen von

Attika p. IX), der verinuthlich der Stammgott der Phyle der Geleonten

gewesen sei.

S. 428,12. sc; poojv — djsXyjv — saTctiuxsi Xoxoq xxX., der Wolf, das heilige

Thier des ApoUon, hat die Bedeutung des heimathlosen Fliichtlings, der bei

Apollon cpu^io; Schutz und Hiilfe findet; hier ist er der Reprasentant des fliichtigen

Danaos, der Stier dagegen der des einheimischen Kbnigs, s. Preller-Robert
254. Die Legende ist ahnlich erzahlt bei Plut. Pyrrh. 32. Bei Servius zu

Aen. IV 377 erhalt Danaos das Orakel, wo er einen Stier und einen Wolf
kampfen sehen werde, solle er auf den Ausgang des Kampfes achten; siege

der Stier, so solle er dem Poseidon, siege der Wolf, dem Apollon einen

Tempel bauen.

S. 428,18. Das hier und im folgenden Aufgefiihrte lag im Temenos

des Apollon Lykios, dessen Beschreibung nach Bursian 53 A. 2 bis Gap.

20,3, nach Gurlitt 81 bis Gap. 19,8 reicht; doch ist letzteres zu eng gefasst,

da die Gap. 20,1 erwahnte Statue des Kreugas nach VIII 40,5 auch noch

dazu gehbrte. Es kann daher auch nicht richtig sein, wenn Gurtius 356 die

von 19,8 ab beschriebenen Alterthtimer bis zum Heiligthum der Horen auf die

nbrdliche und westliche Seite des Marktes verlegt. Wahrscheinlich endet die

Beschreibung der Denkmaler des Apollon-Heiligthums 20,3 rnit dem Denkmal

der Briider Kleobis und Biton.

S. 428,20. Zu Lykeas s. I 13,8.

S. 428,21. uTTo pcopjc; 'mi layooQ, Vgl. unsere Verbindung Kraft und

Starke; ptbp wird haufig von geistiger Kraft gebraucht, vgl. Piat. Symp.

190 B Leg. 833 A.

S. 428,22. Das sog. Feuer des Phoroneus brannte im Tempel des

Apollon Lykios, s. Schol. Soph. EI. 6 ;
man sagte, es sei vom Himmel gefalleh,

a. a. 0. 4. Wenn die Erfindung des Feuers hier dem Phoroneus zugeschrieben

wird, so ist das inkorrekt ausgedriickt; er so wenig wie Prometheus hat das

Feuer erfunden, vielmehr hat er die Argeier, deren erster Herrscher er ist,

den Gebrauch des Feuers gelehrt, s. Kalkmann 138 A. 3.

ebd. ovopCovxsc; Oopcuvioj; slvai, zur Konstruktion vgl. VIII 31,7. R.

Hercher Philol. VII 292 und oben zu xaxasxsudCsiv I 1,2, S. 118.

S. 429,2. Wie Paus. unbedenklich Werke dem mythischen Daidalos

zuschreibt, so nimmt er auch am Epeios, dem aus Homer (Od. VIII 493)

bekannten Bildner des trojanischen Pferdes, ais Verfertiger eines noch vor-

handenen ^oavov keinen Anstoss. Auch Plato Ion. 533 A nennt Epeios,

den Sohn des Panopeus, neben Daidalos und Theodoros von Samos ais

dvbpiavxoTcoiot. Brunn I 23 vermuthet, dass die argeiische Kiinstlersage an

37*



&76 II 19,6—8.

den Namen des Epeios ankniipfte
,

wofiir jedoch nichts Beweisendes

vorliegt.

ebd. -co ji.£v ^Eiuciou — To o£ "XTcsppyjatpaQ avtt&Yjp, die Stellung ist

chiastisch, das ^oavov der Aphrodite wurde von Hypermnestra geweiht, wie

das Ende des § lehrt; deutlicher ais hier V 13,7. Beispiele bei Storch
Waldenb. Progr. 15. — Epeios ist wieder genannt I 23,8. II 29,4. X 26,2.

S. 429,3. xaox-qv — u7r/]7a(£v xxX., vgl. Gap. 20,7. 21,1. 25,4. Pind. X.

10,6. Hygin. f. 170. Xonn. Dionys. III 308. Schol. II. IV 171.

S. 429,7. Ais vixr/fopo; wurde Aphrodite auch in Smyrna verehrt, wie

die dortigen Miinzen ergeben, Catal. Brit. Mus. Ionia 239 ff. 266 ff. u. s.

Vermuthlich trug die Statue die Figur der Nike auf der Hand, wie Zeus

und Athene. Ueber die Verkniipfung von Aphrodite und Hermes im Kultus

von Argos vgl. Preller-Robert 387 A. 4. Diimmler bei Pauly-Wissowa

I 2738. Dass der Tempel, in dem die beiden standen, der § 3 erwahnte

des A polion Lykios war, geht aus dem oben Bemerkten hervor.

S. 429,8. Ob die hier erwiihate Statue des Ladas (vgl. iiber diesen

Paus. III 21,1) identisch ist mit der beriihmten Statue dieses athletischen

Siegers, die durch die Epigramme Anth. Pal. XVI 53 ff. (vgl. Catuli. 55,25)

bekannt ist, lasst sich nicht entscheiden; Benndorf d. Anth. Gr. epigr. 15

A. 1 halt es fiir wahrscheinlicher, dass die myronische Statue friiher in

Olympia gestanden, zur Zeit des Paus. aber sich in Bom befunden habe.

Gegen die Annahme Benndorfs, dass Ladas Argeier gewesen sei, er-

klfirt sich Brunn Sitz. Ber. d. bayr. Akad. f. 1888 S. 475, indem er

ihn mit Riicksicht auf 111 21,1 und VIII 12,5 fiir einen Lakedaimonier

erklart. Dass seine Statue hier von Staatswegen errichtet war, wie

Kuhnert Jb. f. Ph. Suppi. XIV 269 A. 13 vermuthet, ist darnach un-

wahrscheinlich.

S. 429,9. Dass es sich hier um ein Relief handelt, zeigt der Ausdruck

TOTco;; dass das AVerk von Bronze war, geht aus Plut. Pyrrh. 32 hervor,

denn es kann keinem Zweifel unterliegen, dass eben dies Werk gemeint ist,

von dem dort erzahlt wird, dass Pyrrhos bei seinem nachtlichen Eindringen

in Argos es auf dem Markte erblickte und ais bdses Omen nahm: xal xij;

d‘(opdi iv irokXoL xctxiowv Xtixou yaXxouv xal zaupov olov st; dXkijXoii;

auvidvxa; war also ein Erzwerk, nicht, wie Curtius 355 sagt,

ein „Denkmal von Stein.“ Zwar erwiihnt Plutarch die Figur der stein-

werfenden Frau nicht; aber dass gerade diese nicht fehlte, wird man aus der

Analogie schliessen miissen, dass Pyrrhos durch einen von einer Frau ge-

worfenen Ziegel den Tod ffndet; denn gerade dieser Umstand mag die Er-

zahlung von dem Orakel und dem ungliicklichen Omen hervorgerufen haben.

Fraglich erscheint, was es fiir ein Objekt war, an dem sich die Darstellung

befand. Die L. A. der meisten Codd., die Schubart beibehalten hat,

ist nicht haltbar. Zwar kbnnte man nach dem, was wir jetzt iiber die An-

lage dieser pd9^poi wissen (vgl. A. M. II 233 f. u. 254: Grube im Asklepieion

in Athen; XIII 91 im Kabirenheiligthum bei Theben), sonst wohl an eine

bildliche Ausschmiickung derselben denken; indessen spricht gegen die An-
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nahme eines pd&pog an unserer Stelle 1) der Umstand, dass die Ceremonie des

Blutablassens in Gruben nur bei chtbonischen Gottbeiten iiblich ist, nicbt

aber bei Apollon; 2) dass bei bildlichem Schmuck eines pd8po; nur an Stein-

sculptur, nicht an Bronze gedacht werden kann; und 3) dass ein ^dSpoc; nicht

ein Anathem sein kann
,
was das in Rede stebende Denkmal nach Paus. und

Plut. doch war. Die beiden letzten Griinde sprechen auch gegen die Con-

jektur von Amasaeus: p«l}pov — syov, die Kuhn und Siebelis aufgenommen,

Leake II 402, Curtius 561 A. 12, Frazer I 572, Bernhard bei

Roscher I 953 gebilligt haben; ausserdem aber wiirde Paus. bei einem pa&pov

doch aueh erwahnen, was darauf stand, oder, wenn nichts mehr darauf zu

sehen war, diesen Umstand ausdrticklich bemerken, wie er es II 24,3; YIII 30,5.

38,5 und 49,1 thut. Es ist also am besten, die Korrektur (die bereits

eine Handschrift aufweist) Dpdvog mit Schubart-Walz und Dindorf auf-

zunehmen, nur mit Hinzufugung des Artikels 5, weil Paus. auf den schon

vorher S. 428,19 erwahnten Thron zuriickkommt. Bei einem Thron sind Bronze-

reliefs durchaus angebracht, vielleicht war er auch ganz mit Bronze bekleidet;

ferner wird der Thron ebenso vorher ais Weihgabe bezeichnet (c?vax£ixai), wie

hier und bei Plutarch. Paus. bespricht also zuerst den Tempel mit dem

Tempelbilde (das er nicht beschreibt) und der Stiftungslegende; dann zahlt

er die davor befindlichen Bildwerke und Weihgeschenke auf (es sind die

%oXKa dw.d"/i\mxa bei Plut.), darunter den Thron des Danaos, geht sodann in

den Tempel (S. 429,8) und kommt beim Hinausgehen nochmals zu dem Thron,

um dessen Bilderschmuck sowie einige in seiner Nahe befindliche, vorher nicht

erwahnte Objekte, die alie ais Anatheme des Danaos galten, aufzuzahlen. —
Was die Darstellung anlangt, so meinte Gerhard myken. Alterth. 9, dass

der Stier das Symbol fiir den Stierdienst friiherer Landesbewohner war, wie

der Wolf die Einfuhrung des Apollonkultus bedeute. Der Kampf zwischen

Stier und Wolf ist auch auf argeiischen Miinzen dargestellt, Imhoof-

Gardner p. 36,10.

S. 429,14. Ueber Linos vgl. IX 29,6 ff. mit Preller-Robert 461 ff.,

uber Psamathe zu I 43,7.

ebd. otxsioxspct ovxcc £X£p(p Xojo), VID 18,1 sagt Paus. bei Berufung auf

das Zeugniss des Linos, er habe es gelesen und gefunden, dass dieses (xauxa)

durchweg untergeschoben sei; doch meint er wohl mit dem Ixspoc; Xdfoc; die

Stelle IX 29,9, wo er bei Erwahnung zweier anderer dieses Xamens, eines

altern und eines jiingern, entschieden erklart, keiner von beiden habe IV/j ver-

fasst, und sei dies doch geschehen, so sei wenigstens nichts auf die Nachwelt

gekommen; vgl. Iambi, v. Pyth. 139, nach dem es die Pythagoreier waren,

welche dem Linos Gedichte untergeschoben hatten. Gedichte des Linos werden

erwahnt bei Diog. L. Prooem. 4. Diod. III 67, und Verse werden citiert bei

Stob. Flor. CX 1. Eus. praep. ev. XIII 12 p. 668 a, s. Kalkmann 229

A. 1. Die auch von Photios und Suidas u. Linos und Eustathios zu II.

XVIII 570 unternommene Unterscheidung mehrerer Linos ist herbeigefiihrt

durch die Verschiedenheit der Genealogieen, vgl. Greve bei Roscher II 2055 f.

S. 429,17. Apollon agyieus, vgl. S. 332 zu 131,6; iiberZeus ais Regen-

gott S. 333 zu I 32,2.
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S. 430,1. o'[ auaiusuoovxec IIoA.uv£tm — auvuipaav, vgl. Aesch. Sept. 41 fif.

S. 430,3. Offenbar zeigten auch die Opuntier das Grab des Prometheus,

wie die Argeier.

Cap. XX.

Die Bildsaule des Zeus Meilichios und Veranlassung zu ihrer

Anfstellung. Kleobis und Biton, Tempel des Zeus Nemeios. Grab
des Phoroneus. Tempel der Tyche. Grabmal der Mainade Choreia.

Tempel der Horen. Bildsaulen des Polyneikes und der mit ihm
vor Theben gefallenen Fiihrer. Bildsaulen der Epigonen. Grab-
mal des Danaos und Kenotaph der vor Ilion und auf der Heimkehr
umgekommenen Argeier. Tempel des Zeus Soter und des Kephisos.

Kopf der Medusa. Kriterion. Theater and Bildsaulen darin.

Tempel der Aphrodite und Belief der Telesilla. Tapfere That
der Telesilla.

S. 430,5. XJeber den Zweikampf zwischen Kreugas und Damoxenos

vgl. VIIT 40,3.

ebd. TpoTzaiov ixl Kof>ivHi'oic avaaxaUiv, eines der wenigen Beispiele eines

bleibenden Siegeszeichens aus einheimischen Kriegen; solche zu errichten war

im allgemeinen nicht liblich, s. Plut. Quaest. Rom. 37 p. 273 C; andere Bei-

spiele bei Paus. Gap. 21,8. rri 2,6. 14,7. V 27,11. VIII 10,5, s. Ulrichs

II 109, A. 19.

S. 430,6. Ueber Zeus Meilichios vgl. S. 351 zu 137,4 und oben

S. 531 zu II 9,6. Die Statue schrieb Brunn I 280 f. dem jiingeren Polyklet

zu, weil dieselbe nach Paus. nicht bei dem Biirgerkampf, der 01. 90,3 (418)

stattfand (nach Diod. XII 80), sondern erst spater errichtet wurde; ebenso

Milchhbfer, Kart. v. Attika 60. Dagegen wies sie Bursian Allg. Encycl.

Ser. I Bd. LXXXII 445 A. 52 dem iilteren Polyklet zu, ebenso Overbeck
S. Q. 941, Ldschcke A. Z. XXXVI 11 A. 12, (gegen letzteren Brunn Sitz.

Ber. d. bayr. Akad. f. 1880, S. 469), da der jungere Polyklet etwa zwischen

01. 102 und 112 thatig war; vgl. Overbeck Plastik 1 509. Doch bemerkt

Robert archaeol. Marchen 102 (zustimmend Furtwangler Meisterw. 414),

dass der Zusammenhang des Bildes mit der Erzahlung von Bryas und der

geschandeten Braut ein rein hypothetischer ist und auch von Paus. durch

i7ruv&avd|j.y]v Z. 7 so bezeichnet wird, weshalb die Zutheilung der Statue an

den alteren oder jiingeren Polyklet unentschieden bleiben miisse. Ob man in

argeiischen Miinzen mit Darstellung eines sitzenden Ze\.s, der Schale und

Scepter halt, Nachbildungen dieser Statue zu sehen habe, ist sehr unsicher;

s. Imhoof-GarJner 36 mit pl. K 25.

S. 430,9. -KfAv Yj Oibi7U7TO(; ocpa; r^vd'(xao£v /xX., das war nach der Schlacht

von Ohaironeia; Philippos entschied oder liess vielmehr durch ein xoivdv ix

zavxojv xojv 'EXlrjVMv xptxyjjsiov entscheiden, dass die Spartaner auf ihr urspriing-
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liches Grebiet in Lakonika einzuschranken seien, s. Polyb* IX 33. 28. XVII

14, vgl. auch Paus. II 38,5. VII 11,2. Schafer Demosth.2 III 46 ff.

S. 430,13. sBo^sv ’ApYS['oit; Xo^aocz^ xpscpsiv yikiooc, xxk., dieses Corps war

im Jahr 421 gegriindet worden, s. Diod. XII 75; im Jahr 417 stiirzte es rait

Hilfe der Lakedaimonier die Herrschaft des Demos; acht Monate nachher

folgte die demokratische Contrerevolution, vgl. Thuk. V 81. 82. Diod.

XII 80.

S. 431,1. ouosvcz uTCo toD 9'Ujj.ou Tojv evavxtojv sXurov, Thuk. 1. 1. touc; pisv

«TTexTstvs, Tok Bs £^7]Xaa£v (6 0'^jj.oc;); bemerkenswerth ist die gekiinstelte Stellung

der Worte.

S. 431,3. Die ErzShlung von Kleobis und Biton bei Herod. I 31. Plut.

consol. ad Apoll. 14 p. 108 F. Cic. Tuse. 147,113. Hygin. f. 254. Serv.

ad Georg 532. Val. Max. V 4 ext. 4; die Mutter hiess KuotxTiyj, s. Plut.

mul. erud. esse 7. Dio Chrys. LXIV p. 593. Antb. III 18.

ebd. Die Darstellung von Kleobis und Biton, die den Wagen mit

ihrer Mutter ziehen, kommt auch auf argeiischen Miinzen vor; Priedlander

A. Z. XXVII 98 zu Taf. 23,9 wollte darin eine Xachbildung des hier er-

wahnten Beliefs erkennen, doch bemerken Imhoof-Gardner p. 37 (zu pl.

K 34), dass ein Beweis dafiir nicht zu erbringen sei. Ueberhaupt ist Ueber-

tragung von Beliefs auf Miinzstempel ganz ungewohnlich. Die Vermuthung

von Schubart Jb. f. Ph. CXIII 394, dass die Figuren aus dem Felsen

herausgearbeitet gewesen seien (wegen des Ausdrucks £X£ip7aajx£voi ist

wenig wahrscheinlich; Paus. wiirde auch bei einem gewbhnlichen Marmor-

relief sich nicht anders ausgedriickt haben. Ueber ein Relief, auf dem man

die Darstellung von Kleobis und Biton hat sehen wollen, s. Kriiger in

A. Z. XXI 17 Taf. 162. Dtitschke in Archaeol. epigr. Mitth. a. Oesterr.

VII 153 mit Taf. 2. Ueber eine in Delphi gefundene, auf Kleobis und Biton

gedeutete Gruppe s. Homolle Bull. de corr. hell. XVIII 184. Frazer

V 563.

S. 431,5. dirciv-r/pu fasst Bursian 53 ais „durch die Strasse vom Heilig-

thum des Apollon getrennt;“ Gurlitt 81 sucht die Stelle am Markt, fiir

Paus. zur Linken. Da Paus. von Mykenai her, also vom Norden, die Stadt

betritt, so miisste darnach der Apollontempel, den er ais erstes erwahnt, an

der Nordseite des Marktes zur Rechten des Paus. belegen gewesen sein. —
Verehrung des Zeus Nemeios in Argos wird auch IV 27,6 bezeugt. Ueber

die Statue des Gottes von Lysipp ist sonst nichts bekannt. Ihren Typus

zeigen uns vielleicht argeiische Miinzen mit der Figur eines aufrecht stehenden

nackten Zeus, mit dem Scepter in der rechten Hand, s. Imhoof-Gardner

pl. K 28 (unsere Miinzt. II 21).

S. 431,7. ivofp'Couai Bs xal £<; 'ixi xto Oopu)v£t, eines der zahlreichen

Beispiele von Heroenkulten, die sich bis in spate Zeit erhielten, vgl. z. B.

I 35,3. 41,6. 9. 44,5. III 1,8. 19,3. IV 14,7. 32,3. V 4,2. 4. VII 17,8.

VIII 14,10. 23,7. 48,1. X 28,5, s. Rohde Psyche^ II 353 A. 5.

S. 431,8. Nach der, direkte Angaben oft umgehenden Redeweise des

Paus. ist anzunehmen, dass die angeblichen Wiirfel des Palamedes im Tempel

der Tyche aufbewahrt wurden, was auch aus Eust. ad II. II 308 p. 288 und
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ad Od. I 107 p. 1337 hervorzugehen scheint. Ueber Palamedes ais Erfinder

der Wiirfel vgl. 0. Jahn Palamedes 27.

S. 431,9. Der Name Xopda tiir eine Mainade kommt auch auf einer

Vase des Museo Nazionale in Neapel vor (N. 2419), vgl. Mulier- Wieseler

Denkmaler d. K. II 583; dazu Heydemann Satyr- und Bakchennamen

(Halle 1880) S. 17.

S. 431,10. Der Kampf des Dionysos mit Perseus, dessen Paus. auch

Gap. 22,1 und 23,7 gedenkt, scheint auf den Widerstand zu deuten, den dieEin-

fiihrung des Dionysoskultus anfiinglich in Argos gefunden hatte, s. Preller-

Robert 691 A. 3.

S. 431,13. G urlitt a. a. 0. sieht in dieser Bemerkung mit Rucksicht

auf die Worte aicco-cspco ok. oXqov und izavidv-i 02 izsttlsv wohl mit Recht einen

Abstecher, den Paus. hier bei der Marktperiegese macht. Anders Curtius,

der S. 356 (vgl. 561) das Horenheiligthum in die Nahe des Theaters verlegt

und die Bnterbrechung der Periegese mit den Worten Iwjmovzi d; ixsiQ^sv ein-

treten lasst, wiihrend Bursian 53 A. 2 annimmt, Paus. sei die Strasse, die

das Heiligthum des Zeus Nemeios vom Temenos des Apollon trenne, hinauf-

gegangen und kehre mit § 5 wieder auf die Agora zuriick. Ueber die Horen

vgl. Prelie r -Robe rt 477 If. Paus. IX 35,2 und zu V 11,7.

S. 431,16. TO'JTou; Tou; d:vdf>«; i' jJLOvov zK~a a|>'9^|JLdv xar/j(aY^v AioyuXo;, viel-

mehr hatte vor Aischylos schon das Epos die Siebenzahl aufgestellt, s. Bethe

theb. Heldenlieder 63 ft\

ebd. h. T2 T'[2\uj'mv xal Msoarjvy]; xo!'' xmov xal Apxadcov, Vgl. IX 9,2;

die Legende von dieser Symmachie wird sich wohl erst gebildet haben, ais

in der Zeit der messenischen Kriege faktisch ein Biindniss der Argeier,

Messenier und Arkader geschlossen worden war, s. Busolt die Lakedaimonier

I 55. Ais dann die Sage dem ersten Zug einen zweiten folgen liess, wurden

den verbiindeten Staaten noch die Korinthier und Megareer beigegeben,

IX 9,4. — Die Konstruktion betrefifend bemerke die variatio, vgl. VII 18,9

£x T£ xat zapa ’Ax«pvavo)v.

S. 431,19. Die hier gegebene Aufzahlung der Epigonen weicht mehr-

fach ab von den beiden andern Epigonenlisten Schol. Hom. II. IV 404 und Apoll.

III 7,2, mit dieser letztern stimmt dagegen iiberein Paus. X 10,4, wo die

Statuen der Epigonen in Delphi aufgezahlt werden. Genauer ist die Sache

folgende: auf allen drei Listen erscheinen Aigialeus, Thersandros, Diomedes,

Sthenelos, Alkmaion und Amphilochos; Aigialeus ist beim Scholiasten und

bei Paus. (vgl. auch IX 19,2) an erster Stelle genannt. Der Scholiast und

Paus. allein erwahnen den Polydoros
,

Apollodor und Paus. allein den

Promachos und Euryalos, endlich der Scholiast allein den Stratolaos und

Medon, Paus. allein den Timeas. Der nur bei Paus. ais Sohn des Polyneikes

genannte Adrastos ist verdachtig; Bethe theban. Heldenl. 111 A. 4 nimmt

mit Rucksicht auf Schol. Pind. 01. 2,76 (ocosXcpot Bs auxoD [Ospaavopou] Tiiuat; xal

'AXaaxcDp) an, es sei IIoXuvcixou; AXcioxoup oder ’'AX«axo; (?) zu verbessern, ein

Name, der fiir den Sohn des vaterfluchbeladenen Polyneikes trefflich passe,

s. auch dens, bei Pauly-Wissowa 1 1293. Eigenthumlich ist, dass von Promachos

allein Vater und Grossvater angegeben sind, wahrend bei Thersandros,
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Diomedes und Sthenelos nicht einraal der Vatername steht und dass Thersandros

von seinen Briidern getrennt erscheint; vielleicht ist er durch Schuld der

Abschreiber vom Ende der Aufzahlung hinaufgeriickt worden.

ebd. 7:ap7jv, das Imperfectum, nach iaxyjxaai und xstvxai versetzt in die Zeit

zuriick, da Paus. vor den Statuen stand, vgl. Heberdey 18 fg.; lz\ xouxiov be-

deutet „in unmittelbarer Nahe von diesen“; Kayser und Dindorf wollten i%\

xouxok; schreiben, letzterer, weil der Genetiv dem Sprachgebrauch sowohl des Paus.

ais dem allgemeinen widerspreche; dies ist jedenfalls unrichtig, vgl. z. B.

Hom. II. XXII 153. Od. XIII 102. Xen. Anab. IV 3,28. Piat. Apol. 17 G
iv d^^opa sTci xoiv xpaTCsCwv, wofiir Hipp. min. 368 B iv d~(opa ixl zcdc, xpaxsCai»;.

S. 432,2. Das Grab des Danaos lag nach Strab. VIII p. 371 xaxa

jjLsarjv x-^v xuiv Apysttov a^opav, was Curtius 561 A. 13 so versteht, dass damit

die Richtung auf die Mitte des Marktes gemeint sei. Bursian 54 A. 1

bezeichnet das ais unmdglich, iibersetzt doch aber selbst auch „gegen die

Mitte des Marktes zu“. (Xach Strabo hatte die Stelle den Namen EaXiv^oc;

gefuhrt, wofiir die neueren Herausg. schreiben.) Nach Gurlitt a. a. 0.

lage auch das Grab des Danaos in der Peripherie des Marktes, zu dessen

Mitte Paus. erst Gap. 21,3 kame.

S. 432,5. Ueber die Bedeutung von otxrjpia vgl. Botticher, d. Polias-

tempel, Berl. 1851, und gegen diesen Schubart Philol. XV 390; ebd. iiber

die Bedeutung von xapioDaiv an dieser Stelle.

ebd. xov ’Aotoviv al ^uvaTxsc; Apfsiwv ooupovxca, iiber den Adoniskultus vgl.

Preller-Robert 359 ff. Diimmler bei Pauly - Wissowa I 385 ff.; die

Weiber klagen um den schdnen Jiingling ais das Sinnbild der verganglichen

Bliithe des Jahres und des Lebens.

S. 432,6. Der argolische Kephisos wird Gap. 15,5 ais Schiedsrichter

im Streite des Poseidon und der Hera um das Land angefiihrt.

S. 432,7. xatec!^, tiberhaupt selten, ist Hapaxlegomenon bei Paus.

S. 432,9. Dass dies Medusenhaupt ein alterthiimliches Werk war,

darf man daraus schliessen, dass es ais Werk der Kyklopen galt. Gurtius

357 vermuthet, dass es an einer Mauer angebracht war, die denselben Werk-

meistern zugeschrieben wurde: wahrscheinlich an der Mauer, von der sich

machtige Ueberreste in einer Lange von hundert Puss am Fuss des Burg-

hiigels (ndrdlich vom Theater) erhalten haben (vgl. ebd. 351. Bursian 51.

Welcker 193). Auf jeden Fall lagen die hier erwahnten Bauwerke und

Alterthiimer an der Westseite des Marktes, da das Theater (s. u.) in ihrer

unmittelbaren Nahe war.

S. 432,10. Diesen Platz, der den Namen Kriterion fiihrte, glaubte

Gurtius a. a. 0. in einer von der erwahnten kyklopischen Mauer gehaltenen

Terrasse (nordbstl. vom Theater. am Burgabhang) zu erkennen, in deren

felsiger Riickwand ein rechtwinkliger, sich stufenweise verengender Raum
von rathselhafter Bestimmung (beschrieben mit Skizze ebd. 353 und Exped.

de Moree II pl. 60, neuerdings auch bei Frazer V 563) eingearbeitet ist.

Zwar widerspricht Bursian 51 A. 2 mit Riicksicht auf den Schol. ad Eur.

Orest. 859: 6 Bs xotcoq, Iv&a iq oixrj auvyjy&v], icspl xyjv |i.£Yiaxyjv dxpav; Vgl. ebd.

Xs][£xai Bs xk; £v ''Ap‘(£i IIpojv oxoy Bixd^oyaiv oi ApysToi. Er selbst sucht das Kriterion
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auf einem Vorsprung der Larisa, indem er annimmt, dass Paus. vom Ileilig-

thum des Zeus Soter aus eine Seitenstrasse betrat, die das Adonishaus und
das Heiligthiim des Kephisos enthielt, hinter denen das Kriterion lag. Doch
hat Ed. Meyer im Philol. XLVIII 185, wo er die Gerichtstelle mit Riick-

sicht auf Eur. Orest. 872 ff. behandelt, sich auf die Seite von Curtius gestellt.

Dass das Kriterion nicht in dem mit Sitzstufen versehenen Platze siidlich

vom Theater gesucht werden kbnne, bemerkt Vischer 321 richtig, mit

Riicksicht auf den Weg, den Paus. macht, vgl. Bursian 52 A. 2.

S. 432,11. Das Theater von Argos wird zuerst erwahnt im Jahre

225 V. Chr., s. Plut. Cleom. 17; sonst auch bei Hor. Ep. II 2, 128 f. Es
war in dem bstlichen Fuss der Larisa herausgearbeitet; von den in den Fels

geschnittenen Sitzreihen, die duroh zwei Zwischengange in drei Abtheilungen

getheilt waren, zahlte Leake 67, Clark 69; die neueren Ausgrabungen

von 1891 haben unterhalb derselben noch 20 weitere zu Tage getbrdert, vgl.

Frazer V 564. Die Enden des Halbkreises waren durch Mauerwerk ge-

stiitzt, doch ist davon nichts mehr erhalten; iiber neuerdings ausgegrabene

Fundamente der Skene s. Am. Journ. of Arch. Vil 518. Die Zahl der einst

vorhandenen Platze wird auf 20 000 (von Leake auf 16 000) berechnet. Ab-

bildungen des Theaters s. Exped. de Moree ll pl. 57 fg. Strack, G-riech.

Theatergeb. Taf. IV 2. Wieseler Denkm. d. Biihnenwes. Taf. 1 22; vgl.

dazu Leake 11 396. ders. Pelop. 265. Geli Argolis p. 62. Curtius II 352.

Vischer 321. AVelcker I 191. Bursian 52. Baedeker 262; iiber die

Ausgrabungen von 1891 s. AcXtiov <z^.ya>oX. 1891 S. 86. Bull. de corr. hell.

XV 651. Amer. Journ. of Arch. a. a. 0.

S. 432,12. Der Spartaner Othryadas besiegte i. J. 546 v. Chr. mit

dreihundert Spartanern ais allein die Schlacht iiberlebender dreihundert Argeier,

Herod. 1 82. vStrab. VIII 376; doch ist es nur argeiische Ueberlieferung,

die ihn vom Argeier Perilaos, dem Soline des Alkenor (dieser ist einer der

beiden den Kampf iiberlebenden Argeier, s. zu Cap. 38,5) getbdtet werden

lasst; nach andern Nachrichten hatte er sich selbst in Thyreai das Leben

genommen, Herod. 1. 1., was freilich Plut. de Herod. malign. 17 p. 858 D als

absichtliche Fiilschung Herodots bezeichnet. Vgl. iiber Othryadas iiberhaupt

Kohlmann im Rh. M. XXIX 463; XXXI 302. — Bursian 52 A. 1 ver-

muthet, dass die Gruppe des Perilaos und Othryadas mit mehreren andern

Skulpturwerken den Schmuck der Vorderseite der Biihne bildete.

S. 432,14. Auf dem stidlichen Theile des Riickens der Larisa steht

heut noch eine Kapelle des h. Georgios; Curtius 358 u. 562 und Bursian 52

nehmen an, dass dies die Stelle des Tempels der Aphrodite sei.

S. 432,15. Eine Statue der Telesilla hatte nach Tat. ad Gr. 53

p. 115 der Bildhauer Nikeratos von Athen gefertigt, vgl. Brunn 1 272; ob

das hier beschriebene Relief damit im Zusammenhange s'.and, ist nicht zu be-

stimmen. 0. Mulier Dorier I 173 A. 2 (der falschlich von einer „Bildsaule

der Telesilla “ spricht, wiihrend nur von Reliefs gesagt wird)

meint, es sei garnicht Telesilla, sondern eine sich bewaffnende, auf den Helm

schauende Aphrodite dargestellt gewescn; ebenso Wernicke S. 15 A. 23

(und Frazer z. d. St.).
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S. 432,18. Bs 'q TaXsaiXXcc — iv xaTi; "[uvai^lv su^oxijxoc;, Vgl. Plut. de

mul. virt. p. 245 D 9aL>|i.aC£a&ai Bia 'luoiyjxixi^v uxo xoiv pjvaixwv.

S. 432,19. Zu au|j.pavxo<; — ccxuy^^aoa Vgl. Cap. 26,9 (xc/.&£axr]xdxo;).

ebd. Diesen Krieg setzen Grote, Duncker, Kagi, Busolt ins

Jahr 495, s. Busolt die Lakedaimonier und ihre Bundesgenossen I 332

A. 66, Peter Zeittafeln der griech. Gesch. u. A. ins Jahr 494. Die ungenaue

Angabe Herodots YII 148, wonach die Mederlage der Argeier im Jahr 480

vsoDaxi stattfand, lasst sich etwas pracisieren durch das Orakel VI 19 u. 77;

darnach fallt die Mederlage ungefahr in die Zeit des Palles von Milet

a. 494. Jedenfalls ist also die Behauptung des Paus. III 4,1, Kleomenes sei

gleich zu Beginn seiner Regierung gegen Argos ins Feld gezogen, unrichtig. —
Von einem Versuch des Kleomenes, Argos zu erobern, weiss Herodot, der

die spartanische Tradition wiedergiebt, nichts; nach ihm entlasst Kleomenes

nach dem Brande des Haines den grossten Theil seines Heeres, zieht mit einer

Kerntruppe von tausend Mann nach dem Heraion und kehrt, nachdem er da-

selbst trotz des Widersprucbs des Priesters geopfert, nach Hause zuriick.

Hier wird er angeklagt, dass er keinen Versuch gemacht hahe, die Stadt zu

erobern, die Richter sprechen ihn aber frei auf seine Versicherung hin, dass

er im Heratempel mit Bestimmtheit erfahren habe, er werde Argos nicht ein-

nehmen. Von Telesilla also weiss Herodot nichts, hier liegt argeiische Tradition vor,

s. Sokrates von Argos bei Plut. a. a. 0. E, vgl. Polyaen. VIII 33. Luc. am. 30.

Suid. u. TeX. Es ist spatere Sagenbildung, die sich aufbaute auf der Thatsache, dass

Kleomenes wegen der Unttichtigkeit seiner Leute im Belagerungskriege sich

auf eine regelrechte Belagerung nicht einlassen mochte, s. Busolt a. a. 0. 336.

S. 433,4. oi/ixai; — avsptpaasv exi xo xsTyoc, Herod. VI 83 erzahlt, dass

Argos so verwaist an Mannern gewesen sei, dass die Sklaven sich der Re-

gierungsgewalt bemachtigt hatten; in dieser Angabe liegt eine Bestatigung

der Worte des Paus.; es wurde den Sklaven mdglich, die Gewalt in die

Hande zu bekommen, weil man ihnen Waffen gegeben hatte.

S. 433,13. £i.'x£ «XX(Oi; £ix£ xal ouxojt; auv£tc, jedenfalls verstand Herodot

das Orakel ganz anders, wie nach dem Gesagten klar ist und aus den beiden

von Paus. und Suidas, der ihn ausschreibt, ausgelassenen Schlussversen hervor-

geht; -q ^y)X£ia diirfte er auf Hera bezogen haben, s. 0. Mulier Dor.

1 173 A. 2; sicher aber ist nur, dass die Argeier bei an Kleomenes dachten.

Cap. XXI.

Merkwiirdigkeiten auf dem Markt in Argos. Grabmal der Kerdo.

Tempel des Asklepios. Heiligthum der Arternis Peitho. Bild-

saule des Aineias. Delta-Platz. Merkwtirdige Grabmaler.

Tempel der Athena Salpinx. Epimenides. Denkmal des Pyrrhos.

Medusa und Perseus. Grab der Gorgophone. Laphaes. Tempel
der Leto und der Chloris, Niobes Tochter.

S. 433,20. Arternis tragt diesen Beinamen ais Ehegdttin; gemeint ist

die Ueberredung zur Liebe, vgl. zu I 43,6 und die Arternis XuaiCoovog, Preller-

Robert 319.
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S. 433,21. Das Vorhandensein einer Statue des Aineias auf dem Markt-

platz scheint darauf hinzuweisen, dass die Sage den Helden in irgend eine

Beziehung zu Argos setzte; Siebelis vermuthet — nicht gerade wahr-

scheinlich —
,

die Bildsaule beziehe sich auf den Kampf des Aineias mit

Diomedes, II. V 297 ff.; er verweist auf Y 22,2. v

S. 434,1. scp’ OXO) o£, mit zu erganzendem Yerbum, s. zu I 28,8.

ebd. Es ist wohl mbglich, dass die Erklarung des Namens Delta, die

man dem Paus. gab und die er nicht mittheilt, weil sie ihm missfiel, von der

obsconen Bedeutung des Wortes ausging (vgl. Arist. Lysistr. 151).

S. 434,2. Zeus cpu^ioc, ais der den Pliehenden Zuflucht spendende,

wurde auch in Sparta verehrt, III 17,9. Ygl. Preller-Eobert 86 A. 1

u. 145.

S. 434,3. Hypermnestra, Tochter des Thespios, Mutter des Amphiaraos,

Diod. lY 68. Hygin. f. 70 (Clytemnestra f. 250).

S. 434,5. Ygl. II 6,6 u. 18,4.

S. 434,6. Ueber Athene mit dem Beinamen Salpinx und ais Erfinderin

der Trompete vgl. Preller-Robert 224 A. 1. Ueber die tyrrhenische

Trompete und die Etrusker ais Erfinder derselben Miiller-Deecke Etrusker

II 206 ff. Den argeiischen Dienst der Athene Salpinx erwahnt auch der

Schol. ad II. XYIII 219. Der Sohu des Herakles, der hier Hegeleos heisst,

wird beim Schol. ad Soph. Ai. 14 und ad Eurip. Phoen. 1386 (vgl. Eust. ad

II. a. a. 0.) Archondas genannt und diesem wird auch die Einfiihrung der

tyrrhenischen Trompete zugeschrieben
;

vgl. Suid. s. v. '/(uoodv.

S. 434,8. ‘(uvar/wOi; x^<; der Omphale, s. Dion. Hal. I 28,

ebd. sypsTv Tcpaixov, s. ZU I 39,3.

S. 434,10. Was Paus. hier erzahlt, entbehrt der Logik; wenn der

Yater des Hegeleos die Trompete erfunden und dieser den Dorern das Blasen

dieses Instruments beigebracht hatte, so konnte das doch kein Grund sein,

der Athena den Beinamen Salpinx zu geben. Ganz anders liegt die Sache,

wenn Athena die Erfinderin der Trompete war: und wirklich wurde dies

geglaubt, s. Schol. II. XYIII 219 (saXmyjiDv os siov] s^* xpwxr] "EXXy]vix7j {xa/pa

xo ay-^jJLa, -^v TuppyjvoT; (Tuppyjvtp Wentzel) sopsv yj Afirjva, oi6 xal xocpa

Ap-^stou; xijxaxai. Et. M. 708,2 Afiyjvd- Bid xo xpoixov otuxyjv supsTv adXTcqya,

xat tSpti(ao:)a0-o!i SdXxqyoQ Afiyjvdc Jspov ev Apysi, S. Wentzel, de imxXyjasoov

Sylloge 13.

S. 434,11. Das Grab des Epimenides zeigte man nach III 11,11

auch auf dem Marktplatze von Sparta; Paus. bemerkt dort, dass er den An-

gaben der Lakedaimonier mehr Glauben schenke, ais denen der Argeier.

ebd. Aax£oo!niovi'ou<; ydp 'n:oX£jiyj(3avxo!i; izpoQ KvcaaiooQ, von diesem Krieg ver-

nimmt man sonst nichts, er wird wohl iiberhaupt nicht stattgefunden haben.

S. 434,12. Xoipdvxa? nach sXsTv zur Weiterfuhrung, gewbhnlicher ware

iXdvxotc, s. zu I 27,2.

S. 434,15. Die Yerbrennung der Leiche des Pyrrhos ordnete nach

Plut. Pyrrh. 34 Antigonos an, Curtius 562 A, 14 vergleicht mit dem an
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die Verbrennung erinnernden des Pyrrhos das bustum G-ermanici mitten

auf dem Markte von Antiochia, Tac. Ann. II 83.

ebd. heisst Grabdenkmal und ist regelmSssig an der Stelle

gebaut, wo die Gebeine liegen; hier steht es da, wo der Leichnam verbrannt

worden ist, wahrend die Gebeine in der Nahe untergebracht sind, also in

etwas modificierter Bedeutung; im Sinn von Denkmal schlechthin kommt

bei Paus. nicht vor.

S. 434,18. Die Nachricht, dass die Gebeine des Pyrrhos im Tempel

der Demeter in Argos bestattet seien, was Paus. auch I 13,8 angiebt, steht

im Widerspruch zu Justin. XXV 5, wonach Antigones dem Helenos, dem

Sohne des Pyrrhos, insepulti patris ossa in patriam referenda tradidit. Ueber

den Tod des Pyrrhos handelt Paus. a. a. 0.; ebd. wird der Tempel der

Demeter ais die Stelle bezeichnet, wo der Kbnig fiel.

S. 434,19. IZ-qkiiioa iv tfj Axlltoi, Paus. beruft sich auf I 13,8, und es

ist wohl moglich, dass dem, was hier uber die Beisetzung der Gebeine des

Pyrrhos im Demetertempel und iiber seinen dort aufgehangten Speer erzahlt

wird, wie jener Stelle, Lykeas zu Grunde liegt; aber mit Unrecht fiigt

Kalkmann 146 A 3. hinzu, unsere Stelle falle aus der Periegese heraus.

Uebrigens scheint die Sage, dass Demeter personlich den Pyrrhos getbdtet

habe, vom Staate acceptiert worden zu sein, wie die Existenz des Tempels an

dieser Stelle und der Schmuck der Eingangsthiire zeigt, s. Schubert Gesch.

d. Pyrrhus 254.

S. 434,24. axovxoc; os xoD soll nach Amasaeus heissen: de qua

nullam ut fabulae rationem habeamus, und ahnlich die spatern Uebersetzer;

aber diese Erklarung wird dem Begriff von «ttovioc; nicht gerecht; die Meinung

ist vielmehr die, dass Paus. zwar davon Kunde erhielt, unter jenem Hiigel

liege das Haupt der Medusa, dass es ihm aber nicht moglich war, zugleich

auch die diese Merkwiirdigkeit erklarende Sage in Erfahrung zu bringen;

somit war kein Mythus da, fehlte der Mythus; Paus. sieht sich drum ander-

v/eitig nach einer Erklarung um und findet nun bei Prokles von Karthago

die folgenden beiden Erzahlungen; denn dass die erste ebenfalls aus Prokles

stammt, ergiebt sich aus den Worten llpoxXst . . s-spoc; 6'5s icpaivsxo sTvca xoD

xpoxspou xi9^avd)xspoc;. Dieser auch IV 35,4 citierte Schriftsteller ist sonst

ganzlich unbekannt; Sus e mihi Gesch. d. griech. Lit. in d. Alexandriner

Zeit II 400 A. 314 rechnet ihn zu denjenigen Historikern, von welchen nicht

auszumachen sei, ob sie noch der alexandrinischen oder schon der christlichen

Zeit angehoren, Wernicke dagegen de Pausaniae periegetae stud. Herodoteis

p. 102 glaubt ihn in den Beginn des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts

setzen und aus I 12,2 schliessen zu diirfen, sein Buch habe den Titel spYcov

bxopyjpxa getragen. — Die erste der beiden Erzahlungen giebt kurz wieder

Diod. III 55; Medusa ist auch bei ihm eine Kbnigin und Perseus, der sie

besiegt, ein Furst an der Spitze eines Heeres. Nach Bethe Herm. XXV
311 fg. stammt diese rationalistisch aufgeputzte Erzahlung aus dem Roman

Aiovuaou xat Afiyjvac; oxpaxid des Dionysios Skytobrachion, was moglich, aber

nicht sicher ist. — Die zweite Geschichte zeigt im Anfang so deutlichen

Anklang an Herod. IV 191, wo er von Libyen sagt ol d(piot. dvops; xal pvaTxs;
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«Ypiczi xal aXka tuXtjSsi TtoXXa &yjpta a/atacj^suaxa, dass angenommen werden muss,

Paus. habe diese Notiz aus Herodot mit der weiteren Erzahlung des Prokles

verbunden, was, da Aehnliches bei ihm auch sonst vorkommt, wahrscheinlicher

ist, ais die andere Mbglichkeit, dass die Herodotstelle schon in seiner Vorlage

sich fand, s. Siebelis u. Wernicke a. a. 0. 49.

S. 435,9. «Tc’ «uTuiv dvopa statt des blossen gen. partit., vgl. Oap. 25,8.

IV 19,4. 5.

S. 435,18. xpoxspov — yyjpsusiv, das kann hochstens von der alleraltesten

Zeit gelten, wie denn auch die Regel schon von der Tochter des Perseus

durchbrochen wurde, vgl. Hom. Od. XV 20 ff.; in historischer Zeit war Wieder-

verheirathung nach dem Tode des einen der beiden Ehegatten, namentlich bei

Frauen, sehr gewohnlich, s. K. Er. Hermann Gr. Privatalt.^ 267.

S. 435,19. Ueber den argeiischen Tyrannen Laphaes erfahren wir

sonst nirgends etwas.

S. 435,23. Den Tempe 1 der Leto verlegt Bursian 54 nebst dem

Tempel der Hera Antheia noch an die Siidseite der Agora.

S. 435,24. Es geht aus dem Wortlaut des Paus. nicht hervor, ob

bloss die Figur der Leto oder auch die der Chloris von Praxiteles war; doch

belehren uns die argeiischen Miinzen (Imhoof-Gardner p. 38 pl. K 36—38.

Overbeck 1144 Fig. 146. Weil bei Baumeister III 1404 Fig. 1559 bis

1561
;

unsere Miinztaf. II 22), dass beide Statuen von demselben Kiinstler

herruhren mtissen, da sie ais Gruppe komponiert sind. Dass dieser Miinztypus

in der That auf die praxitelische Gruppe zuruckgefiihrt werden darf, ist

daraus ersichtlicH, dass er auf einer Miinze des Antoninus Pias in einer

Aedicula erscheint, woraus hervorgeht, dass . er nach einer Tempelskulptur

gearbeitet ist. Im einzelnen weichen die Typen von einander ab, da die

Stempelschneider willkiirlich und von verschiedenen Standpunkten aus ihre

Vorlage copierten; doch ist es durch Kombination der verschiedenen Typen

sehr gut moglich, sich von der urspriinglichen Gruppe eine Vorstellung zu

machen. Darnach erschien Leto stehend im langen Ohiton mit Diploidion

(erinnernd an die Eirene des Kephisodot), in der Bechten ein undeutliches

Attribut in die Hdhe haltend; den linken Arm (der vielleicht auch ein

Attribut hatte) hielt sie wie schiitzend iiber die neben ihr stehende, viel

kleiner gebildete Chloris ausgebreitet
,

die ahnlich gekleidet ist
,

wie

Leto selbst.

S. 435,25. Chloris wird eine Tochter des Amphion und der Niobe

genannt auch bei Apoll. III 5,6. Hygin f. 11 (aber auch der orchomenische

Amphion hatte von seiner Gattin Persephone eine Tochter dieses Namens,

s. Pherec. fr. 56, vgl. hierzu Thramer Pergamos 24 A. 1). Im Namen

liegt eine Hinweisung auf das frische Griin der Fruhlingsvegetation, wie

iiberhaupt die Niobekinder Seitenstiicke zur Tochter der Demeter sind. —
Apollodor nennt a. a. 0. selbst Amphion und Chloris ais die Geretteten,

wahrend Telesilla, aus der Paus. geschdpft haben wird, ebenfalls Meliboia

und Amyklas ais die beiden Geretteten bezeichnet. II 28,2 und 35,2 citiert

Paus. die Telesilla.
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S. 436,7. Trpdax£i|j.czt. — — '0\).-qpoo Troiyjasi, vgl. Merzu Cap. 4,2, wo

Paus. sich etwas darauf zu Gute thut, dass er seinen Homer griindlich kenne.

Angesichts dieser Stelle und der so haufigen Citate aus Homer, sowie der

Erklarung IX 30,3, Paus. habe iiber die Zeit Horners und Hesiods sorgfaltige

Untersuchungen angestellt — deren Ergebnisse mitzutheilen er wegen der

tadelsiichtigen Stromung seiner Zeit sich scheut —
,

ist es wenig wahr-

scheinlich, wenn Schubart Einleitung zur Uebers. 25 die Erklarung unserer

Stelle nicht ais allgemeinen Grundsatz betrachten, sondern nur auf den vor-

liegenden Fall, auf die Sage von den Kindern d.er Niobe, beziehen will. —
Die Homerstelle findet sich II. XXIV 609.

Cap. XXII.

Tempel der Hera Antheia. Grabmal der Weiber, die mit Dionysos

gegen Perseus kampften. Tempel der Demeter Pelasgis. Grab-

mal des Pelasgos. Bildsaule des Zeus Mechaneus. Die beiden

Tantalos. Tempel des Poseidon Prosklystios. Grabmal des Argos.

Tempel der Dioskuren. Tempel der Eilethyia, von der Helena
geweiht. Tempel der Hekate. Grab des Likymnios. Denkmal
des Sakadas. Gymnasion Kylarabis mit Bildsaule der Athena
Pania (?) und Grab des Sthenelos und Kylarabes. Grabmal fiir

die bei der Expedition nach Sicilien gefallenen Argeier.

S. 436,12. Den Beinamen ’'Avfisia tragt Hera mit Beziehung auf den

[£poc ifaitoc, s. Poscher I 368; nach Et. magn. 108,47: oti dvi-q^si xobc, xapTcoti;.

Frazer 201 vermuthet, dass das im Peloponnes gefeierte Frauenfest der

’Hpoaavfi£ia (Hes. s. V. Phot. v. Tlpoav&ia) mit dem Dienst der Hera Antheia

im Zusammenhang stand.

S. 436,13. Von diesem Versuch des Perseus, die Einfiihrung des

Dionysosdienstes in Argos zu verhindern, erzahlt Nonnos XLVII 475ff.;

damals fiel die Mainade Choreia Cap. 20,2; vgl. Thramer bei Poscher

I 1057.

S. 436,16. Zur Demeter Pelasgis vgl. zu I 14,2.

ebd. IlsXaa^ou xou Tpidxa, dieser Pelasgos war in der Genealogie Cap. 16,1

iibergangen; dort werden nur lasos und Agenor ais Sbhne des Triopas ge-

nannt. Dagegen erscheint Pelasgos wiederum Cap. 24,1 ais Vater der Larisa,

und die drei Briider Pelasgos, lasos und Agenor kennt auch Hellanikos (s.

fr. 37) ais Sbhne des Triopas (nach Eustath. zu II. III 75 p. 385 hatte er

die drei Briider Sbhne des Phoroneus genannt). Die periegetische Quelle des

Paus. steht hier im Widerspruch mit der historischen, vgl. Kalkmann 266.

S. 436,17. Was Paus. mit dem yaXxsiov, in dem nach Z. 22 die Ge-

beine des Tantalos begraben sein sollten, gemeint hat, ist ungewiss. Amasaeus
tibersetzte es mit cippus aeneus, Cia vier mit uu petit edifice en bronze,

Siebelis erklart es ais basis aenea, ebenso B ursi an 55 und Curtius 539,

vgl. 562 A. 14.
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S. 436,19. Zsu; Mrjyavsu;, Grott der Belagerung (?), s. Preller- Robert
141 A. 2, kommt wieder vor in Tanagra, s. Dittenberger CIG- Graec.

sept. 548 und in Kos, Journ. of hell. stud. IX 328 ais Zsuc; Mayavsuc;.

S. 436,22 Wenn Paus. betont, die Gebeine des Tantalos in Argos
kdnnten nicht die des Zeussohnes sein, so ist anzunehmen, dass er damit gegen

eine Sage, welche eben dies behauptete, Front macbt; in der That erscheint

ja auch Tantalos, der Zeussohn, in der Liste der Kdnige von Argos, s. Hygin.

f. 124. Gegen die andere Legende, nach welcher die Gebeine die des jiingeren

Tantalos seien, hat Paus. nichts einzuwenden, obwohl dieser ais Sohn des

Thyestes nicht nach Argos, sondern nach Mykenai gehdrt, vgl. Stark Niobe

und die Niobiden 350 ff. — Zu Broteas vgl. III 22,4, wo er Sohn des Tantalos

genannt wird (ebenso Schol. Eur. Or. 4) und Verfertiger des altesten Bildes

der Gdttermutter auf dem Koddinosfelsen. Lazu wurde weiter gedichtet, er

sei ein Jager gewesen, habe die Artemis nicht geehrt und behauptet, er sei

feuerfest, darum habe ihn die Gdttin mit Wahnsinn geschlagen, so dass er

sich selbst in’s Feuer sttirzte, s. Apoll. ep. Yat. 2,2. Ob der bei Ovid Ib.

515 f. erwahnte Broteas mit dem Sohn des Tantalos identisch ist, steht dahin,

vgl. Wagner bei Pauly-Wissowa 11 897.

S. 437,3. iv xdcpov, s. zu V 13,7.

S. 437,4. TTpo; 03 adverbial, vgl. I 18,9. III 21,7. IV 8,3. VI 14,5.

Ii3t« 03 I 1,3. 1134,8. IV 7,6. 9,8. V 5,11. 7u«p« os VI 2,10.

S. 437,5. ’'IXou Tou Opu^oc;, nicht Sohn des Phryx, sondern Ilos, der Sohn

des Tros, wird 6 $pu^, der Phryger, genannt, so z. B. Hdn. I 11,2 u. o. IIsXoTcot;

Tou Auooo V 1,5 durfte von Siebelis nicht ais Analogon angefiihrt werden, weil

xoD Auoou falsche Ueberlieferung ist. — Diod. IV 74 scheint anderer Meinung

zu sein ais Paus., es heisst bei ihm 5 TdvxaXo; — i^sTrsasv ix nacpXapvtc^; utc6

’'lXou xou Tpojo;.

S. 437,7. dcpidai — ic, xov ^oSpov x. XajjLxdBac Vgl. ZU dieser merk-

wiirdigen Sitte das Fackelopfer fiir die Demeter bei Phleg. Mirab. fr. 39,

s. F. H. G. III 620, V. 20 = Diels Sibyll. Blatt. 112.

S. 437,9. Da der Tempel des Poseidon Prosklystios die Grenze

einer Ueberschwemmung bezeichnen solite, so nimmt Curtius 359 an, dass

er nach der See zu, an der siidlichen oder siidostlichen Seite des Marktes,

gelegen habe.

S. 437,10. ’lvaxo^ xat oi auvotxdaoivxsg, Vgl. Gap. 15,5.

S. 437,11. supsxo, impetravit, so I 8,4. 11,4. III 23,5. 26,9. V 21,4.

VI 4,11. VII 16,10. 17,12. 13. VIII 30,9. X 11,5. Die Formen des I. u. II.

Aorists wechseln im Medium mit einander, doch ist zopaa^ai etwas seltener,

vgl. III 23,5. VII 17,13. VIII 30,9. IX 40,12. X 11,5.

S. 437,13. ’'Ap7oo, vgl. Gap. 16,1.

S. 437,14. Nach Plut. qu. Graec. 23 p. 296 F hiess in Argos Kastor

{ju^cfpxaYsxa; und galt fiir dort bestattet, wahrend Polydeukes ais Olympier

verehrt wurde.

S. 437,16. Hilaeira war Kastors, Phoibe des Polydeukes Gattin,

Apoll. III 11,2. Schol. Lyk. 511.
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ebd. Ueber Dipoinos und Skyllis vgl. oben S. 551 zu Gap. 15,1.

In dem hier angefiihrten Werke will Overbeck Plastik 187 die ersten

Keime der cbryselephantinen Technik finden; docb ist die Yerbindung von

Holz und Elfenbein gewiss schon alteren Datums. Dass auf den Pferden

die Sohne der Dioskuren, Anaxis und Mnasinus, sassen, wie Overbeck be-

hauptet, ist bei Paus. nicht bezeugt; es ist viel wahrscheinlicher, dass die

Dioskuren selbst (diese werden ais Werk des Dipoinos und Skyllis auch bei Clem.

Alex, protr. IV p. 42 Pott. erwahnt) beritten waren. Von Elfenbein waren

wohl nur Ziigel und Zaum, event. auch die Hufe.

S. 437,18. Anaktes heissen die Dioskuren, vgl. X 38,7.

ebd. Dieses Eileithyiaheiligthum halt Heberdey 43 fiir identisch mit

dem Gap. 18,3 erwahnten; da dieses aber am mykenaiischen Thor lag und

wir uns noch auf dem Markt befinden, so muss das hier erwahnte Heiligthum

ein anderes sein, vgl. Bursian 55. — Wie in Argos stand auch in

Sparta ein Tempel der Eileithyia neben einem der Dioskuren, III 14,6, vgl.

Tbpffer Att. Gen. 221.

S, 437,19. auv IlsipiB^t}) 0y]a£oj;; a.TzeVd^ovzoc, Ic, Bsazpojxoui;, Vgl. I 17,4.

8. 438,4. Euccopiojv XgcX/iBsuc; xxX., Euphorion von Ohalkis, 276 geboren

(s. Suid. s. V.), war Bibliothekar Antiochos des Grossen (224—187) und

verfasste namentlich zahlreiche epische Gedichte mythologischen Inhalts in

dunkler, schwerverstandlicher Sprache, die der Erklarungskunst der Gramma-
tiker zu schaffen machten, s. Susemihl I 393 ff. Christ Gr. Lit. Gesch.^

460. — Alexandros, nach seiner Heimath Pleuron der Aitoler genannt,

ebenfalls ein alexandrinischer Dichter, dessen Bliithe in den Anfang des

dritten Jahrh. fallt, besorgte ais Bibliothekar unter Philadelphos die Ordnung

der Tragodien und Satyrdramen, dichtete aber auch selbst Tragbdien, Kinaido-

logisches, Epigramme und Elegieen, von welch letzteren langere Bruchstiicke

erhalten sind, s. Susemihl I 187 ff. Christ 439. — Nach Wilamowitz
Hermes XVIII 252 beruft sich Paus. mit Unrecht auf Stesichoros, da fiir

diesen Iphigeneia die leibliche Tochter der Klytaimestra gewesen sei. Die

Richtigkeit der Berufung des Paus. auf Stesichoros wird vertheidigt von

Geffcken Hermes XXVI 572 fg.; Helena ist Mutter Iphigeneias, s. Ant.

Lib. 27. Eustath. zu II. XIII 627. Et. M. u. 'Icpic;; bei Duris fr. 3 wird

auch der Klytaimestra ais Pflegemutter gedacht; vgl. auch Kalkmann 252,

der die Trias Stesichoros Alexandros Euphorion auch an andern Stellen

nachweist; s. auch St oli bei Roscher II 302.

S. 438,7. Nach Steph. Byz. v. xptoooc; hiess die Hekate in Argos ver-

muthlich ivoma, 0X1 iv x-i^ oocp sops&Y] uxo Tvayou.

ebd. Ueber die drei Hekate-Statuen von Skopas, Polyklet (fast alie Hss.

lesen UoXoxkdzoo, nur vereinzelt (s. d. krit. App.) EsprAstxou, vgl. Brunn I 282;

ders. SB. d. bayr. Akad. 1880, S. 466) und Naukydes ist Naheres nicht bekannt,

doch ist dadurch, dass Naukydes ais Bruder des Polyklet bezeichnet wird,

dieser ais der jungere Kiinstler dieses Namens gekennzeichnet, der nach

VI 6,2 zugleich der Schiiler des Naukydes war. Hirschfeld titul. statuar.

36 A. 1 schlug vor, zu lesen: xo ;jiv IIoXoxXsixoc iicof/jas, xo hk ocosXcpo; IloXuxXstxou

lIspixXuxoc;, xo oh Nauxoovjc; Mdb-covoc;. Allein die Angabe des Paus., dass Naukydes

Pausanias I. 38
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Sobn des Mothon war, ist Irrthum oder Textverderbniss, da eine in Olympia

gefundene Inscbrift ibn ais Sobn des Patrokles bezeicbnet, vgl. Loewy
Inscbr. griecb. Bildb. 67 N. 86 (A. Z. XXXVI 84 N. 129.). Fnrt-

w angi er A. Z. XXXVII 46 (der aucb docXcpo; in dosVfiooyc; zu andern vor-

scblagt) und Brunn SB. bayr. Ak. a. a. 0. vermutben, dass in Mo9^ojvo; die

Angabe der Heimatb des Kiinstlers versteckt sei, namlicb Metbana oder

Methone (zwiscben Epidauros und Troizen); Klein arcb.-epigr. Mittb. V 99

A. 36 balt es fiir verdorben aus oder Robert im Hermes

XXIII 429 glaubt, dass darunter vsojxcfyo; versteckt sei; docb berubt das aut

der Yon Robert Arcb. Marcb. 107 entwickelten Meiuung, dass Naukydes

und Daidalos Briider des alteren Polyklet waren. Vgl. bierzu Furtwangler
Meisterw. 416. Urlicbs Beitr. z. Kunstgescb. (Leipz, 1885) S. 106 sucbte

dagegen die Ueberlieferung zu balten, indem er annabm, Polyklet d. a. babe

zwei Sobne, Patrokles und Motbon, gebabt und von den drei Sdbnen des

Patrokles: Xaukydes, Daidalos, Polykleitos, sei Naukydes durcb seinen Obeim

Motbon adoptirt worden (vgl. bierzu Lbwy a. a. 0. 8. XX und Robert arcb.

Marcb. 108). Vgl. ausserdem Foucart in Rev. arcb. N. S. XXIX 110.

Loescbcke A. Z. XXXVI 10; Curtius ebd. 84. Overbeck D 531.

Murray Gr. sculpt. II 235. Uebrigens uimmt Petersen arcb.-epigr. Mittb.

IV 143 bier nocb einen andern Irrtbum des Paus. an, indem nur die Statue

des Skopas eine Hekate, die des Polyklet und Naukydes aber andere Figuren,

etwa Erinyen, gewesen seien.

S. 438,9. Die „gerade Strasse“, die Paus. nun einscblagt, muss in

bstlicber oder siidostlicber Ricbtung vom Markte ausgegangen sein, da das

Gymnasion Kylarabis nacb Liv. XXXIV 26 etwa 300 Scbritt von der

Stadtmauer, d. b. vor dem Stadttbor Diam

p

eres lag, von dem Pyrrbos nacb

Plut. Pyrrb. 32 seinen Angriff auf Argos von Nauplia ber unternabm (es

ist das unten Z. 13 erwiibnte Tbor). Der Name des Gymnasions wird aucb

bei Liv. a. a. ()., Plut. Cleom. 17 und Luc. apolog. 11 genannt. Vgl.

Curtius 359 u. 562 A. 15. Bursian 55. Der seltsame Name bedeutet

nacb Hesycb. s. v. so viel ais oioxo;, Scbeibe. — Curtius a. a. 0. glaubt,

dass eine grosse, von Cyprcssen umgebene Moscbee ungefabr die Stelle des

Gymnasions bezeicbne.

S. 438,11. Likymnios ist der Heros eponymos von Likymna, der

Akropolis von Tiryns, Strab. VllI 373; sein ay;xo; wird bei Plut. Pyrrb. 34

erwabnt; es beisst daselbst, P}^rrbus xaxsvsy^clc; zapa xov -o5 Aixuptou avjxov

d. b. er sank vom Pferde; unricbtig Curtius 360: er wurde bei

Seite getragen bis zum Heroon des Likymnios, s. Scbubert Gescb. des

Pyrrbus 254. Die Homerstelle findet sicb II. II 661 ff., vgl. Jessen bei

Roscber II 2047.

S. 438,12. TXyjxxoXsiio;, vgl. zu IIT 19,10.

S. 438,13. lax-xoa der meliscbe Dicbter Sakadas von Argos (s.

uber ibn E. Hiller Rb. M. XXXI 76 ff.) war namentlicb bervorragend ais

Flotenvirtuos und trug ais solcber dreimal nacbeinander 586, 582, 578 in

Delphi den Preis davon, Paus. VI 14,10. X 7,4. Ueber das auXy]|i.a IIuO^ixov

(Ilubixoc; vdp-o;), das den Kampf des Apollon mit dem Dracben versinnlicbte,
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vgl. Poli. IV 78; iiber den IIu9ix6c; vojj.oc vgl. auch G-uhrauer Jb. f. Ph.

Suppi. YIII 311 ff.

S. 438,16. dies ist die gewbhnliche Form, s. I 23,2. III 4,5.

6,8. IV 26,6. V 1,6. 4,8. 17,11. X 2,7. 7,6; doch findet sich auch 7caua9'rjvca,

s. VI 2,3. VII 19,9. VIII 5,13. 1X37,1; vgl. z. 1135,8.

S. 438,17. Der Xame Havia ist so wenig mit Sicberheit erklart, wie

die Variante liaizavia (Kaxavsia); Facius fragt: num a Capaneo Argivo? eine

Vermuthung, die Ciavi er eine Bestatigung dadurch zu erhalten scheint, dass

das Grab des Sthenelos, des Sohnes des Kapaneus, sich ebenda befand; vgl. hier-

zu ’Ai}y]va Atavxic;. Siebelis, der Ilavia vorzieht, verweist auf Athen. III 111 0:

x'^v TcXyjajJLOv^v zaviav xal izana xa 7i:Xrj(3|JLia, BXcztaoi; iv MsaoxptPa xai AsivoXo^o*; iv TyjXscpc»)

‘‘Ptv&(jDv x£ iv ’A[j.cpixpu(jDvi, die Gottln sei somit bezeichnet ais „dans satietatem

et sanitatem, neque deam haec largientem alienam a gymnasio dixeris.
“

S. 439,1. osixvuouai gegen die Handschriften zu schreiben, sahen sich

neuere Herausgeber wohl veranlasst durch III 11,5. 12,7, wo diese Form
wieder erscheint, auch wird III 18,16 CauTvuwv geschrieben und steht IV 9,8

i:c£0£ixvu£v ,
allein § 3 ist uberliefert sTrsostxvu, VIII 54,3 iTu^sixvuaiv, III 16,5.

IV 19,2. IX 7,3 steht «Tcoxxtvvuai u. S. w.

Gap. XXIII.

Tempel des Dionysos mit Bildsaule. Unter andern Merkwurdig-
keiten ein Heiligthum des Baton. Grabmal der Hyrnetho. Der
beriihmteste Asklepiostempel und seine Bildsaule. Artemis
Pheraia. Helenos, Priamos’ Sohn. Die eherne Kammer des Akrisios.

Grabmal des Krotopos. Tempel des Dionysos Kresios, der

Aphrodite Urania. Die Burg Larisa.

S. 439,4. Hierzu bemerkt Bursian 55 A. 3: „Der Ausdruck ivxeuQsv

kann unmoglich auf das zuletzt beschriebene Gymnasion bezogen werden, da

die Koile gewiss innerhalb der Stadt lag, sondern entweder auf die zum
Thore Diamperes fiihrende Strasse oder (wie Curtius S. 361 wohl mit Recht

annimmt) wieder auf die Agora.“ Die Bichtung der Koile ist nicht ganz

sicher; Curtius nimmt an, dass sie den Markt unweit der Strasse nach dem

Gymnasion verliess und eine mehr ostliche Bichtung verfolg te; das Asklepieion

und die folgenden Gebaude hatten dann die Ostseite des Marktes eingenommen.

Ebenso versetzt Bursian 56 die genannten Baulichkeiten an den ndrdlichen

Theil der Ostseite derAgora, wahrend Gurlitt die Marktperiegese mit Cap.

22,7 fiir beendet ansieht und mit 22,8 die Beschreibung der tibrigen Stadt

beginnen lasst. Leake 408 verlegte die Koile sowie die nach derselben er-

wahnten Gebaude zwischen die Kylarabis und die Larisa, was kaum denkbar ist.

S. 439,5. Aus dem folgenden (S. 439,13) geht hervor, dass dies Bild

des Dionysos ein ^davov, also jedenfalls alterthiimlich war.

ebd. auji.paaY](; — x9jz icpo^ X(p Kacpyjpst vccoajlaQ, Vgl. IV 36,6. Hygin. f. 116.

S. 439,17. ds 6 Bocxwv xxX., vgl. V 17,8. X 10,3 Apoll. III 6,8.

38*
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S. 439,21. Paus. bezieht sich hier auf das, was er Cap. 28,3 fif. iiber

Hyrnetbo berichtet, wonach diese in Epidauros auf dem sog. Hyrnethion

begraben lag.

S. 440,1. oaxic; — ou rATiooxaK, ou statt vgl. zu I 21,6.

S. 440,2. Statuen des Asklepios und der Hygieia von Xeno-
philos und Straton. Herkunft und Zeit dieser Kiinstler sind uns nicht

iiberliefert; doch haben sich Inschriften mit ihrer Signatur, auf denen sie sich

ais Argeier bezeichnen, in Argos gefunden, Ross Inscr. ined. I 58 p. 18.

Collignon im Bull. de corr. hell. IV 46, darnach bei Hirschfeld titul.

statuar. 130 fg. und Loewy Inschr. griech. Bildh. 188 f. N. 260 u. 261, vgl.

A. M. VI 356; eine Inschrift aus Epidauros bei Cavvadias fouill. d’Epi-

daure I 108 N. 253. Nach der Buchstabenform werden die Inschriften unge-

fahr der Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. zugewiesen, vgl. Loewy Untersuchgn.

zur griech. Kiinstlergesch. 10. Eine Gruppe des Vaticans (Mus. Pio-Clem.

II 3. Clarae 546, 1151 B) stellt Hygieia stehend neben dem sitzenden

Asklepios dar; Visconti betrachtete sie ais Kachbildung des argeiischen

Werkes (ebenso Panofka Berl. Akad. Abh. 1845, 302 zu Taf. 3,6), doch

bemerkt Thriimer bei Roscher l 633 mit Recht, dass diese Art der

Gruppierung beider Gottheiten durchaus nicht singular war; vgl. Lbwe de

Aesculapi figura (Strassb. 1887) p. 62. Hirt Bilderbuch 84 zu Taf. 11,2

fiihrte die vaticanische Gruppe auf Skopas, Thrarner bei Pauly-Wissowa

II 1695 auf das bei Plin. XXXIV 80 erwahnte Werk des Nikeratos zuriick.

Auf argeiischen Miinzen findet sich Asklepios mit Hygieia gruppirt nicht,

wohl aber beide getrennt: Asklepios auf dem Throne sitzend (Imhoof-

Gardner K 47, unsere Miinzt. II 23) und Hygieia stehend vor einem

Altar, mit Schale (ebd. K 48). Imhoof - Gardner vermuthen, dass beide

Typen auf die Statuen des Xenophilos und Straton zuriickgehen, zumal

beide ungewohnlich sind, der Asklepiostypus auf einer Miinze (pl. GG 3)

auch in der Saulenfront eines ionischen Tempels erscheint; die Figur scheint

eine Nachbildung der epidaurischen Statue des Thrasymedes zu sein (s.

unten Cap. 27,2); zustimmend Loewe a. a. 0.

ebd. ApYstoi;, Dativ statt gen. poss., vgl. zu Cap. 2,3.

S. 440,5. iopu3C£xo — -0 icpov, im Grunde genommen ist

'Tiberflussig, da an eine spiitere Neugrtindung nicht zu denken ist, so wenig

wie Cap. 21,10. IV 33,2. V 12,7; Tcpojto; bei euptaxio Cap. 21,3. —
Sie bei is weist die Variante in Va e-oiyjsaxo mit der Bemerkung ab:

actxo tspov legitur etiam 19,3. I 36,3, autem vaov II 24,1“; nun sagt

aber Paus. auch topuactaDai vaov, vgl. II 11,2. 33,1 und Tuoi^aai (-oirjaaa^ai) tspdv

ist sogar gewbhnlicher ais tdpuaao&a'. tspdv, s. aus dem zweiten Buche 11,1.

22,4. 30,4. 31,3. 10. 32,7. 35,4. 37,2.

ebd. Zu Sphyros vgl., was Cap. 11,5 iiber Alexanor bemerkt ist.

S. 440,6. Ueber die Artemis Pheraia vgl. zu Cap. 10,7; xa.l ou-oi

geht darauf, dass auch die Sikyonier dasselbe betreffs der Herkunft des

Kultus behaupteten.

S. 440,7. xaxd xauxd ’AB7jvatoi; xat Eixuojvtoi;, dass der Kultus der Artemis
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von Pherai in Sikyon eingefiihrt war, hat Paus. Gap. 10,7 mitgetheilt, da-

gegen erfahren wir in den Attika noch nicht, dass ihr Dienst auch in Athen

eingebiirgert war; vgl. Hesych. $spai'a* Ab/jv/jai 8 sa.

S. 440,9. xaos o£ auxoTg 611.0X070), daraus geht hervor, dass Paus.- das,

was die argeiische Sage iiber die Artemis von Pherai behauptete, nicht be-

streiten will; gesagt ist damit nicht, dass er es glaubte.

ebd. A/Jiavstpa; — S. die Bemerkung iiber zn Gap. 21,4.

S. 440,10. Des Besitzes des alten troischen Palladions riihmte sich

ausser Argos auch Athen (daher der Gerichtshof stcI IlaXXaBiu), 1 28,9), ferner

Bom, Lavinium, Luceria, Siris, s. Strab. VI 264; vgl. auch Serv. zu Yerg.

A. II 166.

S. 440,11. aXujvai TCoi^aav ’'IXiov, dieselbe Construction II 29,8. IV 26,6.

S. 440,12. Diomedes giebt Aineias das Palladion auf Befehl des Orakels

zuriick, s. Serv. zu Verg. A. a. a. 0. u. III 407.

S. 440,13. Ay]Vav£[pa Bs xf^v zsXsoxyjv Tuept Tpayjva — ysvojxsvtjv, S. Apoll. II 7,7.

S. 440,15. Vgl. I

‘

11
,
1 .

S. 440,19. iir’ dXriMa liysxai, nochmals III 24,10. Aesch. Suppi. 628.

Arist. Plut. 891, ix’ o2Xyj&£ia<; Dem. II 4. XVIII 22. 294.

ebd. Xqouai o£ 6]jmq, II 19,8, vgl. Xqouoi S’o6v I 30,4. — Es liegt hier

einer der Falle vor, wo Paus. sich mit den Exegeten in Widerspruch setzt,

vgl. I 31,5. 35,8. IX 3,3. Damit sind andere zusammenzuhalten, wo Paus.,

da von den Exegeten nichts in Erfahrung zu bringen war, eigene Ver-

muthungen giebt: 142,4. 1131,4. — Aus den folgenden Worten: ou '(dp

XI £xoiji.ov |i.£xaTC£Taca xouc; luoXXout; /xX. will Kalkmann 46 A. 4 einen „Ton voll

Salbung“ heraushbren (!). — sxoijxov = pa^iov, vgl. 11125,5. IV 17,9.

S. 440,21. An den nordlich von Argos belegenen niedrigen Felshiigel,

den Curtius fiir die Aeipdt; hielt (vgl. zu Gap. 24,1), Bursian 50 A. 2 (nach

Plut. Gleom. 17; 21; Pyrrh. 32) eher ’AokIq zu benennen geneigt ware, be-

iindet sich am sudbstl. Abhang ein aus grossen, fast ganz unbehauenen Werk-

stiicken erbauter, unterirdischer Gang, der auf eine Lange von 65—70' offen

liegt und am Ende in einer kleinen kreisformigen Kammer abschliesst; die

Seitenwande treten nach oben allmahlich gegen einander vor, s. Gurtius 354.

Bursian 50 f. Ersterer spricht S. 361 die Vermuthung aus, dass dieser

Gang, dessen Wande vielleicht einst mit Erzplatten bekleidet gewesen seien,

ein Ueberrest von dem angeblichen Gefangniss der Danae gewesen sein kdnnen,

was auch Bursian (bis auf die Erzplatten, gegen die der Cementliberzug

der Seitenwande spricht) annimmt. In diesem Falle hatte man auch die

andern hier erwahnten Baulichkeiten auf jenem kleineren Hiigel zu suchen.

Der eherne der Danae wird bei den Dichtern und Mythographen sehr

haufig erwahnt und meistens, wie hier, ais unterirdisch bezeichnet; die Be-

nennung ehern erklart man durch die Bekleidung mit ehernen Platten, wie

sie in der heroischen Architektur auch sonst nachgewiesen ist, vgl. Helbig,

homer. Epos^ 433 ff.

S. 441,2. x6 oixoo6|iY]ixa ioxi, mit ausgelassener Ortsbestimmung, vgl.

zu I 23,5.

S. 441,3. Zum Dionysos Kpyjaioc; vgl. oben zu Gap. 20,4 und Preller-
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Robert 681 A. 2. Der Name, den die Alten irrig von Kreta ableiteten (vgl.

Preller ausgew. Aufs. 293), deutet auf das Wachsthum der Feldfriichte hin,

8. Usener Gdttern. 243 A. 65 u. 246.

S. 441,6. Dafis Ariadne bei dem Kampfe des Perseus mit Dionysos

den Tod gefunden habe, berichtet auch Nonn. Dionya. XLVII 665 f.; nach

Meineke Anal. Alexandr. 50 f. vielleicht nach Euphorion. Nach Pallat

de fabul. Ariadn. 13f. wftre die argeiische Form der Sage sehr ait.

S. 441,7. Rine wieder erwKhnt VllI 29,4.

S. 441,8. aoxo; — diese ErklKrung ist nicht geeignet, eine giinstige

Meinung von Lykeas zu wecken.

S. 441,9. Adp*.3<iv — Ili>.tt37o0 vgl. zu Cap. 22,1.

ebd. Ueber die Larisa, die Ostlich belegene, 290 m hohe Akropolis

von Argos vgl. Leake 11 395. Clark 93. Welcker 189. Curtius 362.

Vischer 318. Hursian 50. Baedeker 282. Von antiken Bauten hat

sich nichts erhalten, ais ein ziemliches StQck einer schboen Polygonmauer

von der Ostseite des inneren Befestigungsringes, sowie die Fundamente einiger

Thllnne, vgl. A. d. I. XXXIII 15. Ueber die auf der Larisa verehrten

Oottheiten handelt der allerlei Wunderlichkeiten und Hypothesen enthaltende

„archaeologische Commentar zu Paos. II 24“ von Panofka, Abh. d. Berl.

Akad. 18.54, 561 ff.

S. 441,10. ^ -*i»v IV soA^cuv, Larisa gehbrt zu der nicht ge-

ringen Zalil von Ortsnamen, die in Folge der Wanderungen der Stlimme an

verschiedenen Orten des grie<’hi.s4’hiin Bodens wiederkehren; s. Strab. IX 440.

Steph. Byz. s. V. Adptsa zfthlt ausser der Akropolis von Argos noch zehn Orte

dieses Namens auf, und die Aufziibiung ist nicht vollstUndig. Unter exi ba-

ld33i(i Ut Kpi^uiTrr, \dpi3a gemeint, die am Abhang eines der Vorberge des

Othrys gelegen war, s. B ursi an I H2.

Cap. XXIV.
Mork wQrd igkciten auf dem Wege zur Burg. Tempel der Hera
Akraia, des Apollon Deiradiotes. Heiligthum der Athena
Oxyderkes. Stadion. Grabmal der SOhne des .\igyptos. Merk-
wUrdiges auf der Burg. Tempel des Zeus Larisaios, der

Athena. Schnitzbild des Zeus mit drei Augen. Me rk wtirdiges

auf dem Weg nach Tegea. Bildsilulen auf dem Berg Lykone.

Tempel der Artemis Orthia. Berg Chaon, an dessen Fuss der

Fluss F>asinos her vordr ingt. Dionysosfest daselbst, Tyrbe ge-

nannt. Kenchreai. Ueberreste von Hysiai.

S. 441,12. Nach Hesych. v. cbtpm gab es in Argos mit diesem Bei*

namen ausser einer Hera auch eine ArtemU und eine Aphrodite: xatd to

o^oiov *x’ dxfMp iSp«4iiv«R. Der Versuch Panofkas a. a. O., der Hera Akraia

den Typus der .Tuno Lanuvina zu vindicieren, ist gliozlich verungKickt.

JS. 441,13. Der argeiischen, von Telesilla benutzten Sage nach, der

Pans. folgt, hatte Pythaeus, der Sohn des Apollon, den Kultus dieses Apollon
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gestiftet, der darnach selbst den Beinamen Ily&asu; fiihrte, wie in Hermione

nnd Asine (s. u. Gap. 35,2 u. 36,5), vgl. Thuc. V 35. Anscheinend war unter

den peloponnesischen Kulten des pythischen Apollou der argeiische der alteste;

s. Preller-Robert 267 iind die Aufzahlung der andern Knltstatten ebd.

A. 2. W^as Panofka 554 ff. uber den Typus des Apollon Pytbaeus ver-

muthet, ist wiederum ganzlich unhaltbar.

ebd. Zu -pojTo; — zoi^aa*. vgl. die Bemerkung iiber Gap. 23,4.

S. 441,15. Wie oben zu Cap. 23,7 bereits erwahnt, hielt Curtius (wie

friiher schon Leake 11401) den niedrigeren Hiigel im Norden fiir dieAsipa;;

dem widersprach aber Visclier 318, weil der Name (Nacken, Riicken) fiir

den rund abgeplatteten Hiigel nicht passe, und nabm vielmelir an, dass damit

die Verbindung zwischen der Larisa und dem niedrigeren Hiigel gemeint sei;

derselben Ansicht ist Bursian 50 A. 2. Paus. scheint zuerst den kleineren

Hiigel besucht zu haben und von diesem iiber die Einsattelung der Deiras

nach der Larisa emporgestiegen zu sein; auf diesem Wege (dvidvxcuv ic; xf^v

dxpdzoliv) lagen die Tempel der Hera Akraia, des Apollon Deiradiotes (den auch

Curtius 362 in die Senkung zwischen den beiden Felshdhen verlegt) und

der Athene Oxyderkes, sowie das Stadion; hbher hinauf (i; ds xf^v «xpoxoliv

toyaiv) das Grabmal der Sdhne des Aigyptos (Bursian 56). — Ueber den

Typus des Apollon Deiradiotes sind wir giinzlich ununterrichtet; Panofkas

luftige Gebilde, der einen ^Fellabzieher^^ daraus macht (a. a. 0. 55811.), be-

dlirfen keiner Widerlegung; wie Wernicke bei Pauly-Wissowa 1147 dazu

kommt, die argeiischen Miinzen mit dem Apollon Ivitharodos (Imhoof-Gardner

J 22—24) hierher zu ziehen, ist nicht ersichtlich. Zum Beinamen vgl. die

Artemis Aepsdx’.; 11120,7 (= Asppdxi;; dippa = dsiprjk

S. 441,16. Es fragt sich, ob iJiavxsusxai medial oder, wie die Mehrzahl

der Uebersetzer vor Siebelis meinten, passivisch zu fassen sei; sprachlich

ist beides mbglich; denn dass Paus. jiavxsyso^ai immer im Sinn von vaticinari

braucht (Sieb.), giebt keine Entscheidung. Die friihere Auffassung kdnnte

mit Rucksicht darauf die plausiblere scheinen, dass das Verbum sonst stets

vom Menschen ausgesagt wird, nicht vom Gott; indessen scheint es, ais ob

hier zwischen jiavxsysaba* und ::po'fy^xeye(.v unterschieden werde, wobei dann

naturlich das erstere dem Loxias zukommt.

S. 441,20. Das Athenebild wurde zusammen mit dem Schild des

Diomedes alljiihrlich in Procession getragen und gebadet, s. Callim. lav. Pali.

ebd. Den Beinamen der Athene o^uZzpy.-qc, (Bursian schreibt 11 56 und

123 A. 2 gegen die Ueberlieferung d^udspzoj) erklart Curtius 563 A. 16

aus den von der Hbhe gegebenen Feuerzeichen
;
richtiger verweist Preller-

Robert 195 A. 2 auf den dreiaugigen Zeus und den Zeus TravoTuxv];,

0. Mulier kl. Schrift. 11 168 vergleicht die spartanische ’0cp&aX^rxic und halt

die Benennung fur hinlanglich gerechtfertigt durch den Hinweis auf 11. V 127,

da der Tempel fiir eine Weihung des Diomedes galt.

S. 442,1. Ueber die Feier der Nem ei en in Argos handelt Krause,

Die Pythien, Nemeen und Isthmien S. 110 f. u. 146.

ebd. Ueber die Feier der Heraien in Argos s. Hermann, Gottes-

dienstl. Alterth. § 52,1 fg. Schoemann Griech. Alterth. 11 515. Preli er-
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Robert 168, und Ober das dabei iibliche Schildstechen Welcker A. D.

III 512 ff. Das oft erwahnte, sehr glSnzende Fest bestand aas Opfern und

Agonen (vgl. Plut. Dernetr. 25. Dittenberger Sylloge 398,6) und fiihrte

vonersteren auch den Nainen Hekatornbaia, vgl. Schol. Pind. P. 8,113. Hesych.

V. 'ExaTo^^aia.

S. 442,2. Aus den Worten xal darf man schliessen, dass auch in

Lerna ein der Sbhne des Aigyptos war, obschou Paus. 36,6 f. desselben

nicht inehr gedenkt.

8. 442,3. ivtay^a at AtYiXai, 02 tv Aspvr, xa Xwrct, bei Apollod.

II 1,5 heisst es uingekehrt xa; ji»v ytv^oikuz — iv Afpv|;, xd Zz od»pxra xpo xf^;

xdXtiu;, und ebenso bei Suid. v. Aapvr,.

S. 442,6. Das Heiligthum des Zeus auf der Larisa erwlihnt auch

Strab. VII l 370.

8. 442,8. Xeben den Temi)eln der Athene Salpinx (Gap. 21,3) und

der Athene Oxyderkes ist dies der dritte Athenentempel von Argos; es ist

vvohl zweifellos, dass die hier verehrte Athene den bei Hesych. erwiihnten

Heinanien dxp(a tUhrte, vgl. s. v. ’Axpt«r
y]

iv ixt xivo; crxpa; tSpy-

«'p’ 1^; xcfl \Axp«3t»/; I)ai*na< h bezieht wohl auch mit Recht

(). Milller kl. Schr. II HW hierher die Heinerkung des Clein. Alex. Stroin.

III 39 Pott., dass .Akrisios begraben lag iv xtp vt.f» xf,; 'Aihjva; iv Aaptoo iv xf^

dxpoxd/U»., obschon mnn sonst hier auch an das thessalische I-^risa denken

kttnnte. UnslchenT ist dagegen, in welchem Athenentempel das Gap. 23,5

erwahnte, angeblich trois<‘he Palladion stand. Ain nachsten wUrde die An-

nahrne liegen, dass «*s sich in dem der .Athene Oxyderkes befand, da dieser

der Sage nach von Diomed»‘S, dein Fntfllhrer des Palladions, gestiftet war;

auch kommt Diomedes mit dem l*nlladion in der Hami auf argeiischen Mtlnzen

brter-s vor, stehend odor sitzend, l mhoof-(i ard ner K 13— 15. Indessen

deiiten argeiische Milnzen, die uns das Palladion allein in einnn Temi>el auf

hohem Felsen zeigen (ebd. K 12, unsere Mdnzt. II 24), darauf hin, dass

dieser Tem|>el auf dem Oipfel der I>arisa stand, wie denn auch Imhoof u.

Gardner p. 40 annehmen. Dazu kommt, da.Hs Paus. zwar an dieser Stelle

nichts von einem ;<kivov der .Athene spricht, wohl aber Gap. 25,10 ein solches

tv oxpoxdXtt XT^ Aapt3{j erwlihnt.

S. 442,9. Xach dem Wortlant des Paus. muss man annehmen, dass

dies raerkwilrdige Zeusbild nicht im Tempel des Zeus A7pt3ai<>c, sondem in

dem der .Athene stand; da es fllr troisehe Heute galt, so spricht auch dieser

Umstand dafdr, dass das Palladion im selben Temptd aufbewahrt wurde, der

demnach diese beiden troischen OOtterbilder entbielt. Ueber die hbchst merk-

wUrdige Hildung des Zeus mit drei Augen (auch erwahnt Schol. Eur.

Troad. 16) und die Deiitung, die Paus. davon giebt, haudelt BOttiger

Kunstmythol. II 139, der des Paus. Dtuitung ablehnt und in den drei Augen

nur die Allwisseuheit des AllUberschauenden angedeutet sehen will. AVelcker

gr. Gbtterlehre H 162 stimmt, wie schon Greuzer Synibolik^ I 43; III 195

und O. Miiller Archaeol. § 349,2, dieser Ansicht zu, die auch Overbeck

Kunstmythol. II 7 u. .555 vertheidigt, wShrend Preller-Robert 155 A. 1

mit Recht zu Bottigers Doutung zuriickkehrt, indera er an den Zeus xctvoxxr,^
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und an den Umstand erinnert, dass auch der Eponymos der Landschaft Argos

mit zwei Gesichtern oder vielen Augen gedacht und dargestellt wird, wodurch

nur das Alluberschauen ausgedriickt sein soli. (Ueber die unhaltbaren Er-

klarungsversuche des dreiaugigen Zeus bei 0. Mulier Dorier 62 A. 3,

Lauer Syst. d. gr. Mj^thol. 203 und Schwenk Etymol. mythol. Andeutgn.

44 s. Overbeck a. a. 0. 555 A. 14 u. 16.) Ebenso wird von Preller-

Robert die von Panofka Abh. d. Berl. Akad. 1839 S. 34 (vgl. ebd. 1854

S. 577 ff.) diesem Zeus beigelegte Bezeichimng Tpidxac;, die Welcker a. a. 0.

acceptiert, ais durch kein antikes Zeugniss belegt, abgelehnt. M. May er

Giganten und Titanen 111 ff. identiiiciert diesen uralten Zeus mit dem

KuxXoj'i uid; OOpavoD, nach Hellanic. b. Scliol. Hes. Theog. 139, und beide wieder

mit dem angeblichen Zsy; -:pid(p{laX|jLo;, der erst aus Apollod. II 8,3 und Paus.

V, 3,5 construiert wird, einerseits und dem Tpio'^ oder Ipid-a;, einem Titanen,

andrerseits; es sei ein uralter Blitz- und Donnerzeus, bei dem das eine, grosse,

runde Auge die Sonne symbolisiere. Dass iibrigens dieser dreiaugige Zeus

der Burggott der Larisa, also mit dem Zeus Aapiaalo; identisch gewesen sei,

nimmt Gerhard griech. Alythol. I 163 siclier mit IJnrecht an. Mit Recht

macht Overbeck a. a. 0. daraiif aufmerksam, dass dies Zeusbild ein Anathem,

kein Kultusbild war. Das alte Kultbild des Zeus Aapi3</to; war nach Z. 7 f.

verschwundeii und nur die Basis noch da. — Darstellungen des dreiaugigen Zeus

sind nicht erhalten, die von Panofka a. a. O. 1854, 578 ff. dafiir in An-

spruch genommenen haben damit nichts zu tliim.

S. 442,11. AaojjisoovTo; rcttpujov, schief Overbeck Eunstmyth. II 7

„vUterliches Erbstiick von Laoiiiedon“; xaTpolo; ist der schon von den Vor-

fahren verehrte Haus- oder Geschlechtsgott des Priamos, Sohnes des Laomedon.

Er stand h yxaiffp*;) Tf,; aOXy^;; wir erfahren nJimlich aus VIII 46,2, dass dieser

Zeus den Namen 'EpxcTo; fiihrte, er wurde demnach ais der Schirmherr des

Hauses verehrt und liatte demgemiiss seinen Standort im Hofe des Palastes;

vgl. Schol. ad Eur. Troad. 16, wo die eigenthumliche Bildung dieses Zsu<;'EpxeToc;

durch Agias und Derkylos bestiitigt wird.

S. 442,16. s. Hom. 11. IX 457.

S. 442,19. Wo Aischylos dies gethan hat, vvissen wir nicht mehr.

Hermann vermuthet, er habe ihn Zeu; ivaXio; genannt, s. Aesch. frg.

436 b Dind.

S. 442,20. iv -rjxz, xpi3t — Vgl. Et. m. 409, 5— 10.

S. 442,22. Ueber die Strasse von Argos nach Tegea vgl. Curtius

364. Bursian 65. Das tegeatische Thor lag jedenfalls in der Nahe des

Theaters.

S. 442,23. Ueber den Lykone genannten Felskegel vgl. Conze und

Michaelis A. d. I. XXXIII 22 A. 1, die diesen Namen einem andern Berge

geben ais Curtius 337.

S. 442,24. Der Kultus der Artemis Orthia war sehr verbreitet;

am bekanntesten war ihr Dienst in Sparta (s. III 16,6 ff.), ferner in Athen,

Epidauros, Elis, Arkadien u. s. w., vgl. Preller-Robert 309. Ganz un-

sicher ist die Bedeutung des Beinamens; Paus. erklart ihn in Sparta damit,

dass das Kultbild dadurch aufrecht stand, dass es mit Zweigen umwunden
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war; so erklSrt auch Preller-Robert den Namen aus der aufrechten Haltung

des alterthiimlichen Idoles; Uhnlich Welcker gr. Gdtterl. 1 584. Eine andere

alte Deutung (beira Schol. Pind. 01. 3,54. Hesych. v. leitete ihn vom
arkadischen Berg Orthosion ab, doch ist das wohl eine Verwechslung mit

der Artemis 'OpUojota. Gerhard gr. Mythol. I 343 und Schreiber bei

Roscher I 586 nehmen gewiss init Unrecht phallische Beziehungen an. Wide,
lakon. Kulte 113 u. Wernicke bei Pauly-Wissowa 11 1395 billigen die eben-

falls alte Deutung (Apollod. b. Schol. Pind. a. a. O., auch Et. magn. 631,1):

op^oi etc opbot xolz ‘(£'/vujjiivo'j;. Darnach wSre es eine die Jugend

und das Frauenleben schlitzende Gottheit, nach Wide speciell eine Geburts-

gbttin, s. dessen Begrundung S. 114 f. — Ausgrabungen an der Stelle des

alten Heiligthums haben Ziegel und Sculpturreste ergcben, ferner Blbcke, die

zur Uinfriedigung des Heiligthums gehbrt zu haben scheinen, vgl. Amer.

Journ. of Archacol. IV 360; V 101. Sittl Berl. philol. Wochenschr. f. 1888

Sp. 1618. AsXxtov a(iya»o).. 1888 p. 205.

S. 443,1. Die Gruppe des A polion, der Leto und der Artemis wird in

der Regel dem jUngern Polyklet zugeschrieben, besonders deshalb, weil wir

vom Hltern Polyklet kein sicher bezeugtes Marmorwerk kennen. Vgl. Over-
beck 1 509 u. 514.

S. 443,5. Den Prasinos (nach Lobeck Pathol. 205 von Ipor,. «poo»;

von Curtius ais „der liebliche“ erklUrt, S. 364) erkennt man in dem heutigen

Kephalari, der arn Fuss des Chaon aus dem Bodeu hervorbricht und weiter

unterhalb Miihlen der Stadt Argos treibt, Leake II 340. Clark 101.

Ross 140. Welcker I 193. Curtius a. a. O. Vischer 325. Bursian
65. Baedeker 275. Frazer 210 f. und Addenda V 564 f.

S. 443,9. Zu xup^r, vgl. Et. m. s. h. v.: aroXa-ja»; ^opuflo; 9^ xctpa^;.

Poli. IV 104: xuppcrata Si (xaXicto to xo SiUypaji^utov. Hesvch. v. xup^ato.

Ath. XIV 618 C nennt eine a-.xiwoxup^r^
;

auch komint T6pfio; ais bacchischer

Name auf einem Vasenbilde vor, vgl. .Tahn Vasenbilder 78. Ais Statte

dieses Kultus erkennen Curtius u. Bursian a. a. O. mehrere Grotten im

Chaongebirge.

S. 443,10. Das argeiische Kenchreai, das auch Strab. Vlll 376

nennt, (bei Aesch. Prom. 676) Kspyvttct), muss auf der Hbhe des Gebirgspasses

gelegen haben, von dem Paus. nach Hysiai hinabgeht, Z. 15. Curtius 366

niinmt an, dass die Gegend, die heut Nera oder Palaed-Skaphidakia heisst

und zahlreiche Trtlmmer, polygones Gemauer u. dgl. auB\’eist, dte Statte von

Kenchreai sei; vgl. Bursian 66, der den Namen der daran vorbeifiihrenden

Strasse, 6 Tpoyo;, auf deren viele Windungen zuriickfiihrt. Vgl. Leake
II 337. Ross 141. Vischer 328. Baedeker 275.

S. 443,11. x«l xoDxo, mit Beziehung auf den gleichnamigen korinthischen

Hafen, Cap. 2,3.

S. 443,12. Man hat friiher bflers angenommen, dass eins dieser

Polyandrien der Argeier in der vielfach beschriebenen und abgebildeten

Pyramide von Kenchreai zu erkennen sei, s. Ross 141 Taf. 4. Exped. de

Moree II pl. 55. Leake 339 u. Pelop. 251. Clark 98. Vischer 326; doch

deutet Curtius 365 f. dieselbe ais Werk der kriegerischen Baukunst, und ebenso
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lehnt Bursian 65 jede Beziehung auf jenes Grabmal ab, wabrend Lolling

bei Baedeker 275 die Frage ais „noch streitig“ bezeichnet, Frazer, der

V 566 f. die Pyramide genau beschreibt, nimmt religiose Bestimmung der-

selben an und ist daher geneigt, sie fiir ein Polyandrion, das mit Todten-

kultus verbunden war, zn halten.

S. 443,13. Wie weit der Angabe des Pans., nacb der die Niederlage

der Spartaner bei Hysiai ins Jahr 669/8 fallt, zu trauen ist, lasst sich nicbt

sagen; E. Meyer II 544 nennt den Ansatz „vielleicht annahernd richtig“.

S. 443,14. Nach Dion. Hal. III 1,3 siegte ein Athener Eurybates
zu Olympia im Stadion 01. 27; bei Jul. Afric. heisst er Eurybos. Fbrster,

die Sieger in d. olymp. Spielen S. 4, identiiiciert alie beide mit Eurybotos,

wabrend C rusius in Jb. f. Ph. CXLIII 389 meint, in der Form Eurybotos

stecke der Xame Eurybatos.

ebd. Wir haben mit Herwerden, der xatapdvn oder xaxapdvxwv statt des

iiberlieferten Gen. Sing. vorschlagt, das erstere geschrieben, da bei den

Richtungsangaben das Participium nie im Gen. Sing. erscheint, dagegen

ungemein oft im Dat. Sing. und Plur. und seltener im Gen. Plur.; zum Dativ

(xaxa^dai, xaxa^atvoyai und xaxa^aivovxi, xaxapdvxi) Vgl. Z. B. I 28,4. 44,3. II 11,2.

12,1. 2 bis. 32,9. III 21,4. 7. 25,4. IV 33,3. V 24,6; zum Gen.

II 24,5. 25,9.

S. 443,15. Die Ruinen von Hysiai liegen auf einem nach SW. vor-

springenden Hiigel der Hochebene unterhalb des heutigen Achladokampos,

Curtius 367; vgl. Leake 11 337; Ross 147. Ansehnliche Trummer der

Akropolis hatten sich nach Vischer 328 fg., Bursian 66 noch erhalten,

doch bezeichnet Baedeker 276 die Reste, bis auf ein betrachtliches Stiick

der Ringmauer, ais unbedeutend; die Ruinen sind Hauserbauten zum Opfer

gefallen.

Gap. XXV.
Doppelteinpel auf dem Wege nach Mantineia. Flecken Oinoe, von

Oineus benannt. Artemision und Quellen des Inachos. Flecken

Lyrkeia. Fackelfest der Argeier. Orneai, wovon benannt und

seine Merkwiirdigkeiten. Merkwurdiges auf dem Weg nach

Epidauros. Kampf des Proitos mit Akrisios. Ueberreste von

Tiryns. Mideia. Lessa und der Berg Arachnaion.

S. 443,18. Die Strasse von Argos nach Mantineia beschreiben Ross

134. Curtius II 414. Conze und Michaelis A. d. I. XXXIII 21.

Bursian 63; vgl. auch Loring im Journ. ofhell. Stud. XV 80 und Frazer

215. Das Thor, durch das man sie betrat, lag bei der Deiras, also an der

Nordwestseite von Argos. Aus VIII 6,7 geht hervor, dass von diesen beiden

Strassen die eine Bta xpivou, die andere xXtjxaxoc; hiess; jene ist die Cap.

25,1— 3, diese die ebd. 4—6 beschriebene.

S: 443,19. Nach dem Wortlaut des Paus. haben wir hier einen

Doppeltempel anzunehmen, mit getrennten Cellen; eine entsprechende An-
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lage beschreibt Paus. VIII 9,1 in dem Tempel des Asklepios nnd der Leto

in Mantineia. Vgl. Hermann, gottesdienstl. Alterth. § 19,20. Stengel,
Sacralalterth. 20. Bbtticher Tektonik^ 581. Durra, Bank. d. Griech.^ 196.

Verbindung der Aphrodite niit Ares ist im Kultus sehr haufig, s. Preller-
Robert 340. Tampel in Jb. f. Pli. Suppi. XI 64111. und die Zusammen-
stellung bei Diimmler bei Roscher I 2774 f.

S. 444,3. icposXllouat — o'.apc£vxo)v, ohne Verbindung wie III 10,6.

S. 444,4. Der Charadros, der durch die Schlucht zwischen Lyrkeion

und Lykone vom Artemision herkornmt, heisst heut Xerias und ist einen

grossen Theil des Jahres hindurch ausgetrocknet, Bursian40; Baedeker
248. Er lloss um den nbrdlictien und ostlichen Theil der Stadtmauer von

Argos herum, Thuc. V 60, Curtius 363. Die Schlucht, aus der er hervor-

kommt
,

erreicht die Strasse nach Mantineia eine Stunde von Argos,

Bursian 64.

ebd. Die StKtte des alten Oinoe sucht man an einem jetzt Palaeochora

genannten Platze, auf dem bfters alte Miinzen gefunden wurden. Bursian
a. a. O., vgl. Leake 412 f. u. Pelop. 266. Conze u. Michaelis A. d. I.

XXXllI 23, abweichend Ross 133; Waldstein im Bull. de corr. hell.

XVII 199 verlegt es in die NRhe des Dorfes Schoinochori, nordwestl. von

Argos. Bei Steph. Byz. heisst die Stadt dass die richtige Form des

Namens Otvo)ct ist, ist S. 200 zii 1 15,1 bemerkt.

S. 444,5. Otvsa
yjfj xxl., vgl. A poli. 1 8,6. Schol. Ar. Ach. 418 u. s.;

s. V. Sybel bei Roscher I 1023.

S. 444,11. Das Artemision, jetzt .Alaleos genannt, erhebt sich in

einer Hdhe von 1772 m zwischen Argolis und Arkadien; s. Leake 335.

Curtius 337. Bursian 39. Den Kultus der hier verehrtem Artemis

OtW/xi; (Eur. Here. 379. Hesych. v. OtVudf.v) solite nach Steph. Byz. v. orvr;

Proitos gestittet haben. Die Stelle des Heiligthums bezeichnet nach Conze
u. Michaelis a. a. O. 24, denen Bursian 64 folgt, wahrscheinlich eine

zerstdrte Kapelle des hl. Elias, in deren Niihe sich Steineichen befinden, viel-

leicht der Rest jenes Waldes, nach dem die Strasse einst cid r.pivoo hiess.

S. 444,12. VII l 6,6 wird diese Stelle citiert, dabei aber behauptet,

ausser dem Tempel sei auch ein Bild der Artemis in demselben erwiihnt.

ebd. Ueber die wasserreichen Quellen des Inachos, dessen Wasser

sich weiterhin fast ganz wieder im Erdboden verliert, vgl. die Bemerkungen

von Conze und Michaelis a. a. O. 24 f. Die Fortsetzung des Weges nach

Mantineia giebt Paus. erst VIII 6,6—8,3.

S. 444,13. tij) ovxi weisst darauf hin, dass dariiber Zweifel walteten,

was ganz begreiflich ist, da das Quellwasser gleich wieder in der Erde ver-

schwand (vergi. VIII 41,10) und somit der Inachos nur nach Regenwetter

Wasser hatte, vgl. Cap. 15,4.

S. 444,15. Die Reste von Lyrkeia erkennt Curtius 415 in einem, sechzig

Stadien (unten g 5) von Argos entfernten Ruinenfeld, das polygones Gemauer

mit viereckigen Thiirmen zwischen weit verbreiteten Triimmern aufweist; vgl.

Ross a. a. O. Leake Pelop. 268. Erwiihnt wird der Ort sonst in dem Frg.
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des Soph. bei Strab. VI 271: o^pv xov Aupxstou; auch bei Strab. VIII 370:

"Ivayo; Tcoxaixoc; xa; Tryjiac; eycDv i/ Aupxstou; bei Plut. de fluv. 18,10 heisst das

opoQ Aupxyjiov auch Koxxu-pov. Auf dem Riicken dieses Berges zog sich die

Grenze zwischen Argolis und Arkadien hin und hier fiihrte der Weg, theil-

weise iiber in den Fels gehauene Stufen (daher der Name der Strasse

oia xXtuaxoQ), nach Mantineia hinab, s. VIII 6,4-

S. 444,17. Curtius Abh. I 161 rechnet das Feuerzeichen, welches

Lynkeus der Hypermnestra und diese jenem gab, mit zu dem Gebrauch der

Feuersignale in Argos, die ais Spuren phoinikischer Ansiedelungen in Argolis

zu betrachten seien.

S. 444,22. Lyrkos, hier Sohn des Abas und damit Enkel des Lynkeus

(s. II 16,2. X 35,1), ist nach Hesych. v. Aupxsiou Sohn des Lynkeus,

nach Nikainetos bei Parthen. narr. amat. 1 Sohn des Phoroneus.

S. 445,3. Ueber Orneai vgl. Strab. VIII 382. Steph. Byz. s. h. v.;

dazu Curtius 478 f. Bursian 64 u. 180. Der Ort lag an der Stelle des

heutigen Oertchens Palaeo - Leonti
,

vgl. Forchhammer Hellenika 217.

Ross 135.

S. 445,4. Dass Homer dieses Orneai meine, bestreitet Strab. VIII 376;

nach ihm gab es ein anderes Orneai zwischen Korinth und Sikyon, s. VIII

382. XIII 587 u. vgl. Eustath. II. II 291. Da Paus. mit den Worten
waxsp xw xoTuoi x-^c; Apfsiac; exsivxo seine Ansicht zu motivieren scheint, vermuthet

Kalkmann 159 wohl mit Recht, dass er gegen die Meinung Apollodors, der

Quelle Strabos, polemisieren wolle.

S. 445,7. Peteos Vater des Menestheus, vgl. X 35,8.

S. 445,8. MsvsaQcUg, o; ’AY«|J.£povi psxa ’A97jvatujv apyyjv, S. Hom.
II. n 552 £f. IV 327 £f.

S. 445,9. Die Orneaten, die in Abhangigkeit von Sparta gerathen

waren, hatten 01. 91,1 argeiische Verbannte bei sich aufgenommen, darum

wurde ihre Stadt von den mit den Athenern verbiindeten Argeiern erobert

und zerstbrt, s. Thuc. VI 7. Diod. XII 81. Damals mogen die Orneaten,

wenn wir Paus. glauben diirfen, auvoixoi der Argeier geworden sein; jedoch

wurde ihre Stadt wieder aufgebaut, denn zur Zeit des heiligen Krieges wurde

sie von Kdnig Archidamos wiederum erobert, Diod. XVI 34. 39. Ueber

die Rechte der argeiischen auvoixoi belehrt uns Isocr. Panath. 178; sie hatten

an allem theil, nur nicht an den Aemtern und Ehrenrechten.

S. 445,11. Die Artemis von Orneai ist sonst unbekannt, dagegen

erwahnt Strab. VIII 382, dass der Ort ais Geburtsort des Priapos galt.

ebd. Betreffs des w.oc, ^soTc; xaaiv iv xoivcf vgl. oben zu Gap. 2,8.

S. 445,13. Zu dieser Pyramide, von der sich keine Spuren erhalten

zu haben scheinen, ist zu bemerken, dass in Argolis und Umgebung mehrfach

Pyramiden (vgl. oben zu 24,7 iiber die sog. Pyramide von Kenchreai) ge-

funden worden sind, bei Ligurio (dem alten Lessa), bei Astros, am Meerbusen

von Boiai u. s., vgl. Curtius II 295; 380; 418. A^ischer 327 bringt

diesen Umstand mit der alten Landessage von der aigyptischen Einwanderung

in Verbindung.
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S. 445,14. Der sog. argolische Schild ist klein und rund oder

etwas elliptisch, ohne die seitlichen Ausschnitte, die der boiotische aufweist,

s. Droysen Kriegsalterth. 12 f.

S. 445,16. xdXo; l'aov toj «yojvi au|xP'^vcti, nach Apoll. 112,1 siegt zunachst

Akrisios und vertreibt seinen Gegner, dieser aber kehrt mit Hilfe seines

Schwiegervaters zuriick und nun folgt die Theilung des Landes, durch die

Akrisios Argos, Proitos Tiryns erhalt; ahnlich Scbol. Eur. Or. 965.

S. 445,17. au|j.pdXX£iv — — doTzhi xpujxov xoxs, Vgl. Apoll. 1. 1. -oXsjJLoyvxs;

sypov dozioac, xrpuixoi, Schol. 1. 1. iv xw zoX£}j.([) xoyxo) Ttptoxov ^ukivaic, d.aizhv^

aczvxo Ap^stoi.

S. 445,20. Es folgt ein Abstecher nach Tirynth.

S. 445,21. Ueber die Ruinen von Tiryns vor Schliemanns Aus-

grabungen s. Leake II 350. Clark 86. Curtius 384. Vischer 296. Bur-

sian 57; Plan in der Exped. de Moree II 72. Curtius II Taf. 15. Bursian
Taf. 2,1; Ansicht der Mauergange A. Z. III Taf. 26 mit Text von Gbttling

S. 17. Sch liem anns Ausgrabungen fanden 1884 statt; berichtet ist dartiber

in dem „Tiryns“ betitelten Werke Schliemanns, Leipz. 1886; zusammenfassend

bei Schuchhardt, Schliemanns Ausgrabungen^ S. 117 if. Perrot et

Chipiez, Hist. de 1’art VI 258. Frazer 217. Die Eroberung von Tiryns

fallt nicht lange nach den Perserkriegen, s. Herod. VI 83. Strab. VIII 373.

Curtius 388. Bursian 58.

S. 445,22. Nach Steph. B. v. Tipuv; hat die Stadt den Namen von

Tiryns, der Tochter des Alos (?), Schwester des Amphitryon.

S. 445,23. Aus dem Wortlaut der Stelle geht hervor, dass die von

Schliemann ausgegrabenen Ruinen des Kbnigspalastes auf dem Burghiigel

bereits zur Zeit des Paus. verschiittet und nicht melir sichtbar waren, da er

die Mauern ais einzigen Rest bezeichnet. Diese Mauern, die Paus. ganz

trefifend beschreibt, miissen von jeher die Bewunderung erregt haben; das

Epitheton xsiyidsaao:, das Tiryns bei Homer II. II 559 fiihrt, deutet darauf hin.

Sie umziehen den langgestreckten, nur 10— 18 m aus der Ebene aufragenden

Burghiigel ringsum in einer Dicke von durchschnittlich 8 m (ausgenoramen

im S. u. SO., wo die erwiihnten Galerien in ihr angelegt sind und die

Mauerdicke daher betrachtlicher ist); die urspriingliche Hbhe wird auf 20 m
berechnet. Die unbehauenen Felsblbcke, aus denen die Mauer erbaut ist,

haben 2—3 m Lange und etwa 1 m Dicke. Paus. iibertreibt also in seiner

Bewunderung der Anlage (vgl. IX 36,5) das Gewicht der Mauersteine be-

trachtlich, da manche von einem einzigen Arbeiter fortbewegt werden kbnnen.

Der Zugang mit Rampe und Thor war an der Ostseite. S. die Beschreibung

bei Schliemann 20 u. ebd. Dbrpfeld S. 200. Baedeker 258. Jebb im

Journ. of hell. stud. VII 161.

S. 446,1. xsTyoQ — sycov sxacjxo;, Vgl. zu Cap. 10,5; das Participium

ist konstruiert, wie wenn der Hauptbegriff (ap^wv V^ojv) Subjekt ware.

S. 446,5. Diese der Tochter des Proitos wollte Gottling a. a. 0.

in den erwahnten Mauergalerieen erkennen; doch ergiebt der Wortlaut, dass

jene auf dem Wege von Tiryns zum Meere gelegen haben miissen. Siebelis

meint, sie seien vielleicht identisch mit den bei Strab. VIII 369 erwahnten
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air/jXaia bei ISfauplia, die oixooop.yjxol Xapupiv&ot enthielten und KoyX6)tzzw. hiessen,

s. ebd. 373.

S. 446,6. Ueber die Lage des von Strab. VIII 373 ais nahe bei

Prosymna belegen und in der Form Midea erwahnten Mi dei a vgl. Curtius 395,

Bursian 62. Die Angabe des Paus., dass sich von dem Orte t6 eoacpo;

weiter nichts erhalten habe, ist nicht richtig, vielraehr haben sich IV2 Stunden

nordl. von der Strasse von Argos nach Epidauros bei den Dbrfchen Dendra

und Mersaka betrachtliche Ruinen einer alten Ortschaft erhalten, besonders von

kyklopischen Mauern (abgeb. Perrot-Ohipiez hist. de Tart VI 475 fig. 176),

s. den Bericht von Conze u. Michaelis A. d. I. XXXIII 19 mit tav. F.,

darnach Bursian a. a. 0. und Taf. II 2; Beschreibung auch bei Frazer

V 566 f. Leake Peloponnes. 268 ff. wollte zwar die Ruinen von Mideia bei

dem Dorfe Katzingri (siidl. der Strasse von Argos nach Epidauros) suchen^

doch gehbren diese der Bauart der Mauern nach zu einer Festung aus

historischer Zeit; s. Bursian a. a. 0. Dorpfeld A. M. XVI 255; XVII 95.

S. 446,7. Zu Elektryon vgl. Apoll. 114,5; Alkmene heisst Mikaxig

bei Theocr. 13,20. 24,1.

S. 446,8. Der Wortlaut legt hier Zeugniss ab von der Autopsie des

Schriftstellers, s. Heberdey 25 u. 43.

S. 446,9. Die Ruinen von Lessa suchten Leake 417. Curtius

418. Bursian 62 in der Nahe des Dorfes Ligurio, wo sich verschiedene

alte Bautriimmer (Saulen, Architravfragmente u. s. w.), die man dem hier er-

wahnten Tempel der Athene zuschrieb, erhalten haben; doch will Lolling

bei Baedeker 252 die Reste von Lessa lieber in den 5 km von Ligurio be-

legenen Ruinen einer alten Festung (heut Kasarmi genannt) mit polygonen

Mauern, Thiirmen und Thoren erkennen, ebenso Cavvadias in ’Ecpy]ji. apy.

1884, 21. Frazer 232 f. u. V 568 f.

ebd. Dies Athenenbild war also in der Form des Palladions, s. zu Gap.

24,3. Leake a. a. 0. nimmt daher irrthumlich an, dass ein zweites Exemplar

eines dreiaugigen Zeus gemeint sei.

S. 446,11. Das Arachnaion-Gebirge, das hochste der argolischen

Halbinsel (heut Arna genannt), erhebt sich in seinem hochsten Gipfel, dem

Hagios Elias, bis zu 1199 m. Vgl. Leake 417. Curtius 418. Bursian 72,

der den iiberlieferten altesten Namen des Berges SccTuuasXaxtov ebenso wie die

von Hesych. gegebene Form TaasXivov fiir corrupt halt.

ebd. Ueber den Kultus des Zeus ais Regengott, sowie iiber seine

Verbindung mit Hera ais Gattin vgl. Wide, de sacris Troezeniorum,

Hermionensium, Epidauriorum (Upsala 1888) p. 5 sq. Die Statte dieses Kultus

will Curtius a. a. 0. in einem von kyklopischen Mauern umschlossenen vier-

eckigen Raum zwischen den beiden Gipfeln des Berges erkennen. Ueber

Zeus ais Regenspender vgl. zu I 24,3 und 32,2; II 19,7. Wie Zeus gebietet

auch Hera dem Sturm und Regen, zumal ais dy.paia und ais aqowdyoq,, der

eine Ziege ais Symbol des Regensturms geopfert wird, Preller-Robert

170, der ebd. A. 1 auch die Hera suspisaia in Argos, Hesych. s. v., auf den

Segen durch Regen deutet.
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Gap. XXVI.
Grenze der Epidaurier und Argeier bei Lessa. Erste Bewohner
von Bpidauros. Epidauros, von dem das Land den Namen hat.

Verschiedene Erzahlungen von des Asklepios Geburt. Epidauros
Heimath des Asklepios. Verschiedene Kultorte des Asklepios.

S. 446,13. Hier beginnen xa ’Exioaypuov (VIII 25,11) und reichen bis

Gap. 29,1. — -q ’E-n:ioaup[ojv, gewohnlich -q ’E-n:ioczupi'a Gap. 25,7. 26,2. 8. 29,2.

30,5. VII 4,25 'q ~cq q ’E“ioaup[(ov II 26,4
5

'q xoiv ’ETCioaupt(jDV 28,1.

ebd. xplv oi -q xGx' aur/jv Ysvsa&ai xf^v zokv, die Entfernung vom Heilig-

thum bis zur Stadt betragt 2V2 Stunden, s. Gurtius 425. B ursian 74.

S. 446,15. oux oloa oixivs; xpoxspov cpxrjaav, nach Aristoteles bei Strab.

VIII 374 waren die ersten Bewohner Karer und wanderten spater lonier aus

der attischen Tetrapolis ein, deren letzter Kdnig der hier genannte Pityreus

war; endlich werden zu den altesten Bewohnern thessalische Phlegyer zu

zahlen sein, s. Bursian 72.

S. 446,19. ic; ’AO^/jVC(; 6 |jlou xotc; xoXixaic; otcpixdjj-svo;, VII 4,2 wird dagegen

erzahlt, dass Prokles, des Pityreus Sohn, von Deiphontes und den Argeiern

vertriebene Epidaurier nach Samos fiihrte.

S. 447,3. xcix’ iy&o; xwv Tsjxsvou Ttaioouv, Vgl. ob. Gap. 19,1.

s. 447,9. Es folgen drei Sagen iiber die Geburt des Asklepios, zu-

nachst die epidaurische, iiber die wir einen anders lautenden Bericht in dem

inschriftlich erhaltenen Paian des Isyllos haben. Fiir die von Paus. hierbei

benutzte Quelle sieht Kalkmann 209 ff. — wie tiberhaupt, wo es sich um
Asklepios handelt, — das „mythologische Handbuch“ an, wahrend Wilamowitz
Isyllos 84 A. 61 Istros ais Gewahrsmann vermuthet und Gurlitt 175

— mit Recht — nicht einen einzelnen Schriftsteller ais Quelle erkennt,

sondern eigene Gompilation, herriihrend aus literarischem Gut und Erkundung

aus der Zeit des Paus., annimmt. Diese epidaurische Sage schdpft aus

der Erzahlung der Eoien (§ 6) einiges Material und kntipft es in freilich

ungeniigender Weise an das epidaurische Lokal. — Woher Phlegj^as kommt,

ist nicht gesagt, wie auch Koronis, seine Tochter, nicht mit Namen genannt

wird; doch wird er noch ais ein Fremder bezeichnet, was bei Isyllos nicht

geschieht (7cc<xpio’ 'Extoaupov ivaisv). In den Eoien nennt Hesiod. ais Wohnort

der Koronis die Aioojjlouc; xoXojvou; am Dotischen Gefilde, fgm. 147 Bzach; wir

werden also nach Thessalien an den Fuss des Pelion gewiesen.

S. 447,16. TixUtov d. i. Zitzenberg, eine Nachbildung der Didymoi der

Eoiai, s. Wilamowitz a. a. 0. 86; vgl. Preller-Robert 518 A. 3. Es

ist der bstlich von dem Thal, in dem das Hieron von Epidauros liegt, an-

steigende Berg, heut Belonidia, vgl. Leake 425. Gurtius 419. Bursian

75. Baedeker 251.

ebd. sxxsijj-ivcp ioioou {jua xcov — aqojv, weshalb dem Asklepios in

Epidauros keine Ziegen geopfert wurden, s. zu § 9. Eine epidaurische Bronze-

miinze, auf der das von der Ziege gesaugte Asklepioskind nebst dem Hirten

dargestellt ist, ist bei Defrasse et Lechat Epidaure p. 25 abgebildet.

S. 447,18. Nach Preller-Robert 518 A. 4 war mit dem Hirten
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Aresthanas vielleicht ursprunglich Apollon Nomios selbst gemeint; hingegen

ist Kekule der Ansicht (s. Mem. delP Istit. II 127), dass man unter

Aresthanas (ebenso wie unter Autolaos in der arkadischen Asklepios-Sage

VIII 25,11) den Hermes zu sehen habe, der auch in der epidaurischen Sage

ais Hetter des Asklepioskindes erscheint (unten § 6) und auf einem von

Kekule publicierten Helief (a. a. 0. Taf. IV) neben dem von der Ziege ge-

saugten Asklepios abgebildet ist.

S. 447,19. Der wachehaltende Hund gehbrt zur Scenerie; Hunde

spielen im Asklepiosdienste eine bedeutende Holle, es wnrden welche im

Heiligthum zu Epidauros gehalten und zu Heilungszwecken verwendet, s.

’Ecp. apy. 1883 S. 216 Z. 125. 126; im Asklepiosheiligthum bei Zea wurde

Hunden und ihren Wartern geopfert
,

vgl. ebd. 1885, 86 = 0 I A II

K. 1651; so hat auch Thrasymedes dem Bild des Asklepios einen Hund bei-

gegeben Gap. 27,2.

S. 447,20. ouT(o Tov ApsaS^ocvav xxX., eine Miinze des Antoninus Pius bei

Imhoof-Gardner L 1 (unsere Miinzt. III 3) zeigt das Asklepioskind, wie

es von der Ziege gesaugt wird und den Hirten, wie er unter Zeichen des

Erstaunens herantritt; vgl. das Relief, das oben zu Z. 18 erwahnt ist. Mit

TOV Apsa^-avav wird das Subjekt anakoluthisch aufgenommen, s. Siebelis.

ebd. ia Tzav oc<pixsa&ai tivoq ist eine Paus. (wie Herodot) gelaufige Formel, nur

sagt Paus. gewohnlich «xav, s. zu I 6,6, vgl. VI 5,6. VII 12,3. 15,8. IX 13,1.

(Her. VII 118, IX 118), vgl. ferner Paus. IV 16,3 Ic, icav xpoVovxs; dicovoiaQ, IX

37,1 Iq dizay Dujjlou TrpoayS^svxsc;, VII 17,1 i;; aTzav daS-svstai; xax'^1.8ov.

S. 447,21. dvsXsa&ai soli nach Schubart umbringen heissen; allein

in diesem Sinn wird das Aktiv gebraucht, I 10,4. 21,3. 28,5. II 1,4. 8,3.

9,1. 28,5 u. s. w., naXoa ixx£t|ievov dvzliod-ai kann nur bedeuten: ein Kind

aufheben.

ebd. daxpaxTjv sTosv xxl.., bei der Geburt des Apollonios, s. Philostr.

Apoll. Tyan. I 5 p. 3 K., fuhr ein Blitz in die Erde, hob sich wieder zum

Aether und verschwand, wodurch der zukiinftige Glanz des Mannes, seine

Erhebung iiber alles Irdische und seine Annaherung an die Gbtter prophezeit

werden solite. L. v. Sch effler iiber die Persdnlichkeit des Perieg. Paus.

43 A. f*]- halt es nicht fiir ausgeschlossen, dass das tendenzibse Behagen, mit

welchem Paus. die Asklepiossagen erzahle, und namentlich unsere Stelle von

einer gewissen Kenntniss der christlichen Heilslehre herriihre; gegen ihn

richtig Gurlitt 85.

S. 448,1. dxoxpaTusa&ai nach dvsXsatlai xod sTBsv, also zweimaliger Wechsel

der Konstruktion
;
einmaliger Uebergang vom accus. c. inf. zum unabhangigen

Satz ist haufig, s. z. B. I 20,3. 30,1. 41,2, doch auch der zweimalige nicht

bloss an unserer Stelle, s. II 29,2.

ebd. 6 os aozixa £tc1 ifrjv — /^'(Y^l.Xsxo xxX., die Erzahlung iiberspringt hier,

ohne Zweifel durch Schuld des Paus. selbst, weitere Einzelheiten aus der

Jugendgeschichte; vgl. Wilamowitz a. a. 0. 85: „gegen die Geschwindig-

keit, mit der es (das Kind) den Ruhm des Heilandes erwirbt, ist die Diebes-

kunst des Hermes gar nichts“.

S. 448,2. dvLoxrjai xs&vsdixa;;. Vgl. Gap. 27,4. Apollod. III, 10,3.

Pausanias I. 69
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S. 448,3. Xt^zxox ok xat dXkoc, ix’ autco XdjoQ, die zweite Sage, die mit

wenig Worten abgethan wird, ist die der ’HoT«i, vou der in zwei Punkten

hier abgewichen wird; bei Hesiod heirathet Koronis den Ischys, fgm. 148,

auffsvsaO^ai bei Paus. aber dentet auf straflichen Umgang, und von solchem

singt auch Pindar P. 3; zweitens war es bei Hesiod Apollon selbst, der

den Sohn aus den 'Flammen rettete (vgl. Wilamowitz a. a. 0. 57 ff. 77),

wahrend hier Hermes dies besorgt, dessen Aufgabe es anch sonst ist, in

Gefahr schwebende Gbtterkinder in Sicherheit zn bringen, vgl. Roscher

Hermes der Windgott 23.

ebd. Pindar nennt Ischys einen Arkader, wahrend er bei Hesiod

jedenfalls thessalischer Lapithe war, s. Preller-Robert 515 A. 4. VIII 4,6

wird er wieder erwahnt und dabei behauptet Paus., an unserer Stelle das

Nbthige iiber seinen Tod gesagt zu haben, es ist also ein unrichtiges

Citat wie Cap. 25,3.

S. 448,6. 6 os xpixo; Twv Xd-^wv xtX., liber diese messenische Tradition

vgl. Wilamowitz a. a. 0. 77 ff. Auch bei Apollodor IH 10,3 und dem

Schol. Pind. P. 3,14 finden sich die beiden Versionen von Koronis und

Arsinoe einander gegeniiber gestellt; die letztere wird wieder erwahnt und

ais messenisch bezeichnet bei Paus. III 26,4. IV 3,2. 31,12. — Den Streit

iiber die Herkunft des Asklepios will Tarquitius (Lact. Inst. I 10) so ent-

scheiden, dass Asklepios, von unbekannten Eltern geboren, ein Messenier ge-

wesen sei, aber in Epidauros gelebt habe (Kalkmann 210). Eine vierte

Sagenwendung giebt Paus. VIII 25,11.

S. 448,9. syp'/]asv 'q IIuQta xxX., Vgl. zu diesem Orakel den Asklepios-

paian Rev. archeol.' 1889 XIII S. 70 ff. Rh. M. XLIX 315.

S. 448,14. xd>v xiva sjj.x£xoi'/]xdxujv, die Stellung des xi; zwischen Artikel

und Substantivum im gen. part. hat Paus. von Herodot angenommen, s.

Stein zu Her. 151,18; bei Attikern tritt diese Stellung nach Grundmann
(S. Schini d Atticism. HI 69) nur auf, wenn der Genetiv ein Attribut hat;

vgl. bei Paus. III 23,4. IV 4,6. 12,8. VI 11,6. VII 20,8. 26,13. VIII

49,5. IX 18,4. 39,12. X 24,3.

ebd. Wilamowitz a. a. 0. 77 ist der Ansicbt, die hier zu Tage

tretende Skepsis stamme nicht von Paus., da dieser alie Werke Hesiods mit

Ausnahme der Erga verwerfe, also von keiner Interpolation habe reden

kbnnen. Allein so entschieden, wie man demnach meinen solite, hat sich

Paus. uber die Autorfrage nirgends ausgesprochen. Allerdings scheint er

davon iiberzeugt zu sein, dass Hesiod nicht Verfasser der Theogonie sei, vgl.

VIII 18,1. IX 27,2. 35,5; und ebenso ist es deutlich, dass er ihn nicht fiir

den Verfasser der Eoien hielt, ais er die Worte schrieb 6 xa 'diz-q xa; iisyccXa?

Tlotac; Tzoi-qaac, IX 40,5; dagegen citiert er ihn unbedenklich ais Verfasser des

Weiberkatalogs I 3,1. 43,1 und wohl auch II 6,5. Man wird darum wohl

anzunehmen haben, dass ihm Zweifel an der Richtigkeit der vulgaren und

von den Boiotiern (IX 31,4. 5) bekampften Ansicbt erst mit der Zeit auf*

gestiegen sind, und in diese Zeit gehbrt eben auch unsere Stelle.

S. 448,16. Ausser den hier genannten nennt Paus. selbst noch II 10,3

Sikyon und III 23,6 Epidauros Limera ais von Epidauros aiisgegangene Kult-
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statten des Asklepios. Eine andere Liste der Filialen von Epidauros giebt

Julian. adv. Ohrist. p. 197, s. iiber diese Thramer bei Pauly -Wissowa

II 1650 f.

S. 448,17. Ueber das Asklepiosheiligthum in Atben vgl. I 21,4. Die

Einfiihrung des Kultus von Epidauros her erfolgte i. J. 420 v. Chr., s. Kdrte

A. M. XYIII 249; iiber den Kultus selbst vgl. Wide a. a. 0. 54. Preller-

Robert 517.

S. 448,18. Die mit den Eleusinien eng verbundenen Epidauria wurden in

Eleusis gefeiert, s. Philostr. Apoll. Tyan. IV 18 p. 72 K. Nach A. Mommsen
Heort. 250 f. fand die Feier am 18. Boedromion statt.

ebd. 0.T ixstvou, d. h. von der Zeit an (III 19,6. IV 24,3), wo die As-

klepiosverehrung mit den Mysterien verbunden wurde.

S. 448,20. Die G-riindung des Asklepioskultes von Pergamon wird

auf die Heilung eines Archias, S. des Aristaichmos, zuruckgefiihrt
;

beide

Kamen kommen auf einer pergamenischen Inschrift vor, s. Inschr. v. Pergamon

I 116 N. 190. Da die Griindungssage keine legendarischen Ztige tragt, so

nimmt Thramer a. a. 0. 1651 u. 1674 an, dass sie sich auf ein Ereigniss

der geschichtlichen Zeit beziehe, etwa aus dem Zeitraum, wahrend dessen der

epidaurische Kult sich notorisch ausserhalb des Peloponnes geltend gemacht hat.

S. 448,21. Das Asklepieion in Smyrna, nach Paus. Angabe erst zu

seiner Zeit entstanden, wird auch VII 5,9 und von Aristid. or. XXIII (1 445

Dind.) ofters erwahnt; letzterer hat im Anfang seiner Krankheit dort das

Traumorakel benutzt. Aus den Angaben des Aristides geht hervor, dass dies

Asklepieion i. J. 165 n. Chr. noch unvollendet war, s. Gurlitt 59 A. 3, Buch

II also nach 165 geschrieben ist; vgl. Heberdey Arch. epigr. Mitth. a. Oesterr.

XIII 191, der fiir die ganze Periegese, B. I ausgenommen, eine wahrschein-

liche Abfassungszeit von 5

—

5V2 Jahren, ca. 173—177, annimmt. Hier mag

auch bemerkt werden, dass das zweite Buch friiher geschrieben ist ais die

Lakonika; das geht hervor aus den Schlussworten des zweiten und den An-

fangsworten des dritten Buches; ferner aus III 6,9, ebd. 10,5 und 7, wo Paus.

mit /(/Fd xcd irpdxspov eipacjjoc die Stelle II 9,2 meint.

ebd. Die lateinischen Uebersetzungen und Siebelis verbinden icp’

mit ’AaxXy]Tci£tov, dann miisste es aber heissen xd icp’ %wv.

S. 449,1. Asklepieion in Balagrai in Kyrenaika, sonst nirgends er-

wahnt. Auffallend ist, dass hier, wie Paus. selbst berichtet, Ziegenopfer

iiblich waren, in Epidauros dagegen nicht; Thramer a. a. 0. 1651 mbchte

daraus schliessen, dass Balagrai seinen Kult wohl nicht erst den Beziehungen

zu Epidauros verdankte.

S. 449,2. Vom Asklepioskult in Lebene auf Kreta geben Inschriften,

die von Heilungen berichten, Kunde, s. Baunack im Philol. XLVIII 401.

XLIX 577 (vgl. Journ.of Philol. 1855, II 106. Kaibel epigr. ex lapid. coni.

343 X. 839). Zingerle A. M. XXI 67. Erwahnt wird das Aspyjvaiov, ais von

Kreta und Libyen aus stark besucht, bei Philostr. V. Apoll. IV 34 p. 79 K.

S. 449,4. Ebenso diirfen dem Asklepios keine Ziegen geopfert werden

in Tithorea, s. X 32,12, vgl. Sext. Emp. hypoth. III 221 ApxiiiiBi

suaepsc;, dXX’ oux ’Aax>.Yj7ci^
;
das Gegentheil behauptet Servius zu Verg. Georg. II 380.

39*



608 n 26
,
9—27

,
2 .

ebd. Die Versuchung liegt nahe, zu schreiben, denn Paus.

liebt die absolute Konstruktion, vgl. £xr/o)piov ov 123,4. os-^aav 124,3. II>’25,10.

au|JLpc(v II 29,2. X 19,10. apiactv II 31,7. V 8,9. uxczp^av III 2,6. i^ov III 7,9.

xpoaxciaYiisvov III 23,3. osov IX 26,4. X 20,1. oo^av VII 2,1. Jisxaoo^av V9,l.

jisxov V 21,10. VII 2,3. xapov VI 7,5; allein II 20,8 steht aujxpczvxo;, uud an

beiden Stellen zu andern wird man sich biiten gegenuber der Thatsache, dass

die spatere Sprache allmahlich den accus. absol. bei unpersbnlichen Verben

durch den Genit, ersetzt, s. Schmid Atticism. IV 80.

ebd. &£ov os ’AaAy]xiov vojJiia^Hvxa s^ das war eine Streitfrage; nach

Apollodor war Asklepios nicht gleich .ein Gott (fgrn. 72 F. H. G. I 442),

Galen I 22 K. AaxXyjXioi; p xoi x«t Aiovuoo; six’ o:v^p(uxoi xpoxspov r^ax/jv six’ rzpyr^Jlsv

O^sot, S. Hom. [1. IV 193. Mit Recht balt Kalkinann 210 diese Inter-

pretation fiir mehr ais gewagt.

Gap. XXVII.

Asklepiosheiligthum bei Epidauros. Bildsiiule und Thron des

Asklepios. Tholos mit Gemiilden. Stelen mit Krankheits-
geschichten. Hippolytos von Asklepios wieder zum Leben gebracht.

Sage der Arikier. Theater. Andere Tempel und Merkwiirdig-
keiten im heiligen Hain. Gebiiude von Antoninus, einem rbmischen
Senator, errichtet. Berge, die den Hain umgeben, und Merk-

wiirdigkeiten darauf.

S. 449,11. Das epidaurisohe Hiero n des Asklepios lag etwa 2V2 St.

von der Stadt Epidauros gegen W., in einem rings von Bergen umschlossenen

Waldthal. Von den Bauten des heiligen Bezirkes sind noch betrachtliche

Ueberreste erhalten, namentlich seit den Ausgrabungen, die die archaeolog.

Gesellschaft hier in den Jahren 1881 ff. ausgefiihrt hat. Vgl. iiber Lage des

Heiligthums und seine Baureste Leake 420. WelckerI 327. Curtius 418.

Vischer 505. Bursian 74; die neueren Ausgrabungen betr. besonders

Cavvadias, Fouilles d’Epidaure, Vol. I, Athenes 1893, Defrasse et

Lechat Epidaure, restaurat, et descript. des principaux monum., Paris 1895

(mit Restaurationsversuchen)
;
kurz Baedeker 250 ff.

;
dazu die Ausgrabungs-

berichte in den Ilpaxxixa x^; apyaioX. sxcapta; 1883, 75; 1884, 45; 1885, 55,

sowie in der 'Ecprju. dpyaioX. an verschiedenen Stellen. Ueber die neuesten

Ausgrabungen, besonders iiber das ein Odeion enthaltende Gymnasion, das

Stadion und andere in den letzten Jahren aufgedeckte bauliche Reste berichtet

Frazer V 570 ff. mit Plan (letzterer ist auf unserer Taf. XV reproduciert).

Ais allgemein orientierende Darstellung ist anzufiihren S. Herrlich Epidaurus,

eine antike Heilstatte, Progr. d. Humboldts-Gymn. Berlin 1898.

ebd. Ais dlao; bezeichnet die heilige Stiitte auch der Schol. zu Pind.

N. 3,145; vgl. die Inschr. bei Cavvadias No. 108: 9sou stg x>vUxov dT^ao;.

Auch in den Heilurkunden werden die Baume im heiligen Bezirk erwiihnt,

ebd. No. 1 Vi. 90 u. 122. Einige Male heisst der heilige Bezirk x£}i£vo;,
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N. 206 Z. 7 u. 9, soiist aber in der Regel tspov oder lapov, s. Herrlich 14,

der darauf hinweist, dass auf den Inschriften ispov den heiligen Bezirk im

engeren Sinne (also ohne Theater und Stadion) bezeichnet, wahrend Paus.

akooz und tspov sowohl in diesem engeren, ais auch im weiteren Sinne ge-

braucht, fiir den gesammten, dem Gott geweihten Thalbezirk, der durch

opoi bezeichnet war, wahrend das eigentliche kp6v die Peribolos -Mauer

umgab.

S. 449,12. Wie durch Tote, so wurden heilige Bezirke auch durch

Gebarende verunreinigt, da der Geburtsakt ais unrein galt; dass von Delos

Sterbende und Gebarende ausgeschlossen wurden, berichtet auch Thuc. III 104.

Diod. XII 58,7 ;
vgl. Arist. Lys. 743.

ebd. Die Peribolos-Mauer ist in ihrem Verlaufe noch nicht festgestellt;

wahrscheinlich lag in ihr die Prbpylaienanlage, die im N. des Hieron an der

Strasse nach Epidauros sich findet, s. unsern Plan und vgl. A. M. XVII 214.

Defrasse - Lechat 181. Ob mit den inschriftlich erwahnten UpoTzulaia

(Cavvadias N. 166) dieses Thor gemeint ist, muss dahingestellt bleiben.

Dagegen scheint die Anlage zwischen Hieron und Gymnasion, die Cavvadias

S. 9 und Herrlich S. 14 ais grosse Propylaien fassen, ebenso Defrasse

u. Lechat, die S. 181 ff. einen Eekonstruktionsversuch geben, vielmehr nach

den neueren Ausgrabungen kein Thorweg zu sein, s. Frazer V 573.

S. 449,15. Ueber den Kultus des Asklepios in Titane s. oben Gap. 11,5

und 23,4.
•

S. 449,16. Das Zeusbild im T. des olympischen Zeus in Athen war

nach I 18,6 kolossal. Ueber dass Aeussere der Asklepiosstatue des

Thrasymedes geben uns ausser der Beschreibung des Paus. vornehmlich

die epidaurischen Miinzen Aufklarung; vgl. Imhoof-Gardnerp. 43 L3
und 4 und G G 7, unsere Miinzt. III 1 u. 2. Sie zeigen den Gott auf dem

Throne sitzend (nach 1.), das Himation um den TJnterleib geschlagen, wahrend

der Oberleib entbldsst ist; mit der erhobenen Linken stutzt er sich auf den

Stab, unter der ausgestreckten Bechten (die, wie Urlichs im Rh. M. XLIY
476 wahrscheinlich macht, mit dem Handriicken nach oben gerichtet war)

ringelt sich die Schlange empor; unter dem Sessel liegt ein Hund, der im

Asklepioskultus bedeutungsvoll ist, da der Hund der Ziegenherde, die auf

dem Ttxfiiov weidete, das von den Ziegen genahrte gbttliche Kind behiitete, s.

oben Gap. 26,4. Doch kdnnte der Hund unter dem Throne auch, wie Preller-

Bobert518 meint, auf den Hundsstern deuten, nach dem der eine der Berge

beim Hieron Kynortion hiess, s. unten § 7. Hunde wurden auch im athenischen

Asklepiosheiligthum gehalten, s. Plut. sollert. anim. p. 969 F. Ael. nat. an. YII13.

Ygl. uber den Hund im Asklepios-Kult oben S. 605 u. Reinach Rev. archeol.

III Ser. lY 129; Gaidoz ebd. 217; Clermont-Ganneau Rev. erit. 1884, 502.

A. C. Merriam im Americ. Antiquarian YH 285. Ueber eine durch den

Hund des Asklepios erfolgte Heilung berichtet die Inschr. bei Cavvadias

No. 1 Z. 125; vgl. Wilamowitz Isyllos S. 100. Ueber die Statue vgl.

Loewe de Aesculapi figura p. 38. Fowler im Amer. Journ. of Arch.

III 32. Overbeck II 125. Collignon II 185. Der Typus ist in spateren

Yotivreliefs gern, wenn auch mit gewissen Modificationen, benutzt worden, s.
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die in Athen befindlichen Relieis aus Epidauros bei Cavvadias Vkoxxr). -ou

i9vix. |jLoua. N. 173 fg. ’E(c. dpy. 1885 pl. 2,6 p. 48 und 1894 pL 1 p. 11.

Fouill. d’Epidaure pl. 9,21. Brunn - Bruckmann Denkmaler Taf. 3.

Collignon a. a. 0. Fig. 88. Die Grosse der Figur berechnet Reisch

Eran. Vindob. 8, da die Cella des Tempels 4 m breit und etwa 6 m hoch

war, auf 3V2
—4V2 ni, wozu stimmt, dass sie nach Paus. halb so gross war,

wie der olympische Zeus in Athen, der die Masse des Zeus zu Olympia

gehabt zu haben scheint. Eine Rekonstruktion geben Defrasse-Lechat

pl. IV. Was den Kunstler anlangt, so nennt Athenod. leg. pro Christ. 14

p. 61 statt Thrasymedes den Pheidias, woran wohl nur die Aehnlichkeit der-

selben mit dem Typus des olympischen Zeus die Schuld hat. Brunn I 246

hielt deshalb den Thrasymedes fiir einen Schiiler des Pheidias, spater (S. B.

der bayr. Akad. 1872, 535) erklarte er ihn fiir einen alteren Zeitgenossen

des Pheidias (vgl. Klein arch.-epigr. Mitth. VII 69 A. 9), wahrend Over-

beck I^ 280. Mitchell 319. Murray II 138 ihn zu dem Kreise des

Pheidias rechneten. Indessen die in Epidauros gefundene Bauinschrift (Cav-

vadias Fouilles p. 78 ff.), die in den Anfang des 4. Jahrh. tallt (vgl. unten

zu S. 449,22), nennt einen Thrasymedes, der fiir bestimmte Summen die Her-

stellung des Daches und der Thiirme ubernimmt, und es ist wohl zweifellos, dass

dieser mit dem Meister der Asklepiosstatue identisch ist; vgl. Gurlitt arch.

epigr. Mitth. XIV 126 ff. Cavvadias ’E<py]ijl. apy. 1885, 48 mit Taf. II 6.

Eine nahe beim Stadion in Epidauros gefundene Basis mit Inschrift, pubi.

’A07]v7 VI (1894) p. 483 und Frazer V 578, die aus dem Anfang des

4. Jahrh. stammt, enthalt eine Widmung einer von Thrasymedes gearbeiteten

Statue an Apollon und Asklepios.

S. 449,18. xpat(ov, ok hspav xwv ysipwv — iysi, regelrecht wiirde es

heissen |jlsv xpaxoiv, x^v 03 klipav x. y. eyojv. — xpaxsTv, WOfiir SOnst syyiv,,

xaxr/siv (II 20,8. V 19,1. 5) gebraucht wird, bedeutet festhalten, vgl. Plut.

de fort. 5. Athen. VII 289 C.

S. 449,20. Die Vermuthung von Brunn a. a. 0., dass die beiden

Reliefs am Thron in zwei alterthiimlichen Thonreliefs aus Melos (Millingen

anc. uned. monum. II 2 u. 3) copiert seien, ist hinfallig, da der Stil derselben

dem Zeitalter des Thrasymedes ganz fernliegt.

S. 449,22. Den Tempel des Asklepios, in dem die beschriebene

Bildsaule stand, bespricht Paus. nicht naher, vgl. auf dem Plane bei Cavva-

dias pl. IA und pl. VI mit p. 16. Es war ein sechssauliger Peripteral-

tempel dorischen Stils von 24,35 m Lange zu 13,04 m Breite, von dem aber

heut nur der Unterbau und Theile von Baugliedern vorhanden sind. Er

erhob sich auf einem Unterbau von drei Stufen; das Material ist Tuffstein,

der mit Stuck bekleidet war. Einen Opisthodom hatte der Tempel nicht,

sondern nur eine Cella mit Pronaos; in der Cella stand das Tempelbild, an-

scheinend an der Hinterwand. Nach Paus. V 11,11 hatte der Thron der

Bildsaule liber einem Brunnen (cppsap) (vgl. die 18. Rede des Aristides,

p. 408 Dind.) gestanden; doch hat sich davon nichts nachweisen lassen.

Einen Erganzungsversuch geben Defrasse u. Lechat pl. III fg. p. 49;

gegen diesen s. Chipiez Rev, arch. III Ser. XXVIII 41; vertheidigend
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Lechat ebd. 370. — Yon den Giebelskulpturen sind zahlreiche Reste auf-

gefunden worden (jetzt in Athen)
;

sie ergeben, dass im 0. ein Kentauren-

kampf, im W. eine Amazonomachie dargestellt war. Nereiden und andere

figiirliche Reste weist Cavvadias den Akroterien zu. Der Stil der Skulp-

turen wie der Architektnr weisen den Tempel ins 4. Jahrh., was durch die

oben erwahnte Bauinschrift (Cavvadias p. 78 N. 241) bestatigt wird; vgl.

’Ecp7]p.. dpi. 1886, 145. Baunack, Aus Epidauros S. 22 ff. Die genauere

Zeitbestimmnng des Baues ist freilich streitig. Foucart Bull. de corr.

hell. XIY 589 ff. setzt ihn zwischen 375 u. 360 (die Bedenken von Urlichs

a. a. 0. 474 fg. sind schwerlich gerechtfertigt)
;

dagegen Keil A. M. XX
20 ff. in die Jahre 399—394. Ftir alter hielt den Bau, besonders auf Grund

des Stils der Skulpturen, die er mit denen des Heraions von Argos zusammen-

stellt, nnd des alterthiimlichen Charakters der Buchstaben der erwahnten

Bauinschrift Furtwangler Berl. phil. Wochenschr. 1888 Sp. 1484. Ab-

bildungen der Skulpturen bei Cavvadias Fouilles pl. YIII ff. Overbeck
II 126. Oollignon II 197.

ebd. Den Rauin, wo die Patienten schliefen, Avill Cavvadias in der

grossen, 75 m langen und 9,75 m breiten Saulenhalle finden, die sich nbrdl.

vom Tempel hinzog und zu einer Halfte zwei Stockwerke hoch war, um die

Unebenheit des hier ansteigenden Terrains auszugleichen
;

s. p. 17 pl. Yll
2—4. In den epidaurischen Inschriften heisst der Raum, in dem die Kranken

schlafen, das a^atov, s. Cavvadias p. 24 No. 1 Z. 4. 21. 65. 91. 109. 116;

p. 29 No. 2 Z. 23. 25. 44. 51. 102; in der Inschr. p. 34 N. 6 wird er

ivxoipLYjxyjpiov genannt. Aus No. 1 Z. 91 geht hervor, dass der Raum mit einer

hohen Mauer umgeben war. Ygl. Defrasse-Lechat 129 ff. und Herrlich

S. 23 fg.

S. 449,23. Der sehr merkwiirdige Rundbau, die Tholos, war in den

Fundamenten schon vor den neuesten Ausgrabungen bekannt; einzelne Bau-

theile s. Exped. de Moree II pl. 82. Mehr verdankt man den Ausgrabungen,

s. Cavvadias p. 13 mit pl. lY u. Y. Defrasse-Lechat p. 95 mitpl. Y—YIII.

Ant. Denkmiiler II Taf. 2—5; vgl. Herold Ztschr. f. Bauwesen 1893,

575 ff. Der Grundriss des Gebaudes ist sehr auffallend: er zeigt sechs kon-

centrische Mauern, von denen die drei ausseren, ihrer Dicke nach zu urtheilen,

ais Substruktionen dienten, und zwar trug die aussere eine Saulenstellung

dorischer Ordnung (26 Saulen), die das Peristyl bildeten; die zweite trug

das Mauerwerk, die dritte 14 Saulen korinthischer Ordnung, die einen inneren

Saulengang bildeten. Dann folgen drei weitere ringformige Mauern im

Innern, die einst die Platten des Marmorfussbodens trugen; sie sind an einigen

Stellen durch Oeffnungen unterbrochen, an andern durch Querschranken ver-

bunden, doch ist der Zweck dieser Anlage nicht ersichtlich. Den Zugang

zum Gebaude bildete eine schon verzierte Thiir im Osten, zu der eine Rampe

hinauffiihrte. Das Material des Baues ist grbsstentheils weisser Marmor;

doch ist an der Basis der Innenmauer und beim Fussboden auch schwarzer

Marmor, bei der ausseren Saulenhalle ein feiner, mit farbigem Stuck be-

kleideter Tuffstein zur Yerwendung gekommen. Die Kapitelle und sonstigen

architektonischen Details sind von hbchster Feinheit, denen des Brechtheions
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obenbiirtig. — Die Bestimmung des Gebaudes ist noch nicht aufgeklart.

Defrasse und Lechat (vgl. Bull. de corresp. hell. XIV (1890)631) glaubten

eia Quellhaus darin zu erkennen, wobei der Unterbau ais Wasserreservoir

diente, in dem das Wasser der im Centrum befindlichen Quelle durch die

Gange zirkulierte; freilich sei die § 5 erwahnte Quelle eine andere, falis

nicht Paus. einen Irrthum begangen und die Tholos einmal ais solche und

sodann ais Quellhaus angefiihrt habe. Cavvadias dagegen p. 15 erinnert

an die Tholos in Athen (Paus. I 5,1) und vermuthet, dass auch die epidau-

rische zu geheimen Ceremonieen fiir den Asklepioskult diente und dass das

Labyrinth im Unterbau dabei eine Polle spielte, wogegen Defrasse u.

Lechat a. a. 0. einwenden, dass die Gange hierftir zu schmal seien, auch

eine Treppe zum Unterbau hinab fehle. Aufs neue haben Defrasse und

Lechat die Frage nebst Erganzungsversuch behandelt in ihrem oben ci-

tierten Werke p. 95 ff.; hiergegen s. Chipiez Pev. arch. a. a. 0. 44 und

Lechat ebd. p. 55, mit der Antwort von Chipiez p. 380. Ais Ort fiir

gewisse Opferhandlungen und Festmahlzeiten betrachtet den Bau Herrlich,

Wochenschr. f. klass. Phil. 1898 Sp. 337 und a. a. 0. 23. — Ais Erbauer

der Tholos nennt Paus. § 5 den Polyklet. Gewdhnlich sah man darin den

alteren Klinstler dieses Xamens (s. z. B. Brunn I 217. II 374), doch macht

Cavvadias a. a. O. (vgl. Foucart Bull. d. corr. hell. XIV 589) es wahr-

scheinlich, dass es der jungere Polyklet ^^aus dem 4. Jahrh.) war, theils weil

einzelne Buchstaben, die auf Bausteinen ais Marken stehen, dem 4. Jahrh.

angehbren (Ilpax-ixa apy. ixaip. 1883, 50; ctpy. 1885, 233); theils weil

eine Inschrift, die sich aut einen Bau bezieht und derselben Zeit angehort

(Cavvadias p. 93 N. 242), in Piicksicht auf das darin erwahnte Material

sich auf die Tholos zu beziehen scheint; endlich gehdren auch die in den

Puinen des Baues gefundenen Objekte dem 4. Jahrh. an. Nun hat aber

B. Keil A. M. XX 20 ff. und 405 ff'., wo die Rechnungen iiber den Tholos-

bau ausfiihrlich besprochen sind, festgestellt, dass der Rundbau, dessen offi-

zielle Bezeichnung nach den Inschriften (vgl. Cavvadias p. 100) Thymele

war, zwar im Anfang des 4. Jahrh. begonnen, aber erst um das Jahr 330

im wesentlichen beendigt war. Dbrpfeld d. griech. Theater S. 130 fg. ist

aus stilistisch-technischen Griinden der Meinung, dass die in der Rechnung

fehlenden Bautheile erst nach 330 aufgefiihrt worden seien; er halt daher

den Erbauer der Tholos wie des Theaters fiir einen dritten Ktinstler des

Namens Polyklet, der auf einer vermuthlich erst nach 316 entstandenen Basis

zusammen mit Lysipp genannt ist (Inscr. Graec. septentr. I 2532); auch hier

wurde sonst der jiingere Polyklet angenommen, s. Loewy, Inschr. griech.

Bildh. 72 N. 93. Loeschke A. Z. XXXV 10. Christ S13. der bayr. Akad.

1894, 30 u. s. Freilich ist die Datierung dieser Inschrift nicht sicher; Loschcke

setzt sie von 335 an, Dittenberger im CIG a. a. 0. und Foucart Pev.

archeol. N. S. XXIX (1875) 110 nach 316 v. Chr. Herrlich S. 20 f. nimmt

mit Keil an, dass der Tholosbau 330 vollendet war und die in der Baurechnung

fehlenden Theile auf einer andern Rechnung standen, weil sie ais besonders

kostbar nicht aus der Tempelkasse, sondern aus der Staatskasse erstellt

worden seien.
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S. 449,24. Der Maler Pausias ist ein Schiiler des Pamphilos von

Sikyon, Sohn des Bryetes, und stammt ebenfalls aus Sikyon, s. Plin. XXXV
123 ff., wo er besonders ais enkaustischer Maler geriibint ist und seine Decken-

gemalde, sowie seine Fertigkeit in der Perspektive gepriesen werden, Ygl.

iiber ihn Brunn II 144. Studniczka A. Ib. II 149 A. 50 will an dieser

Stelle eine Bemerkung des Polemon erkennen, der nach dem Frg. 15 (bei Ath.

XIII 567 B, wo man jetzt statt Pausanias allgemein mit Sillig den Namen

Pausias einsetzt) den Maler Pausias bebandelt hat; auch will er (bereits

Zeitschr. f. d. bsterr. Gymn. 1886, 685) in den Worten des Paus. die Spuren

eines benutzten Epigrammes herauslesen. Widersprochen hat Bobert arch.

March. 168 A. 1, namentlich auch der Annahme, dass anst. Xupocv in jenem

Epigramm cpopjxq^ot gestanden habe. Was die Darstellung selbst anlangt, so

meint Robert mit Furtwanglerbei Roscher I 1364, dass die' weggeworfeneh

Waffen auf dem Bilde nicht sichtbar waren und der Zusatz von Paus. selbst-

standig hinzugefiigt worden sei. Eros mit der Lyra ist auf Vasen sehr

haufig, auch in Terracotten, Spiegeln u. s. w. besonders der archaischen

Kunst, s. Furtwangler a. a. 0. 1350 ff. und Bienkowski im Journ. of

hell. stud. XV 216, der sich das Gemalde des Pausias ahnlich ais herab-

fliegenden Eros denkt.

S. 450,2. Die Figur der Methe ist in bakchischen Darstellungen

haufig; so mit Silen gruppiert, in Elis VI 24,8; mit Dionysos und einem Satyr

in einer Gruppe des Praxiteles, Plin. XXXIV 69. Ueber Darstellungen der

Methe vgl. Drexler-Stoll bei Roscher II 2934.

S. 450,3. Von den hier erwahnten sechs Stelen mit Berichten iiber

merkwurdige Heilungen, deren auch Strabo VIII 374 gedenkt: xo hp6v %lrjp£<;

ast xwv xap&vxcDv xcd xojv dvaxsi{x=vu)v Tuvaxwv, sv olq avais^pau-pievai xojydvooaiv ai

fispaxsiai, xa&axep sv Kw xs xat Tptxx^, sind bei den Ausgrabungen mehrere, theils

vollstandig erhalten, theils in Fragmenten, wieder aufgefunden worden. Publiciert

hat sie Cavvadias in der dpyaioh 1883—1885, wiederholt Fouilles

p. 23 ff. N. 1—6; neu herausgegeben Baunack, Stud. auf d. Gebiet d.

Griech., Leipz. 1886, S. 79 ff., und ders., Aus Epidauros, Leipz. 1890;

Prellwitz bei Collitz, Samml. d. griech. Dialektinschr. III N. 3339 f.;

Besprechungen von Reinach in der Rev. archeol. III Ser. IV 76 u. V 265.

Zacher im Hermes XXI 467. Diels in Xord u. Siid f. 1888 S. 29 ff.

Thramer bei Pauly-Wissowa II 1686. Die meisten dieser Tafeln enthalten

legendarische Heilungen iibernaturlicher Art, die wahrend der Inkubation

(Tempe! schlaf) erfolgten; die Redaktion der Urkunden riihrt aus dem 4. Jabrh.

V. Chr. her, jedenfalls durch die Priester. Die arztliche Praxis des Asklepi-

eions von Epidauros wird wegen der offenkundigen Erfindungen dieser Tafeln

von Diels ais Priesterschwindel gebrandmarkt, wahrend Thramer aus den

Wundergeschichten, die nie chronologisch fixiert sind, keinen Rtickschluss auf

die wirkliche Praxis des Heiligthums ziehen will. Zwei der erhaltenen Ur-

kunden (Cavvadias Fouilles X. 5 fg.) riihren aus rdmischer Zeit her. —
Angebracht waren die zwei Stelen mit den Wunderheilungen in der Saulen-

halle dstl. vom Tempel; altere, heut nicht mehr lesbare Steine waren bereits

in alter Zeit ais Fussbodenbelag verwandt worden.
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S. 450,4. £bxy]xc3c(v spricht fiir Autopsie; dahin wird auch cz/fy. sjj.oD —
Tpoixeno in § 4 zu rechnen sein.

S. 450,9. Die Sage von der Wiedererweckung des Hippolytos durch

Asklepios und seine Versetzung in den heiligen Hain der Diana von Aricia

(beim heutigen Nemi-See) berichtet ausfiihrlich Ovid. met. XV 497 ff.; vgl.

dens. Fast. III 205; VI 731. Verg. Aen. VII 761 und das. Servius. Der

Brauch des Zweikampfs, bei dem der Sieger Kex Nemorensis, d. h. Ober-

priester, wurde, wird sehr haufig erwahnt, s. Preller- Jordan Rbm. Mythol.

I 315. Ueber das Diana - Heiligthum am Nemi-See vgl. Rossbach B. d. I.

1885, 149 und Helbig ebd. 225.

S. 450,15. Das Theater von Epidauros, das durch die neuen Aus-

grabungen vollstiindig blossgelegt worden ist, liegt siidbstl. vom Hieron am Fusse

des Kynortions. Berichtet ist dariiber in den llpoc/x. x^; 'Excap. 1881, 15;

1882, 75; 1883, 46. Cavvadias Fouilles p. 10 pl. 2fg.; ausfiihrlich Dbrp-
feld d. griech. Theater (Athen 1896), S. 120 ff.; und darnach Frazer V581;
vgl. dazu Kawerau in Baumeisters Denkmal. III 1738 ff. Cavvadias
llpcr/x-xci f. 1883 Tafel A. u. B. Defrasse u. Lechat a. a. 0. p. 193 mit

pl. Xni; gegen sie Chipiez Rev. archeol. a. a. 0. 55, gegen diesen Lechat
ebd. 378. Ferner Dumon, Le theatre de Polyclete, Paris 1889. Christ in den

S. B. d. bayr. Akad. 1894, 1 ff. Das Theater ist eines der schbnsten und grbssten

des Alterthumes, sodass auch Paus., dev sonst sich nie ausfiihrlicher uber

Theater ausspricht, einiges dariiber zu sagen fiir nbthig halt. Der in den

Berg gehbhlte, in halber Hbhe durch ein Diazoma in zwei Abtheilungen

von unten 32 und oben 20 Sitzreihen (wozu noch drei Reihen Ehrensitze

kommen) geschiedene Zuschauerraum wird durch Treppen unten in 12, oben

in 22 Kerkides getheilt. Er bildet keinen genauen Halbkreis, sondern eine von

drei verschiedenen Mittelpunkten aus konstruierte Kurve. Hinter den obersten

Sitzreihen zieht sich ein Weg hin, der durch eine Gurtungsmauer abgeschlossen

war. Die Orchestra ist kreisrund mit 10,15 m Durchmesser, einschliesslich

der sie umgebenden Steinschwelle; zwischen dieser und den untersten Sitzen

zieht sich ein vertiefter, mit Kalksteinplatten belegter Umgang hin. In der

IVIitte der Orchestra liegt ein runder Stein, der vielleicht das Fundaraent fiir

einen Altar bildete. Das Biihnengebaude scheint in den Hauptgrundmauern

noch der urspriinglichen Anlage anzugehbren, ist aber in rbmischer Zeit um-

gebaut worden. Es enthalt einen Skenensaal von 19,50 m Lange und 6 m
Tiefe, der durch Saulenstellung in zwei Schiffe getheilt ist; in spaterer Zeit

ist er in mehrere Riiume zerlegt worden; auch die drei Thuren der Vorder-

wand schreibt Dbrpfeld dem Umbau zu. An den Schmalseiten befinden sich

zwei kleinere Raume; vor der Langseite lag das Proskenion, dessen Vorder-

wand mit 12 Halb- und zwei Viertelsaulen geschmiickt war; rechts und links

schlossen sich die ebenfalls saulengeschmiickten Paraskcnien an. In der

Frage nach der Beschaffenheit der Biihne in der klassischen Zeit spielt dies

Theater eine wichtige Rolle, auf die hier nur hingewiesen werden kann (vgl.

vornehmlich die citierte Abhandlung von Christ). — Ais Erbauer nennt

Paus. den Polyklet, worunter man, wie oben § 3 bemerkt, friiher den alteren

Kiinstler dieses Namens verstand; jetzt niramt man fast allgemein (vgl. bes.
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Christ S. 30) den jiingeren Polyklet an, und Dorpfeld sucht aus technischen

Gesichtspunkten zu erweisen, dass das Theater friihestens am Ende des

4. Jahrh. erbaut sei, event. noch um viele Jahrzehnte spater, von einem

dritten, den Namen Polyklet ftihrenden Kiinstler; s. die Bemerkungen oben

zu § 3.

ebd. Usczxpov £v xtf i£p(j), hier ist tspdv im Sinn von lusptpoXoc; oder «Xao;

gebraucht. Die Angabe von Curtius 421, Theater und Stadion hatten ausser-

halb des Tempelbezirkes gelegen, ist offenbar unrichtig.

S. 450,17. Ueber das Theater zu Megalopolis s. zu VIII 32,1.

ebd. Die lateinischen Versionen von Amasaeus an lassen xd iv MsYaXirj

ToXzi von oxBpyjpy.z abhangen; vielleicht hat letzterer xou iv M. gelesen, was

freilich auch falsch ware.

S. 451,1. Den Tempel der Artemis glaubt Cavvadias p. 18 f.

zu erkennen in den etwa 30 m siidbstl. vom Asklepiosheiligthum belegenen

Tempelruinen; vgl. Defrasse-Lechat 163 ff. Herrlich 19. Nur der

Unterbau ist heut noch erhalten und einzelne Bautheile (vgl. Cavvadias

pl. VII)
;

es war ein dorischer Prostylos, mit sechs Saulen in der Front, der

Bauweise nach wenig spater, ais der Asklepiostempel. Der Artemis schreibt

Cavvadias den Tempel zu, weil die Traufleiste anstatt, wie sonst meist, mit

Lbwen, vielmehr mit Hundekopfen dekoriert ist; ferner tragt eine ganz in

der Mhe gefundene Basis die Inschrift ’Apx4|judt. — Zum Dienst der Artemis

in Epidauros, wo sie nach Inschriften ais Hekate mit dem Beinamen ’ETcy]xoo;,

ferner ais npo^upatV. und ’0p&[a verehrt wurde, s. Cavvadias N. 141; 162,

38 u. 147, vgl. Wide sacr. Troez. 29.

ebd. Epione, d. h. die Lindernde, ist die Cattin des Asklepios, vgl.

Cap. 29,1. Suid. s. v. Preller- Robert 526. Usener Gbtternamen 163 f.

In der Inschrift des Apellas, Cavvadias p. 33 N. 5 Z. 14, wird sie neben

Asklepios genannt, ebenfalls p. 43 N. 35.

ebd. Vermuthlich ist hier nur ein Heiligthum gemeint, das Aphrodite

mit Themis theilte, wie das Heiligthum der Themis auf der athenischen

Akropolis nahe hei der Aphrodite Pandemos lag, I 22,1, und in Tanagra die

Tempel beider Gbttinnen nebeneinander lagen, IX 22,1; vgl. auch Wide
a. a. 0. 37 u. 70. Im Jahre 1892 Avurde in ziemlicher Entfernung nordbstl.

vom Asklepiostempel das Eundament eines kleinen Tempels ausgegraben,

in dem man den der Aphrodite erkennen will, s. dpi- 1892, 39. Ilpaxxaa

1892, 55; eine dort gefundene Inschrift bezeichnet den Tempel ais AcppoBixiov,

s. Cavvadias p. 116 Anm. Sonstige inschriftl. Erwahnung der Aphrodite

s. ebd. X. 80 u. 125.

S. 451,2. Das Stadion, das im Siidwesten vom Tempelbezirk belegen

ist, erkannte schon Ross, Inselreisen I 33 A. 4; es ist in den Jahren 1894/95

ausgegraben v^rorden. Erhalten haben sich von den aus Sandstein gemachten

Sitzreihen noch betrachtliche Ueberreste, die die Rennbahn von Nord, Ost

und Slid umgeben; auch von den Schranken der Rennbahn und der Ablaufs-

stelle mit eingemeisselten Parallellinien
,

die in regelmassigen Intervallen

unterbrochen sind, hat sich die Anlage wohlerhalten wiedergefunden. Man

vgl. die Ausgrabungsberichte in den npaxxr/a von 1894 u. 1895, ferner im
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Am. Jourii. of Arch. X 116. Olassic. Rev. IX 835 uiid besonders Frazer
Y 576 f. nebst Herrlich 25.

S. 451,3. xpyjvr] — acta, Curtius Abh. I, 131 macht init Be-

rufung auf diese Stelle darauf aufmerksam, dass Brunnen Lieblingsorte der

Biirger waren und darum inannichfach ausgestattet zu werden pflegten, nicht

nur mit Garten, sondern auch mit Architektur; vgl. z. B. I 40,1. II 2,8.

X 36,10.

ebd. ’Avx(ovTvo; avf^p in diesem Antoninus, den Paus.

einfach ais Mitglied des rbmischen Senats bezeichnet, sehen Siebelis (Anm.

zu uns. Stelle und Bd. II 161), Leake Topogr. v. Ath.^ (iibers. v. Baiter u.

Sauppe) 20 A. 1, Gurlitt 61. 442, Cavvadias a. a. 0. p. 7 u. A. den

spateren Kaiser Antoninus Pius (f 161), dessen wohlwollender Gesinnung Paus.

VIII 43 in anerkennenden Worten gedenkt. Da jedoch, wie Gurlitt (s. zu

Gap. 26,9) nachweist, das zweite Buch erst nach dem Tode dieses Kaisers

verfasst wurde, hat diese Meinung (die auch Herrlich a. a. 0. 12 A. 3

ablehnt) wenig fiir sich; denn es ware geradezu unbegreiflich, wenn Paus. es

• nicht weiter beachtet oder gar nicht erfahren oder absichtlich verschwiegen

hatte, dass dieser rbmische Senator der spatere Kaiser sei. Ebenso unwahr- .

scheinlich ist es, dass dieser Senator identisch sei mit dem damals regierenden

Kaiser Marcus Aurelius Antoninus Philosophus; die epidaurischen Exegeten

und Priester hatten, wenn ihr Wohlthater spater Kaiser geworden ware und

gar noch ais Kaiser regierte, sicherlich nicht unteriassen, den Besuchern des

Heiligthums, zumal einem, der wie Paus. sich nach allem Interessanten erkundigte,

recht deutlich zu Gemiith zu fiihren, welch hohem Gbnner sie die genannten

Bauten verdankten. Es ndthigt aber auch nichts, an einen der Kaiser zu

denken, denn die Dedikationsinschrift fiir eine von der Stadt Epidauros dem

Mare Aurei errichtete Statue (Oavvadias N. 260) wird man nicht dafiir

citieren wollen. Man hat daher unter den Senatoren, die diesen Xamen

tragen, Umschau gehalten, und schon Sievers spricht bei Pauly I 1203 die

nicht unwahrscheinliche Verinuthung aus, es sei hier Arrius Antoninus gemeint,

ein sehr thatiger und einflussreicher Staatsmann, Cons. suffectus 170 (s. Jors

bei Pauly-Wissowa II 1255), von dem zwar nicht iiberliefert ist, dass er

mit Epidauros Beziehungen hatte, dessen Lebensverhaltnisse im iibrigen aber

ganz wohl stimmen; vgl. Heberdey 44 A. 53.

S. 451,4. ’A3xXyjTuoD Xouxpdv, welche Rolle Bader und das Wasser

tiberhaupt an den Kultstatten des Asklepios spielten, sagt Ael. Aristides an

vielen Stelleu, s. namentl. die Rede siz xd cpp=ap xoD ’Aa/Ayjxiou und die tspol X0701.

Cavvadias p. 9 nimmt an, dass die nbrdlich (nicht, wie dort aus Versehen an-

gegeben ist, siidlich) vom Asklepiostempel ausgegrabenen Reste eines umfang-

reichen Baues fiir die Bader der Patienten bestimmt gewesen und mit dem

Xouxpdv 'AaxXrjxiou des Antoninus identisch seien (vgl. Hpaxxixa 1886, 79;

1887, 67). Er kniipft daran die Vermuthung, dass die in der Inschr. N. 5

Z. 10 erwahnten axoai (aquae) eben dies Gebaude bedeuteten.

8. 451,5. ’KTao(l)xyj; ist sonst Beiname des Zeus; II 10,2 des Hypnos,

III 17,9 eines Damons in Sparta. Welche Gotter hier diesen Namen fiihren,

ist nicht ersichtlich; vgl. Wide a. a. 0. 76.
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S. 451,6. Nach Herod. II 156 u. Diod. I 13; ebd. 27 u. s. entspricht

Apollon dem aigyptischen Hor; Asklepios hatte nach Clem. Alex. Strom.

I 21,134 p. 399 P. den Beinamen MsjxcpiTvjc; und besass auch ein Heiligthum

in Memphis nach Amm. Mare. XXII 14. Hinsichtlich der aigyptischen

Hygieia ist sonst nichts bekannt.'

ebd. Kotys (oder Kotytto) ist eine thrakische, der phrygischen

Gottermntter verwandte Gottheit mit orgiastischem Kult, der in Athen,

Korinth u. s. Eingang gefunden hatte; vgl. Preller-Pobert 700. Papp
bei Roscher II 1398 ff. Hingegen denkt Olavier hier an einen jener

barbarischen Fiirsten, die den Namen Kotys fiihrten, nnd zwar an einen

Konig von Thrakien. Warum gerade an einen solchen, da es doch mit diesem

Namen auch Herrscher von Paphlagonien, Konige der Odrysen, ferner von

Kleinarmenien gab, ist nicht ersichtlich. In einem viereckigen Bau ostlich

vom Stadion, den Cavvadias p. 9 fiir die grossen Propylaien hielt (ebenso

Defrasse-Lechat 181 ff. und Herrlich 14), das aber seither vbllig aus-

gegraben worden ist, glaubt man die Halle der Kotys zu erkennen, zumal

auch hier ein Dachziegel mit dem Namen des Antoninus gefunden worden ist,

s. AsXx. dpi. 1892, 49. Upaxxvm 1892, 54. Frazer V 573.

S. 451,8. 01 Tcspl t6 Jspdv geben die lateinischen Uebersetzer mit fani

accolae, es sind aber vielmehr fani antistites oder aeditui, vgl. Gap. 17,1.

V 11,11. VIII 37,5.

S. 451,10. Curtius 424 nimmt an, dass dies Gebaude sowie die

andern Neubauten des Antoninus in dem nbrdlichen Theil der oberen Terrasse

vereinigt waren, „wo man zahlreiche Trummer rbmischer Bauten, Bruchstticke

von griinem Porphyr, den Fussboden eines Tempels, dessen rbthliche Marmor-

quadern noch wohlgefiigt zusammenliegen, und neben demselben eine ihres

heilsamen Wassers wegen beriihmte Quelle findet “. Letzterer Angabe

widerspricht Vischer 508, der den ganzlichen Mangel an Quellwasser

beklagt.

ebd. uzatB-pioc;, das Adjektivum pflegt bei Paus. die Endung o; zu

haben, vgl. II 2,8. 3,3. 9,6. 10,6. 11,4. 24,3. 29,1. III 10,7. 20,3. 7. 8.

26,1. 3. IV 34,6 u. s.; Phrynichos schreibt vor: uxaiQpov Xqs, xd ds hTzo3pwv

xsxprzauXXcc^u)?
;
dagegen sagt Photios: uxaifipiov xed uxai&pov opioui;.

S. 451,13. Das Kynortion erkennt man in der Hohe im Sudosten

des Thales, oberhalb des Theaters, s. Curtius 419. Bursian 76. Ueber

die Lage des Apollon-Heiligthumes und die daselbst gefundenen Reste s.

Rpaxiixd 1896, 32 und Frazer V 584.

ebd. Der Apollon Maleates wurde auch in Sparta verehrt, vgl.

III 12,8. Auf epidaurischen Inschriften ist seine Erwahnung haufig, auch in

Verbindung mit Asklepios oder mit dem Beinamen awxvjp, s. Cavvadias

N. 6fg.; 51; 70; 93; 130 fg.; 235. In den Gedichten des Isyllos von

Epidauros (ebd. 7) erscheint MaXog ais Sohn der Muse Erato (III 40)

und ais Stifter des Kultes des Apollon Maleates (II 27); vgl. Wilamo-

witz Isyllos 89 ff. Weihung an Apollon Maleates auf der Basis einer hoch-

archaischen Bronzestatuette s. Bull. de corr. hell. I 335. A. M. IU 27.

I G A 37. Auch auf athenischen Weihinschriften ist Apollon Maleates mit
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Asklepios verbunden, s. ’E<py]jj.. 1883, 149 u. 237; 'A^v. X 554 X. 7;

doch hielt das Ritual des athenischen Asklepiostempels den Maleates und den

Apollon auseinander, C I A II 3 X. 1651 (ebenso die Insehr. von Selmiis

IG-A 57). Ileber die verschiedenen Deutungen des Beinamens vgl. Preli er-

Robert 252, dazu Usener 146 f., der ibn von jxrjXsa ableitet und einen „Gott

des Apfelbaums“ darin erkennen will; ahnlich Wide lakon. Kulte 92, der

aber auch Zusammenhang mit Y-rfkov, Schaf, zulassen mbchte.

Gap. XXVIII.

Die epidaurischen, dem Asklepios heiligen Schlangen. Der Berg
Koryphon mit dem Tempel der Artemis Koryphaia. Der Platz

Hyrnethion. Versuch der Sbhne des Temenos, ihre Schwester
Hyrnetho zu entfiihren. Grabmaler der Melisso und des Prokles.

S. 451,17. Yon der Aeskulap-Schlange bemerkt Plin. XXIX 72, sie

sei aus Epidauros nach Rom gebracbt worden, lebe zahm in den Hausern

und vermehre sich ungemein stark. Was Clearch bei Ael. n. an. XII 34 be-

richtet: ixovouc IIsXoTcovvyjotcov Apfstouc ocpiv |X7] axo/xstvsiv, geht wohl speziell auf

die Epidaurier. Xach Lenz Zoolog. d. Gr. u. R. 459 A. 1448 ware es der

noch jetzt bei Rom haufige Coluber Aesculapii, eine drei bis vier Euss lange,

nicht giftige Schlange; nach Geli Itiner, of Greece 109 kame sie noch jetzt

in der Gegend vor.

S. 451,20. Paus. kennt nur die afrikanischen Krokodile, doch wusste

schon das Alterthum, dass es auch in Indien solche gab, s. Strab. XV 696.

Plin. VI 75 und die Bemerkung zu I 33,6.

S. 451,21. Tzapa 0£ ’Ivod)v ndvcov — opvSsQ o\ cjjitiaxot, Vgl. Plin. X 117

:

India hanc avem mittit.

S. 452,1. Tou; U dcpsu; — xat ou dpaxoviac;, der Satz passt in diesen Zu-

sammenhang, wo wir von Thieren hbren sollen, die nur in einem Land vor-

kommen, nur dann, wenn er von Schlangen spricht, die, was die Farbe

betrifft, denjenigen ahnlich sind, von denen gesagt ist, dass sie allein im epi-

daurischen Gebiet zu finden sind; er bestreitet, dass das Vorkommen jener

grossen Schlangen in Indien und Libyen die Behauptung widerlege, dass

opcfxovxsQ iroXiol xai sxspov ifivoQ £<; xd ^av9^dxspov psxov x^<; Epidauros

anzutreffen seien. Damit ist auch nachgewiesen, dass Kayser mit Unrecht

oi ’ETTidaupioi verdachtigte.

S. 452,3. Das Koryphon schliesst das Thal des Hierons nach Siid-

westen hin ab, s. Leake 425. Curtius 419. Bursian 76. Bei Steph.

Byz. heisst es KopucpaTov; die Artemis Koryphaia wird dort ebenfalls erwahnt

ais Citat aus Paus.

S. 452,5. Aaivaiou; xoTg iv xfj ’Apjollbi xxX., so naher bezeichnet, weil es

auch in Messenien eine Stadt Asine gab. Paus. polemisiert hier, ohne es

ausdriicklich zu sagen, gegen eine Behauptung seiner Quelle. Die Worte

cTCst |XYjO£ ixspcobx — i^supsTv werden von den lateinischen Uebersetzern ver-
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standen, wie wenn es hiesse Ysvonevyj; (neque alio ullo in loco, eorum

tota regione ad vastitatem redacta, ulla se ostendunt satis manifesta finium

monumenta), und ebenso fasst Curtius die Stelle (I 83. II 465. 580

n. 50); er meint, Paus. habe mit -s-spcofit speziell die Miindungsebene des

Bedeniflusses an der Siidkuste im Auge und klage, er habe weder am Koryphon

noch an diesem Kustenstriche die Landmarken der Epidaurier erfahren konnen.

Das ist aber nicht der Sinn dieser Stelle, vielmehr sagt sie ganz allgemein,

es sei iiberhaupt nicht moglich, die genauen Grenzen eines Landes zu finden,

dessen Bewohner vertrieben worden seien, wie dies bei Asine der Fall war

(1136,4. 1117,4. IV 8,3); s. Schubart Anm. z. Uebersetz. u. Heberdey 44.

S. 452,9. TCscpuxutac; ohne irgendwelche nahere Bestimmung, wie § 7.

Bei Her. II 56 wird utu6 cpyjYw xscpuxutir] von Bahr und Stein erklart: unter

einer natiirlichen, wirklichen Buche (im G-egensatz zu der bildlich zu fassenden

Taube), eine Erklarung, die weder bei Paus. passt, noch bei Xen. Cyrup.

IV 3,5 und darum auch bei Herodot nicht das richtige trifit; auch die Er-

klarung von Bailly im Dictionnaire : arbre piante befriedigt nicht; ge-

wachsene Baume sind solche, die aufrecht, wie sie gewachsen sind, an Ort

und Stelle stehen.

S. 452,10. Ueber die Gegend, in der man das Hyrnethion belegen

anzunehmen hat, s. Curtius 425. Bursian 75. Ersterer meint, dass ein

alter Grabhiigel, etwa 1^/4 Stunden vom Hieron, links am Wege nach Epidauros,

vielleicht ein Geberrest vom Heroon der Hyrnetho war.

ebd. Zu der folgenden Erzahlung vgl. oben Gap. 19,1. 2.

S. 452,14. — oux y^psaxsv, bei Xicol. Damasc. fgm. 38 heisst der

jiingste Sohn, der an dem Mordanschlag auf den Vater nicht habe theil-

nehmen wollen, Ajatoc;; cf. Strab. VIII 389 nach Ephoros; Apoll. II 8,5 nennt

die Sbhne ApXaov xai EupuiruXov xczl KaXkiav.

S. 453,1. Avjicpdvxou xd Tzdvxa d^-sivovi, zur Konstruktion vgl. II 9,1.

S. 453,3. acpiai xvjv Lorjv, Vgl. Cap. 18,1.

S. 453,11. aujtxXccxslc; verstehen die lateinischen Uebersetzer falsch, es

heisst nicht comminus cum eo congressus, sopdern mulierem amplexus.

S. 453,13. Zu iiooaav sv ^a^xpl Vgl. ZU I 6,2.

S. 453,14. YjXaovs x6 apjiot dcosiosaxspov, Vgl. IV 29,3. 7,5; acpsiSyjc; ist einer,

der sich selbst nicht schont, I 15,2, weshalb haufig abxou beigefiigt

wird IV 4,8. 8,1. 22,3. I 30,1.

S. 453,15. aoXX^xd-Yjvca, ebenso IV 23,5. 26,5, daneben aber auch

auXksy^vai I 4,1. IV 13,5.

S. 453,17. xauxyjv IIa|x(puXov — nach der Sage ist Pamphylos Zeit-

genosse des Hyllos, Temenos aber, der Grossvater der Orsobia, ein Ururenkel

des Hyllos; dennoch soli sie also Gattin des Pamphylos gewesen sein; dieser

ist eben ein Kollektivname des Stammes, der all diese Zeit hindurch existierte

und in den auch nach dem Heraklidenzug noch Aufnahmen stattfanden, vgl.

0. Mulier Dor. 159. Schbmann-Lipsius Griech. Alt. 1217.

S. 453,21. xa fipaudjisva £<; oTxov cpspsaB-cti xxX., Vgl. VIII 24,7. Was
Paus. hier von dem Hyrnethion berichtet, findet ein Analogon in dem Verbot,

die krissaiische Ebene unterhalb Delphi zu bepflanzen; auch im diktaiischen
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Heiligthum des Zeus auf Kreta durfte nicht geholzt, geackert, noch geweidet,

ia nicht einmal gewohnt werden, s. C I G 2561 b., 80 vol. II p. 1103, vgl. auch

die kpa ’0p7«c; zwischen Eleusis und Megara III 4,23.

S. 453,22. ypdodvx wechselt mit doch ist letzteres haufiger,

vgl. VI 2,5. VII 19,7; I 12,5. 34,4. 38,6. II 11,4. IV 17,6. 19,2. VIII

25,6. 50,1.

ebd. tspa slvai, zum Infinitiv vgl. die Note I 27 extr.

S. 453,23. Der urspriinglicbe Name der Melissa war nacb Diog. Laert.

I 7,1 Lyside; vgl. sonst ilber diese Tocbter des Tyrannen Prokles von

Epidauros Herod. III 50; V 92. Ath. Xill 589 P u. s.

Gap. XXIX.

Tempel und Bildsaulen in der Stadt Epidauros. Die Insel Aigina,

friiher Oinone genannt. Aiakos und seine Sdbne. Scbicksale der

Aigineten. Scbwierige Anfahrt. Merkwiirdiges auf der Insel.

Aiakeion. Diirre in Hellas, die durch Aiakos’ Bitten entfernt

wird. Grab des Pbokos, der im Wettkampf mit Telamon und

Peleus den Tod gefunden. Telamon vertheidigt sich vom Scbiffe

aus. Theater und Stadion.

S. 454,3. Ueber Epidauros s. Strab. VIII 374, vgl. Leake 429.

Welcker I 331. Curtius 425. Vischer 508. Bursian 74. Prazer

V 584. Plan bei Curtius Taf. 17. Liv. XLV 28 giebt die Entfernung der

Stadt vom Hieron auf nur 5000 Schritt an; die Entfernung betragt in Wirk-

licbkeit 2]/

2

Stunden. Von der alten Stadt hat sich nichts erbalten, ais ein

Theil der Ringmauer an der Siidseite der Halbinsel, auf der die Burg und

der altere Theil der Stadt lagen und die jetzt Nisi heisst; die neuere Unter-

stadt lag landeinwarts, nach dem Dorfe zu, das heut Piadha oder Nea

Epidhavros heisst, s. Baedeker 249.

ebd. Die Aufzahlung der a^ioXo^wtaia der Stadt Epidauros umfasst

nicht mehr ais diesen Paragraphen; dies ist so auffallend, dass schon Siebelis

die von Schubart getheilte Vermuthung aussprach, es liege eine grosse

Liicke vor, s. Allg. Lit. Z. 1839 S. 249 und Schubart Uebersetzg. S. 169 A. 37.

ebd. TuapstysTo, die historischen Zeitformen braucht Paus. mit Vorliebe

in den Wendungen, mit denen er die Aufzahlung von Dingen ankiindet, die

an einem bestimmten Ort von Interesse sind, vgl. I 31,1. VIII 10,1; dasselbe

ist der Fall am Schluss derartiger Ausfiihrungen, vgl. I 44,2. II 10,3.

11119,6. VIII 31,9. Heberdey 21.

S. 454,7. dxdoaiQ d.\> d-qpzoou(3i^ "Apxsaiv, Vgl. X 38,12 os dxovxi-

Couayjc; Trapr/sxai. — Zum Asyndeton vgl. Cap. 10,6. X 33,5.

S. 454,8. Das Heiligthum der Hera auf einem Vorsprunge der

Kiiste beim Hafen wird an der Stelle angesetzt, wo jetzt eine Kapelle des

h. Nikolaos steht; vgl. Erazer 260 f.
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S. 454,9. Yom Heiligthum der Athene Kissaia haben sich nach

Baedeker a. a. 01 Stiitzmauern auf der westlichen Hdhe der Halbinsel er-

halten, wenn damit nicht dieselben gemeint sind, die von andern den Festungs-

mauern zugevviesen werden. Den Beinamen Kiaaata fiihrte Athene wohl ais

Schiitzerin des Epheus, wie A polion und Dionysos Kiaasu; heissen, Preller-

Robert 221 A. 2; Wide 18 fg. denkt auch an Yerbindnng des Kultus der

Athene mit dem des Dionysos. Welcker gr. Gbtterl. II 313 vermuthet,

„dass man dnrch eine Bekranzung der Athena mit Epheu ihren ernsten und

kriegerischen Charakter verstecken wollte, ais ob sie ihn an diesem lebens-

vollen und heitern Orte ganz abgelegt habe“. (?) Eher konnte man an arzt-

liche Yerwendung des Epheus denken, s. Diosc. II 210. Plin. XXIY 75 sqq.

S. 454,11. Es folgt die historische Einleitung zur Periegese der Insel

§§ 2—5. Der AqivaToc; Xopc; (III 14,2) reicht bis Gap. 30,4.

S. 454,13. Zum Raub der Aigina durch Zeus vgl. II 5,2. Das Folgende

erzahlt Apoll. III 12,6 ebenso, nur lasst bei ihm Zeus die Menschen, wie

dem Deukalion aus Steinen, so dem Aiakos aus Ameisen entstehen; so hatte

schon Hesiod gesungen, s. Schol. Pind. N. 3,21; vgl. Tzetz. Lyk. 176.

Etym. M. 597,4 ff. Strab. YIII 375. Bei Pindar Isth. 7,21 heisst die Insel

Oinopia; ebenso bei Ovid. M. YII 472.

S. 454,15. ^czaiXsuactvia Bs — oooim stxstv iyousiv, der Schol. Pind. 0.

8,39 erzahlt
,

da nach dem Tode des Aiakos die Insel keinen Kbnig

gehabt habe, sei der Argeier Triakon mit einer Schaar seiner Landsleute

hiniibergegangen und habe die Insel in Besitz genommen; damit verbindet

der Schol. die Dorisierung der Insel, was im Widerspruch steht mit dem,

was wir § 5 vernehmen.

S. 454,17. Tbdtung des Phokos, s. § 9.

S. 454,19. Da der Sohn des Korinthiers Ornytion dem Land am

Parnass den Namen gegeben haben solite, die Sage aber dem Aiakos ebenfalls

einen Sohn des Xamens Phokos gab, so ist die Tradition von einer spateren

Einwanderung des Aiakiden, mit der die Ausdehnung des Namens Phokis

auf die ganze Landschaft verbunden gewesen sei, ais ein Yersuch anzusehn,

die beiden Sagen zu vereinigen. Dabei stiess man sich nicht daran, dass nun

Aias, der Sohn des Telamon, um eine Generation alter wurde ais Epeios und

Strophios, der Yater des Pylades. Im iibrigen ist eine Einwanderung aus

Korinth oder Aigina, in Folge deren die ganze Landschaft ihren Namen be-

kommen hatte, iiberhaupt unwahrscheinlich.

S. 455,1. Zu £^£vr/y]aev Vgl. I 4,1.

S. 455,2. £Tct Sxotpcpsiav, d. h. an den lamischen Busen; in den altesten

Zeiten erstreckte sich das phokische Gebiet bis an die Thermopylen, s. Her.

YII 176; spater gehbrte dazu nur das Gebiet von Daphnus, bis auch dieses

nach dem phokischen Kriege von den Lokrern in Besitz genommen wurde,

s. Bursian I 156. Paus. X 1,2.

S. 455,3. 01 £v ^aoCkzic, S. I 11.

S. 455,4. Aiavxog — [Buux3uaavxo<; avSpcoxou, I 42,4 hat Paus. die Meiuung

geaussert, dass Aias die Herrschaft des Alkathoos in Megara iibernommen

habe; den somit vorliegenden Widerspruch meint Siebelis damit zu be-

Pausanias I. 40
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seitigen, dass er erklart, Aias habe nur ais privatus oder uicaf/yo; das Land,

das den Athenern tributpflichtig war (I 42,2), beherrschen kbnnen.

ebd. Tzkr^v oaov eine Einschrankung der vorausgelienden Behauptung

einleitend, vgl. Gap. 15,2. IV 18,1. VILI 2,5. 5,4. X 13,4.

S. 455,7. Euagoras ein Teukride, vgl. Isocr. Nicocl. 28. Euag. 19.

Diod. XIV 98.

S. 455,8. Epeios Sohn des Panopeus, s. Hom. Od. VIII 492. Piat.

Ion. 533 A.

S. 455,10. Beim Schol. Eur. Or. 33 heisst die Gattin des Strophios

Kydragora, dagegen a. a. 0. 765 u. 1233 wie bei Paus. Aiiaxibia; Astyoclie

nennt sie Hygin. f. 117.

S. 455,14. Ai‘pv^x«'' sioi Ao)f(iic; d~' ’Emo«'jpou Her. VIII 46, vgl. V
82. 83.

S. 455,16. xXoTa (£ ’Ab-/)vc<tou; tiXcioxc!, sie stellten nach Her. VIII 45

dreissig Schiffe bei Salamis, hatten aber deren eine grbssere Zahl, doch be-

hielten sie einen Theil zuin Schutz ihrer Tnsel zuriick; die Korinthier aber

waren init vierzig Schiffen anwesend, s. Her. VIII 43,1.

8. 455,17. Die Vertreibung der Aigineten fand im ersten Jahr des

peloponnesischen Krieges statt, s. Thuc. II 27. Die Lakedaiinonier gaben

ihnen Thyrea, vgl. Gap. 38,5. Thuk. 1. 1. IV 56. Sie wurden von Thyrea

zuriickgefiihrt, wahrscheinlich schon, ais Lysander auf dem Weg nach Atheu

Aigina einnahm, Beloch Gr. Gesch. II 105.

S. 455,23. Zum finalen Infin. vgl. I 27,10.

S. 456,1. Ueber Geschichte und Alterthilmer von Aigina. ist vor-

nehmlich zu vgl. C. 0. Aliiller, Aegineticorum liber, Berol. 1817; iiber Topo-

graphie und Buinen About, Memoire sur Pile d’Egine, in Arch. des miss.

scientif. IH 481 ff. Eiedler Reise I 272. Leake II 431 ff. u. Pelop. 270.

AVelcker 1 334. Vischer510. Bursian 7711*. Baedeker 137. Die Stadt

besass zwei Hiifen, einen kleinern nbrdlicheren mit schmalem Eingang und

einen grbssern siidlicheren, der heute allein noch im Gebrauch ist; dieser

diente ais Handelshafen und ist hier gemeint; zum kleinern Hafen vgl. § 10.

ehd. Dem Tempel der Aphrodite weist man eine in der Nahe des

Hafens, auf einem fast ganz aus Steinschutt, A^asenscherben u. dergl. be-

stehenden Hligel nbrdl. der heutigen Stadt sich erhebende, 8 m hohe dorische

Saule (im Anfang des Jahrh. standen noch zwei mit Gebalk, s. Chandler

Travels in Greece 14. Leake 435) zu; auch ein Theil des Unterbaues ist

noch erhalten, s. Baedeker 140, vgl. Vischer 511. Bursian 82. Ross,

Erinner. u. Mitth. a. Griechenl. 138. Abbildungen Alterth. v. lonien Gap. VI

Taf. 1; Exped. de Moree III pl. 38. Ueber neuere Ausgrabungen in der

Nahe des Tempels s. Stais in den llpaxxixa 1894, 17. ’Ecpr(|jL. dpy. 1895, 235.

Frazer V 591. Nissen Rh. M. XLII 50 hat versucht, aus der Orientierung

des Tempels den Nachweis zu fiihren, dass er der Aphrodite geweiht war.

Doch ist diese Identilicierung der Ruioe mit dem von Paus. erwahnten Tempel,

wie Bursian a. a. 0. bemerkt, sehr unsicher, da Paus. ausser dem Hafen,

in dem er gelandet ist, noch einen andern (den K/>u-xo<; Xijxrjv, § 10) erwahnt.

Immerhin diirfte an unserer Stelle nicht dieser, sondern der andere, bei der
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heutigen Stadt belegene, ais iv ifi \wX\.o\a 6piJu'Covxai gemeint sein. Auf
Miinzen von Aigiaa aus der Kaiserzeit (s, Imhoof-Gardner pl. L 1) ist

eine halbrunde Hafenanlage dargestellt mit einem Scbifif darin, oberhalb eine

sechssaulige Tempelfront oder Porticus, in der Mitte eine Thiir, zu der Stufen

emporftihren. Imhoof-Gardner p. 45 vermuthen, dass hier einer der

beiden Hafen von Aigina dargestellt ist, vielleicht der Haupthafen mit dem

Aphroditetempel.

S. 456,2. Das Aiakeion findet sich auch crwahnt ais xpd&upa Aiaxou

bei Pind. Nem. 5,53, vgl. ebd. die Schol.; ferner ebd. Olymp. 13,109:

Ataxidav suspxii; aXaot;; auch bei Plut. Demosth. 28. Isocr. 9,15 ais ispov iv

Aqtv:^ xoivdv Tojv 'EXX-^vouv. Vgl. Mtiller Aeginetic. 161 fg. Topffer bei

Pauly-Wissowa I 921. Die Stelle des Baues glaubte Abouta. a. 0. 546 fg.

zu erkennen in einer am Fusse eines grossen kiinstlichen Erdhiigels ge-

legenen Flache von nicht ganz regelmassiger viereckiger Form, die in dem

Fels eingeschnitten ist, indem er den Tumulus fur das Grab des Phokos (s.

unten S. 456,14) hielt, doch bemerkt B ursi an 82 f., dass die Beschreibung des

Paus. vom Aiakeion nicht zu der Oertlichkeit passt; ablehnend auch Baedeker
a. a. 0. Ross a. a. 0. 142 hielt den Gipfel des Oros (s. Gap. 30,3), wo
Substruktionen sich finden, fiir den Platz des Aiakeion, was ganz undenkbar

ist. Curtius Pelop. I 334 erklart die Worte iv imcpavcaiaxip x^c; xdXsojg durch

medio in foro.

S. 456,3. Vgl. zu der Darstellung der Abgeordneten der hellenischen

Staaten die Bemerkung von Curtius gesammelte Aufs. I 43.

S. 456,5. czuyyLOQ xtjv izl ypdvov ImzZ.z xxX., Vgl. I 44,9. Apoll.

III 12,6. Isocr. 9,14. Schol. Ar. Eq. 1253 (Aiaxdc; auvaYc/qujv xol»^ IIaviXP/]va;

i^iXswaaxo xdv Ata — — ' EXXdvioi; di Zsuq xi|idxai iv ArpV(]), ebenso der Schol. Pind.

N. 5,17, der aus derselben Quelle schopft wie Paus., s. Wentzel ’EnxXyja.

VII 32; auch bei ihm lautet der Beiname 'EXXdvioc, Paus. dagegen schreibt auch

I 44,9 IlavsXXyjvtVp Ait'. Nach anderer Version habe ein xotxaxXuajidc Hellas betroffen,

sagt der Schol. zu Pindar; Apoll. a. a. 0. xyjv 'EXXdda xaxsyouar]; dcpoptac;.

ebd. hz\ ypdvov, vgl. III 7,8 i-ict xoXdv ypdvov, sonst steht der blosse

Accus., wie 1113,4, gewbhnlich mit einem Zusatz, so haufig xdvxa oder xivd,

I 25,3. 6. 27,3. 40,5.

S. 456,6. IIsXoxovvyjatoK; statt xr]v IIsXoTrdvvyjaov, Vgl. ZU I 29,6.

S. 456,8. siTCsp bzotxoda^fj, d mit dem Conjunctiv ’ohne dv ist besonders

haufig bei Lucian, s. Schmidt Attic. I 244, vgl. bei Paus. VII 15,1. II 35,3.

III 6,6.

S. 456,13. ojc £17] — iaxi, der Optativ im Nebensatze, wenn im Haupt-

satz kein historisches Tempus steht, haufig bei Paus., s. zu I 1,2.

ebd. Auch der Taraxippos in Olympia, der die Gestalt eines runden

Altars hatte, solite nach der Meinung Einiger ein Grab sein, VI 20,15. 16.

S. 456,19. ix xi^t; SxtpwvoQ &uYaxpdc, d. h. der Endeis (§ 10), vgl. Apoll.

III 12,6, wo der Mord*ebenfalls erzahlt wird, Plut, Thes. 10. Schol. Eur.

Andr. 687. Nach altester thessalischer Sagenform, die Philostephanos (Schol.

II. XVI 14) gab, war nicht Skiron, sondern Cheiron der Vater der Endeis, s.

hieriiber Robert Hermes XX 354 A. 1 und Topffer Att. Gen. 273 A. 2.

40*
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ebd. dJwxoc; — do£Xcpr^<; BItioo; ?^v, die Mutter wird Psamathe genannt

bei Apoll. III 12,6. Schol. Pind. 0. 8,39. Dass man das Grab des

Phokos in einem kiinstlichen Erdhiigel wiederfinden wollte, ward oben zu

8. 450,2 erwahnt; vgl. auch A. d. I. I 207.

S. 456,21. ^ouX£uaa'. N£OTCXoX£|JUO tov cpovov, S. zu I 13,9.

S. 457,2. dTCoflaiv£iv auiov oux £io: xxX , das ist bekanntlich das Verfahren,

das £v (])p£0!xxoT beobachtet wurde, I 28,11.

8. 457,4. i; Tov Kpuxxov xc/.Xo6ij.£vov Xi|x£v«, dies ist wohl der ndrdlichere

von den beiden Hafen, der rait dem schrnalen Eingang, s. zu § 6; nach

8iebelis hiitte er seinen Namen, quod propemodum urbis theatrum attingens

longius in insulam recederet, doch vgl. Strab. XVI 653 xo)v o\ vau3xdH|xu)v xivd

(auf Rhodos) xcd Xf-uxxd /^v xcd dz6ppi]~a xoT; iroXXoT;, X(o oi xczxoTtXcUOc^vx'. r, za.pz\-

Hovxi £too) b-dv«xo; (opiaxo
>;

Cr^)xia.

ebd. Es wird richtiger mit 8chubart vor ais mit andern nach

v'>xxo)f> interpungiert: in den Hafen durfte Telamon auch am Tage einlaufen,

die Aufschuttung des Dammes aber musste des Nachts stattfinden, weil sie

ohne Betretung des Landes nicht mdglich war.

8. 457,9. Theater und 8tadion von Aigina sind giinzlich ver-

schwunden, was sich daraus erkliirt, dass sie nicht im natiirlichen Felsboden

ausgehdhlt, sondern offenbar kiinstlich aufgefiihrt waren; das darf man wohl

aus der Angabe schliessen, dass die eine Seite des 8tadions die 8tiitzmauer

fiir das Theater bildete, vgl. Ross Inselreis. 1 33.

Gap. XXX.
Tempel und Bildsaulen in Aigina. Verehriing der Hekate. Hekate
Epipyrgidia des Alkamenes in Athen. Verehrung der Aphaia.

Panhellenion. Auxesia und Damia. Das Land der Troizenier,

Oros und ihre ersten Kdnige. 8aron, Artem is und der psiphaiische

8ee. Hyperes und Anthas. Aetios, Troizen, Pittheus und ihre

Nachkommen. Dorer von Argos in Troizen. Troizenier unter

Diomedes, Euryalos und 8thenelos vor Troia.

8. 457,11. Die Lage dieses Tempels lasst sich nicht mehr konstatieren,

doch war nach C I G 2140 Z. 35 f. der Tempel des Apollon am imcpaviaxaxo;

xoTcoc; x^; xoXso); belegen. Den jetzt so beriihmten Tempel der Athene im

Innern der Insel erwahnt Paus. garnicht, vermuthlich weil er iiber Hafen

und 8tadt nicht hinausgekommen ist.

8. 457,12. Zu dem pleonastischen auxd.v vgl. die Anm. zu I 28,5. —
8ehr ahnlich unserer Stelle ist der Anfang von IX 22.

ebd. Dor nackte Apollon in aiginetischem 8til war jedenfalls eine

archaische Figur. Munzen (vgl. Imhoof-Gardner pl. L 2 u. GG 9) zeigen

uns auch einen alterthiimlichen Apollon in der bekannten 8chrittstellung (den

1. Fuss vorgesetzt)
;

in der 1. Hand halt er den Bogen, in der r. einen Zweig.

Vermuthlich war auch die Bildsaule des bekleideten und bartigen Dionysos

(Z. 14) archaisch.
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S. 457,J 5. Zu hsp(o&t s. die Bemerkung Cap. 10,1; Paus. gestattet

sich diese ungenaue OrtsbestimmuDg dfter, vgl. z. B. III 21,8. 22,13. 26,4.

Jedenfalls ist dies Heiligthum des Askepios in einer gewissen grdsseren Ent-

fernung von den eben genannten drei Tempeln.

S. 457,16. TsXsTYjv ai[ooaiv — ‘^Exaxyjc, Vgl. Strab. X 468. Lue. navig. 15

(wonach sie den Beinamen ’Evoota fiihrte). Liban. or. pr. Aristoph. 426; die

Hekatemysterien auf Aigina erwahnt Orig. c. Ceis. VI 22 p. 647B.
;

auch

im karischen Lagina und in der zerynthischen Hbble auf Samothrake wurden

der Hekate Mysterien gefeiert, ebenso war sie bei den eleusinischen Mysterien

betheiligt, vgl. Roscher I 1893. Gruppe 129 vermuthet, dass Hekate ais

Hauptgottin von Aigina ebenso an die Stelle der Aigina getreten sei, wie

vorher diese an die Stelle der Aphaia.

S. 457,20. Die Hekate Epipyrgidia des Alkamenes hat Paus.

I 22,4 bei Erwahnung des Tempels der Nike apteros iibergangen (wie sich

ein anderer Nachtrag zur Periegese der Akropolis IX 35,3 findet). Inschriften

zeigen, dass sie auch ApxspLu; 'Ex«xrj oder Apxstug ’ExnuuppBta hiess und an jener

Stelle, vor dem Siidflugel der Propylaien, zusammen mit Hermes und den

Chariten verehrt wurde (CIA I 208; III 268); auch IlpoxuXata scheint sie

nach Hesych. s. h. v. geheissen zu haben. Den Namen iTcucup^ioia fiihrte

sie nach dem thurmartigen Unterbau oder Tcuppc;, auf dem die Statue wie

der Tempel der Athena Nike stand
,

s. oben S. 245. — In welcher

Weise Alkamenes die Hekate dreigestaltig gebildet hat
,

deutet Paus.

in kurzen Worten an. Man hat darnach verschiedene der uns erhaltenen

Darstellungen der dreileibigen Gottin auf die Statue des Alkamenes zurtick-

gefiihrt (vgl. Roscher I 1904): Rathgeber in den A. d. I. XII 80 eine

Erzstatuette des Kapitols in freiem Stil (Muller-Wieseler Denkm. d.

a. Kunst II 891. Roscher S. 1905); Gerhard A. Z. I 134 eine Statue

im Museum zu Leiden (ebd. Taf. 8; auch bei Gerhard ges. akad. Abh.

Taf. 32,3); Overbeck friiher Plastik D 469 (anders jetzt ebd> D 378 u.

386) die Leidener Figur und die Bronze bei Stackelberg Grab. d. Hell.

Taf. 72. Nach den ausfiihrlichen Darlegungen von Petersen in den

arch.-epigr. Mitth. aus Oesterr. IV 1 ff. (besonders 154 u. 270 ff.) wird der

Typus eines Reliefs von Aigina (abgeb. ebd. Taf. 3. Baumeister Denk-

maler 1 632 Fig. 702. Roscher I 1903) dem Werke des Alkamenes am

nachsten kommen. Die drei Figuren stehen mit dem Riicken aneinander

gelehnt, sie haben lange Gewander mit hoher Giirtung (was aber nach Furt-

w angi er Meisterw. 206 A. 5 der jungeren Entstehungszeit dieser sowie der

entsprechenden attischen Wiederholungen des Typus zur Last fallt) in archa-

ischem Faltenwurf und den Polos (Kalathos) auf den Kbpfen. Die in der

Vorderansicht erscheinende halt in jeder Hand eine lange Fackel, die links

(in Seitenansicht) in der r. Hand eine Fackel, in der 1. eine Schale, die rechts

in der 1. Hand wiederum eine Fackel, in der r. eine Kanne (vgl. Friedrichs-

Wolters S. 165 f.). Darnach hat Furtwangler (der aber A. M. III 194

noch annahm, dass das Original der letzten Periode archaischer Kunst an-

gehbre) Meisterw. a. a. 0. es wahrscheinlich gemacht, dass das Original des

Alkamenes ein archaisirendes Werk war (wie schon Petersen a. a. 0. 172
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annahm). „Im Anschluss an einen alten volksthumlichen, einfachen Idoltypus,

wo Hekate ais Pfeiler mit drei Kdpfen erschien, schuf Alkamenes die drei

mit dem Riicken am Pfeiler gelehnten Gestalten; er gab ihnen den bei

Pheidias so beliebten, iiber dem Ueberfall gegiirteten dorischen Peplos nebst

ionischem Untergewande; die Stellung war die steife eines alten Idols, die

Falten waren archaistisch; die Kdpfe scheinen einen freien, der Zeit gemassen,

grossartigen Typus gehabt zu haben. Das Werk war gewiss gleichzeitig mit

dem Tempelbau auf dem Nikepyrgos, indem durch diesen ein Ersatz des bis

dahin wohl vorhandenen alten Tdoles besonders wiinscbenswerth werden

musste.“ Was die Notiz des Paus. anlangt, dass Alkamenes der Erfinder

dieses Typus war, so meint Ro seber a. a. 0., xpuixo; bedeute wohl nur den

ersten unter den namhaften Kiinstlern; dagegen meint Furtwangler 207

A. 1, dass Alkamenes in der That zuerst den dreigestaltigen Typus geschaffen

habe; und Petersen a. a. 0. V 17 tf. ist der Ansicht, dass die Neuerung

des Alkamenes nicht bloss in der Dreigestalt gegeniiber der einfachen Gestalt

einer myronischen Hekate, sondern auch in der vdlligen Ausgestaltung der

friiher mit drei Kdpfen nur im Keime vorhandenen Dreiform bestanden habe.

Ygl. auch Petersen R. M. IV 173 und Reisch Eran. Vindob. 20. In

spaterer Zeit blieb der dreigestaltige Typus der allein iibliche, vgl. Petersen

u. Roscher a. a. 0.

S. 457,22. Der Berg des Zeus Panhellenios ist die hdchste Er-

hebung von Aigina (531 m) und heisst heute schlechtweg Oros oder auch

nach der oben befindlichen Kapelle H. Elias; vgl. Leake Peloponn. 277.

Welcker I 399. Bursian 84. Baedeker 143.

ebd. Den aiginetischen Nanien der Artemis, A^patV., in welcher Form

die Gdttin identisch ist mit der Britomartis oder Diktynna, nennt auch Anton.

Liberal. 40 und Hesych. s. v.; vgl. Preller-Robert 318. Mulier
Aeginetic. 163. Gruppe 121 A. r>. Die Stelle, wo das Heiligthum der

Aphaia lag, ist noch kenntlich: St. unterhalb des Gipfels des Oros erhebt

sich in einem Thale eine von Mauern aus Trachytbldcken gestiitzte Terrasse,

auf der die aus schdnen antiken AVerkstiicken erbaute Kapelle des H.

Asomatos (Erzengel Michael) steht; in der Mitte der Terrasse betindet sich

antikes Steinpllaster, darauf grosse platte Steine in gleicher Entfernung von

einander, wie Basen von Pfeilern; auch Bruchstucke von der Mauer des um-

gebenden Peribolos sind erhalten. So Bursian a. a. 0. nach Ross, Er-

innerungen a. Griechenl. 143 und About a. a. 0. 552; Welcker I 337.

Plan Exped. de Moree III pl. 46. Neuere Ausgrabungen haben nichts er-

geben, s. Stais npaxxixa 1894, 20.

ebd. Jlivoapo; 5au.c?, ein Fragment des Prosodions ist erhalten beim

Schol. Arist. Eq. 1263. Pindar ist von Paus. eifrig beniitzt und oft citiert

worden, aber nur drei Citate beziehen sich auf die uns erhaltenen Epinikien

(TV 2,7. V 10,1 und IX 22,6), die iibrigen 15 Citate sind verloren gegangenen

Gedichten entnommen.

S. 457,24. Kapixavopo; xiX., zu Karmanor vgl. Cap. 7,7. Die Genealogie

der Britomartis giebt am ahnlichsten Diod. V 76, nur dass Eubulos von ihm

Sohn der Demeter genannt wird; Antonin. Lib. 40 nennt die Mutter der
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Karme Kassiepeia und den Vater, ebenso wie Ps. Verg. Ciris 220, Phoinix,

Sohn des Agenor. Die alteste Quelle des von Paus. erzahlten Mythus ist

Callim. in Dian. 189 £f.; angedeutet ist er schon bei Arist. Vesp. 367, wo
Aixxuvva mit oUxoov in Zusammenhang gebracht wird. Einzelbeiten iinden sich

bei Antoninus und Diodor 11. 11. etwas geandert, ebenso beim Schol. Arist.

Ran. 1356. Andere Ableitungen des Namens ais die von Zlxxoov s. bei Usener
Gbtternamen 41; nach diesem liegt die Wurzel Bix (osixvuvca) zu Grunde, =
die im Lichte Zeigende.

S. 458,4. xc/.ui7jv jjlIv 0£ov £xo''r]a£v ’'Apx£jj.i?, Paus. hat seine Ansicht von

der Verschiedenheit der Artemis und Britomartis in letzter Instanz aus

Sosibios 7C£pi xd)v iv Aax£oatp.ovi ^yaioiv, S. ZU III 14,2.

S. 458,6. ixtxXrjaic; — ’Acpat'a, bei Antonin. Lib. a. a. 0. wird erzahlt,

wie Britomartis, den Nachstellungen des Minos entronnen, nach Aigina

gelangte; dabei wird die Ansicht ausgesprochen, dass der Name mit a<pavyjc;

zusammenhange.

S. 458,7. An der Stelle des Panhellenions, das wohl kein Tempel

sondern nur eine grdssere Altaranlage war (friiher galt lange der Athenen-

tempel fiir den des Zeus Panhellenios, s. Leake II 440), liegt heut die

Kapelle des h. Elias. Den xaxipoz 'EXXavtou auf Aigina erwahnt Pind.

Nem. 5,10, die Sage von der Stiftung des kpov xoivov xwv 'EXXyjvwv Isocr. 9,5.

Wie in alter Zeit der Berg ein Wetterzeichen war (Theophr. de sign. temp.

I, 24: idv £v Aqtv^ hd xoD Aioc, xou "EXlaviou v£(p=Xy] xa&iCvjxoa, o)c xa TzoXkd uBcup *pv£xai),

so gelten Wolken auf dem Oros heut noch in Athen und Umgegend ais An-

zeichen kommenden Regens. Vgl. Preller-Robert 126. Bursian und

Baedeker a. a. 0.

S. 458,9. Ueber die Einfiihrung der alten Gottheiten Damia und Auxesia

aus Epidauros (wo die Gbttinnen unter dem unerklarten Namen ver-

ehrt wurden, s. Cavvadias N. 51 und iiber andere Inschr. Frazer V 592

nach Blinkenberg in d. Nord. Tidsckr. for Filologi 1895, 166) berichtet

Herod. Y 82 ff*. ausfuhrlich. Die beiden Statuen stellten darnach die Gbttinnen

knieend dar (der Sage nach fallen sie erst in die Kniee, ais man sie mit Seilen

von ihren Postamenten herabziehen will), hatten also wahrscheinlich Beziehung

zur Geburt (vgl. Welcker Kl. Schr. II 203); doch lag jedenfalls, wie die

Namen (man vgl. Demeter und Auxo) andeuten, die allgemeinere Bedeutung der

Fruchtbarkeit zu Grunde, weshalb sie Frazer III 266 f. direkt mit Demeter

und Persephone in Parallele setzt. Ygl. Paus. II 32,2 und iiber die Sage

und ihren Sinn M ii lier Aeginet. 170 f.; ders. Dorier I 402; II 348.

L 0 b e c k Aglaophamos 680 u. 842. Usener G-btternamen 129 fg. D ii ra m 1 e r

bei Pauly-Wissowa II 2617. Stoll bei Roscher I 738; iiber einen Aufsatz

von Danielsson im Eranos, Act. philol. Sueciana I (1896) 76 ff., betr.

,,Damia-Amaia und Azesia-Auxesia“ (uns unzuganglich) s. Frazer Y 592.

— Nach Her. Y 83 hiess der Ort, wo das Heiligthum der Gbttinnen sich

befand, OIV] und lag 20 Stadien von der Hauptstadt entfernt. Darnach nimmt

Bursian a. a. 0. an, dass das alte, heut verlassene Palaeachora, eine Stunde

von der Stadt auf einer kahlen Felsflache, diese Statte sei, da die Entfernung



628 II 30,4—10.

zur Angabe Herodots passt. Antike Reste sind jedoch nicht nachweisbar.

Vgl. Leake II 439. Fiedler Reise I 276. Vischer 513.

S. 458,13. srTcovxoc; 'Hpoooxou, s. V 82—84, man wird an ionischen

Demeterkultus, an die Sxyjvia und YscpupiajjLot erinnert. Nach Paus. muss man

annehmen, dass auch in Aigina den Gdttinnen ein Geheimkult eingerichtet

war, wie Herodot das ftir Epidauros bezeugt.

ebd. iic’ axpipsg, wie ITI 17,7. 18,10, dagegen k xo czxpi^kxotx^^-v IV 31,6.

V 25,1. 26,3.

S. 458,18. Hier beginnt nicht, wie man nach allem Vorhergehenden

erwarten solite, die Beschreibung des Landweges von Epidauros nach Troizen,

sondern ohne weiteres die historische Einleitung zur Beschreibung des letztern.

Paus. hat die Strecke Epidauros-Troizen nicht begangen, sondern ist von

Epidauros iiber Aigina nach Troizen gefahren; da er somit keine topo-

graphische Kenntniss jener Strecke besass, schloss er Gap. 1,4 den Unhold

Periphetes, den er hier, wo er hingehort, topographisch nicht unterbringen

konnte, gleich an das Sinisabenteuer an; s. Heberdey 41 u. 45.

S. 458,19. cpotal 03 ^Qpov -(sviaD-ai xxX., Paus. kennt zwei Schriftsteller

von Troizen, Hegias I 2,1 und Herophanes II 34,4; einer von diesen beiden

wird die eigentliche Quelle dieser Nachricht sein, gegen die Paus. hier

Opposition macht, wobei er der Autoritiit Herodots folgt : AquTcxioxl os ’AirdXXtuv

iisv ^12po;. Die Namen sind durchsichtig: Oros ist der Zeitiger, seine Tochter

Leis die Saat und der Name ihres Sohnes Althepos hangt mit dWamn

zusammen.

S. 459,6. Zur Athene Sthenias (so benannt wegen der von ihr zum

Ivampfe mit Poseidon bewiesenen Kraft) vgl. Gap. 32,5 und Lycophr. 1164,

wo der Beiname SOsvsia vorkommt. Vgl. auch ^Vide p. 16.

ebd. Wide p. 11 vermuthet, dass der Poseidon Basileus identisch

sei mit dem bei Plut. Thes. 6 erwiihnten Poseidon HoXiooyoc; der Troizenier,

und dass er ebenso, wie die Athene Sthenias (Gap. 32,5) auf der Akropolis

verehrt worden sei.

S. 459,7. Auf troizenischen Miinzen kommt auf der einen Seite ein

Dreizack (mit Bezug auf Poseidon ais Hauptgottheit der Troizenier, vgl.

Wide p. 9 f.; dazu Plut. Thes. 6), auf der andern ein jugendlicher Kopf

vor (s. Imhoof-Gardner pl. M 1 u. 2; unsere Mtinzt. III 4). Imhoof erkennt

darin einen Apollon, wahrend Gardner gemass der Angabe des Paus. einen

unbehelmten Athenenkopf darin sieht; doch ist derselbe nach keiner Seite

sonst bekannten Athene-Typen verwandt, sehr stark dagegen dem Apollon-Typus.

S. 459,8. Das Heiligthum der Artemis Saronis erwahnt Paus. auch

Gap. 32,10, wo der Beiname lautet und auch die ihr zu Ehren gefeierten

Saronia genannt sind. Artemis ist in dieser Form mit der Artemis Aphaia

von Aigina identisch und wohl auch mit der Diktynna bei Eur. Hippol.

145 u. 1126, vgl. Preller-Robert 318, und uber den Namen Saron und

damit verknllpfte Sage ebd. 613 und Wide sacr. Troez. 26 sq.

S. 459,9. llaXdaarj xs>.|iaxojki xai iTaTrok^^ |j.5XXov, der SOnst als Adverb

gebrauchte Genetiv von sttixo^, die Oberflache, ist hier parallel dem Adjektiv

xsXjj-axcuki, also adjektivisch verwendet; man scheint das Gefiihl gehabt zu
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haben, dass man es eigentlich mit der Praposition in Verbindung mit einem

Substantiv zu thun habe. — Die lateinische Uebersetzung verbindet un-

verstandig mit (jixoBdiiYjasv.

S. 459,10. waie xai ^oK^ala (codd.) dia xouxo ixaXsixo, es fragt sich,

worauf did. xouxo geheii soli; Schubart bemerkt zur Uebersetzung der Stelle

(S. 173): „Der Sinn ist nicht deutlich; kaum ist es zulassig, imWorte„See“

den Grund der Benennung zu finden.“ Hiergegen ist zu sagen, dass der

Begriff von sich nicht mit dem des Wortes See deckt; wird es auch

freilich oft im Sinn dieses letztern gebraucht, so kann es doch auch geradezu

Sumpf heissen, vgl. z. B. Hom. II. XXI 317. Theophr. hist. piant. IV 2,2

und die Stadttheile Limnai in Athen und Sparta. Paus. konnte ganz wohl

sagen, da das Meer hier sumpfig war, habe man es Xipyj genannt. Indessen

ware ebenfalls mbglich, dass der Ton auf Ooipata. liegen solite und Paus. zu

seiner Behauptung gelangte, weil er an Artemis ais die Schwester des

OoTpoc; 'A%61X(mv dachte. Paus. will hier von Saron erzahlen und nachweisen,

wie die Xtpy] I^apiovic; (s. das Ende des §) zu ihrem Namen gekommen sei; so

konnte er dazu gelangt sein, den friihern Namen zu nennen und seine Ent-

stehung ebenfalls anzugeben; es stiinden sich dann gegeniiber die beiden Be-

nennungen Xipy] Sapa)vt<; und Ooi^ata, d. h. nicht Xtpyj hatte den Nach-

druck, sondern Ooipata; da wir aber der Meinung sind, es handle sich hier

um dasselbe Gewasser, das Gap. 32,10 (s. die Bemerk. z. d. St.) mit ^dXauaa.

Wwala bezeichnet wird, und diese Bezeichnung unzweifelhaft richtig ist, so

nehmen wir an, an unserer Stelle sei Ooipaia. aus 'Ficpaia verderbt, glauben

also auch, dass stagnierendes Wasser bedeute.

S. 459,16. d.Tco xouxou SapojviBa. — xaXouaiv, Plinius n. h. IV 18 giebt

eine andere Ableitung: sinus Saronicus olim querno nemore redimitus, unde

nomen, ita Graecia antiqua appellante quercum; dies letztere wird bestatigt

durch Hesych. U. aapojvi^sg* -jclxpai at oid. TuaXaidxyjxa xsyjjvutat dpu£<;. Callimach.

in lov. 22 braucht das Wort, und das Scholion sagt ebenfalls, das er

darunter Eichen verstehe. Dagegen hatte nach dem Etym. M. p. 708,51

Euphorion (II 22,7) die Entstehung des Nainens TcsXa-jfoc; Sapwvtxdv wie Paus.

erklart.

S. 459,21. Strab. VIII 373

:

lIoasidojvoQ, dcp’ oD xat Iloastdajvia xoxs

sXqsxo.

ebd. Troizen und Pittheus sind Sbhne des Pelops, vgl. Strab. VIII 374.

S. 460,4. Nicht die Nachkommen des Anthas waren es, die Halikarnass

grundeten, sondern Anthas selbst, sagt Kallimachos bei Steph. Byz. v.

AXtxapvaaadc;, und Strab. stimmt ihm bei VIII 374. XIV 656. Die halikar-

nassischen Poseidonpriester heissen Av&sadai, s. Steph. Byz. v. ’A9^vai. Die

YsYovdxs; d£ Asxiou heissen bei Vitruv. II 8,12 Arevanius und Melas.

S. 460,5. AvacpXuaxoi; xat Scpyjxxo<; jisxoixouatv st’; xyjv Axxixyjv, vgl. Steph.

Byz. u. AvdcpXuaxoc; und Scpyjxxdc;, der nach Paus. berichtet; wie diese beiden

Eponymoi attischer Demen sind, so Pittheus von Troizen Eponymos des

Demos Pitthos.

S. 460,9. ios^avxo xat ot TpoiCYjviot auvotxouc;, also ohne Kampf, wie die

Hermioneer Gap. 34,5, Sikyon Gap, 6,7 und Phlius Gap. 13,1.
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S. 460,10. "'0\iri(jrjQ £v x7.xc<Xo'((j) cpYjalv, Paus. meint die Stelle 561 ff., \vo

Diomedes ais Hauptanfiihrer und neben ihm Sthenelos und Euryalos genannt

werden.

S. 460,13. o)<; i^Xooaa, Gap. 18,5.

S. 460,15. xoaauta TpoiCr^vtoi^ v/6\y.tva iaxopiai; -?^v, vgl. I 2,4 i; ov Kcooiq 6

ahnlich sagt Herod. I 120 xd xdjv dvsipdxcov iydjj.£va, II 77 u. b.

Gap. XXXI.

Tempel und Bildsaule der Artemis Soteira auf dem Marktplatz
zu Troizen. Tempel der unterirdischen Gbtter. Grabmal des

Pittheus. Heiligthum der Musen mit dem Beinamen Ardaliden.

Altar der Musen und des Hypnos. Tempel der Artemis Lykeia.

Heiliger Stein, auf dem Orestes vom Muttermord gereinigt wurde.

Altare des Dionysos Saotes, der Themiden, des Helios Eleutherios.

Tempel des Apollon Thearios. Statuen athenischer Frauen mit

ihren Kindern. Das sog. Zelt des Orestes, seine Reinigung.

Hippukrene. Bildsaule des Hermes Polygios. Keule des Herakles.

Tempel des Zeus Soter. Das Wasser Ohrysoroas.

S. 460,18. Periegese von Troizen bis Gap. 32,6. Ueber Lage und Alter-

thiimer von Troizen (nordwestlich von dem Dorfe Damalas) vgl. Leake II 442.

Boblaye 56. Boss Wanderungen II 4. Gurtius II 434. BursianII88.

Die Ruinen der Stadt sind unbedeutend, Baedeker 253. AsXx. apyaioX. 1889,

163. Frazer III 273 f. und V 593. Bursian 89 vermuthet, dass die

Niederung ostlich von der Episkopi (s. zu Gap. 32,1) die Stelle der alten Agora

sei; Legrand im Bull. de corr. hell. XYII 97 verlegt letztere in die Nahe

der Kapelle der H. Sotira, wo die inschriftl. bezeichnete Basis der Statue

eines djopavoiio; sich findet.

ebd. Weihinschriften an Artemis aus Troizen s. Bull. de corr. hell.

XVII 93 N. 5 fg. Ueber den Beinamen Soteira und seinen Ursprung Wide
a. a. 0. 27 sq. Preller-Robert 320; sie wird dadurch allgemein ais Gbttin

des Gedeihens, ais Helferin in Gefahr bezeichnet. So wurde sie verehrt in

Megara I 40,2; Pagai 144,4; Boiai III 22,12; Pellene VII 27,3; Megalopolis

VIII 30,10; Phigalia VIII 39,5.

S. 460,19. ,,’Aoxsptojv 6 Mivco est Minotaurus, cf. Tzetzes ad Lycophr.

1301. Apollod. III 1,4“, sagt Siebelis; da aber hier dem Asterion dvopta

zugeschrieben wird, ist die Vermuthung gerechtfertigt, dass er dem Paus.

nicht ais jenes Doppelwesen — oDxoq slys xczupou xpdaujTCov, xd os xoXXd dvdpd?

(Apollod. 1. 1.) — galt, sondern wie Nonnos XIII 222 ff. XXXVII 765 ais

echter Sohn des Minos. Es liegt eine rationalistische Umbildung der Sage

vor, die den marchenhaften Minotaurus beseitigt hat, vgl. Kalkmann 143 fg.

S. 461,3. Die Erwahnung der 7cpdvoi« Usta, die nur noch einmal V 13,6

vorkommt, giebt nach Kalkmann a. a. 0. der Erzahlung einen leisen Bei-

geschmack von refiektierender Dichtung, der von der Quelle herriihre,
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S. 461,4. Paus. nennt die Namen des unterirdischen Herrscherpaares

nicht; vielleicht fiihrten sie in Troizen keine bestimmte Namen, wie ja tiber-

haupt Hades oder Pluton im Kultus unter sehr mannichfachen Benennungen,

resp. euphemistischen Bezeicbnungen auftritt. Curtius 434 meint, es miisse

dort eine Schlucht gewesen sein, an die sich die Vorstellung von einem Ein-

gang zum Hades anschliessen konnte, weil hier Semele von Dionysos herauf-

geftihrt worden sein solite.

S. 461,5. "AiBou Ss^sXyjv — xojua&^vai xaM-q, d. h. der Aufstieg fand

in Troizen statt, wahrend nach Cap. 37,5 der Abstieg bei Lerna am alkyonischen

See vor sich ging.

S. 461,6. cu^ xuva xoti "Aioou, als Ort des Abstiegs

bei der Hbllenfahrt des Herakles wird meist Tainaron angegeben (s. auch

Paus. III 25,5), als der des Aufstiegs ausser Troizen auch Hermione II 35,10

und das Laphystion IX 34,5; mehr s. bei Immisch bei Roscher II 1123 ff.

S. 461,8. Das geschieht III 25,6.

S. 461,9. Die drei Richter miissen an Aiakos, Minos und Rhadamanthys

aufKreta erinnern; von dorther wird Ardalos auch die Flbte gebracht haben,

die im Kult des Zeus von jeher bei den Kretern im Gebrauch war, s.

Wide 40.

S. 461,13. Der Beiname ’ApBaXtBs?
,

den die Musen fiihren und den

man von Ardalos ableitete (s. auch bei Plut. conv. sept. sap. 4 p. 149 F.

Suid. u. Hesych. v. ApoaXiBs;), geht jedenfalls auf «pBsiv zuriick und hing mit

der alten Bedeutung der Musen als „benetzenden“ Quellnymphen zusammen.

Yg]. Preller-Robert 487 fg. Rbdiger Jb. f. Ph. Suppi. YIII 282.

Wernicke bei Pauly-Wissowa II 610. Yermuthlich lag in der Nahe des

Heiligthums ein zu wissenschaftlichen Uebungen bestimmter Raum, Curtius

a. a. 0.

S. 461,14. xai XI IIix9'£U)(; otj auYYpajxp-a iiU£X£^a|i.7]v, wenn sich dies

so verhalt, kann man es nur lebhaft bedauern, dass Paus. sich nicht ver-

anlasst sieht, irgend etwas Naheres znr Charakterisierung des Buches

mitzutheilen.

S. 461,17. Ueber die Yerbindung der Musen mit dem Schlafgott, die

wohl darauf zuriickgeht, dass die Dichter im Schlafe die Gaben der Musen

empfangen, s. Wide a. a. 0. 71; iiber den Traum des Ennius vgl. L. Mulier,

Qu. Ennius S. 139 und die betr. Stellen in Enn. carm. reliqu. p. 4. Die

Erklarung Rbdigers Jb. f. Ph. a. a. 0., dass man auf das urspriingliche

Wesen der Musen zuriickgehen und diese Yerbindung darauf beziehen miisse,

dass die Musen im Winter in Schlaf versinken, ist nicht wahrscheinlich.

Ygl. auch oben zu Cap. 10,2.

S. 461,18. Der Beiname Aux£ia kommt fiir Artemis nur in Troizen

vor; sie hat ihn wohl vom Bruder erhalten, da bei Apollon der Beiname

Auxioc; oder A6x£ioc haufig ist; vgl. Pythia, Daphnia, Delphinia, Preller-

Robert 300. Die Amazonen verehrten neben Ares vorzugsweise Artemis.

S. 462,1. XtHov — i£pov, cf. den KwTcmoxa; genannten Stein in Gythion

III 22,1.
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S. 462,3. ou i>.axpdv x'?j<; Auxstac; ‘'ApTejxiooi;, genauer xo5 vao5 xr^c; A. ’A.,

dieselbe Kiirze z. B. III 13,8. VIII 32,3. 4.

S. 462,4. Den Beinamen Saojxyj; (der Better) fiihrte Dionysos auch in

Lerna, s. Cap. 37,2; ebenso Zeus in Thespiai, IX 26,7.

S. 462,5. Unter den Themides, die nur in Troizen in der Mehrzahl

verehrt wurden, sind nach der Vermuthung von Wide p. 70 Themis und

Dike oder Praxidike (resp. Nemesis) zu verstehen.

S. 462,6. In einer Freilassungsurkunde aus Thermen, A. M. IV 222

(Dittenberger Sylloge 441), wird Helios neben Zeus und Ge ais Zeuge

aufgerufen, wie er auch sonst ais Schwurgott bei A^ertragen erscheint,

Preller-Robert 433 A. 2. Darnach ist des Paus. Deutung des Beinamens

wohl richtig.

S. 462,8. Der Beiname des Apollon Thearios hangt jedenfalls mit

^sojpsiv, &£(opdc; zusammen, dor. = vgl. Jacobs Thasiaca 43. Der Bei-

name ist also zu vergi, mit xpodcj^io; I 32,2. Ein Thearion des Apollon Pythios

erwahnt Pind. Nem. 3,122; cf. Schol. ib. 119; Oscbjstoc; kommt ais Beiname

des Apollon bei Hesych. s. h. v. vor. (Wide p. 21 sq. bringt den Beinamen

mit der Entfiihrung des Apollon in A^erbindung.) Troizenische Inschriften

nennen den Apollon Thearios, Bull. de corr. hell. XVII 102 N. 24 u. 110

N. 28. — Geli Argolis 121 schrieb einige achteckige Saulenstumpfe (von

denen B ursi an nur noch einen fand, 88 A. 2) dem Tempel des Apollon

Thearios zu, weil er die Bearbeitung in acht flachen Seiten ais Zeichen

hdchsten Alterthumes betrachtete; s. Frazer A^ 596.

S. 462,9. Den Tempel der Athene in Phokaia solite nach Paus.

Harpagos in Brand gesteckt haben, doch sagt Herod. I 164, wo berichtet

ist, dass die Phokaier, ais sie vor Harpagos Mchteten, auch die Gotterbilder

aus dem Tempel mitnahmen, nichts davon. Nach Xen. Hell. I 3,1 brannte

der Tempel erst i. J. 409/8 in Folge eines Blitzstrahls nieder.

S. 462,10. Eine samische Inschrift mit AVeihung an Apollon Pythios

s. C I G 2248. Hingegen ist bei Suid. v. Ilu&ia nicht von Pythien auf Samos

die Pede (wie Preller-Robert 268 A. 2. AV^ernicke bei Pauly-AVissowa

II 67 N. 64 meinen), sondern von solchen auf Delos
,

die Polykrates von

Samos dort begeht.

S. 462,12. Dieser Hermon von Troizen ist sonst unbekannt; dass

er ein Kiinstler der Friihzeit war, darf man aus dem Ausdruck ^oczva schliessen.

Dass hiermit alterthumliche Schnitzbilder gemeint sind, bestatigen auch die

Miinzen, auf denen die Dioskuren in archaischer Bildung, einen Altar zwischen

sich, erscheinen; s. Imhoof-Gardner 48 pl. M 7 (unsere Miinzt. III 5).

Sie sind hier nackt, mit langen Haaren und vorgestreckten Armen, ahnlich

dem Apollon des Kanachos.

S. 462,14. ’A0rjvaToi '(ovaiy.a<; xal xsxva lotoxciv awCsiv, Vgl. Herod.

AHII 41.

S. 462,23. xaxojpuybivxojv — xu>v xa&apauov, d. h. die Reinigungsmittel

wurden den Geistern der Tiefe geweiht; so werfen die Argeier die xaMpiLC(xry.

in den lernaiischen See (Hesych. s. Aspvr; 9^caxa)v), weil durch ihn ein Eingang

in den Hades fiihrte, s. Rohde Psyche^ H 79 A. 1.
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S. 462,26. Itttcou /aXouixsvyj /pyjvy] /tX., vgl. IX 31,3; auch die Peirene

in Korinth gilt gelegentlich ais Pegasosquelle, s. Dio Chrys. XXXVI 450 M.

Stat. Theb. IV 59 ff.; vgl. Strab. VIII 379, s. zu Gap. 5,1. — Zur Stellung

"Itctu. X. xp. vgl. I 1,2 zu v£(bi; — otxou

S. 463,3. Zu. Aithra vgl. Gap. 33,1.

S. 463,5. Der Beiname des Hermes Polygios wird ais %o\6-\uioq ge-

deutet, in Bezug auf die Kraft und Gewandtheit der Glieder des Hermes,

Preller-Bobert 415 A. 2; Welcker gr. Gotterl. II 451 fasst es ais

„naive Verstarkung“ von a^upquo; und bezieht es auf die gymnastische Ge-

wandtheit des Hermes. Wide p. 41 bestreitet die Identificierung von

TcoXupog mit TzoUpioc,, ohne eine andere Deutung zu versuchen.

S. 463,9. Ueber den Kultus des Zeus Soter in Troizen vgl. Wide S. 5.

S. 463,10. uowp Ss ovopCouai Xpuoopoccv, kurze, aber oft wiederkehrende

Ausdrucksweise fiir ivxauUa U iaxiv uowp o ovojj-aCouai, vgl. z. B. III 13,9. 20,2.

VIII 53,9. Gurtius 435 glaubt, dass der Ohrysoroas nicht, wie Geli,

Itinerary 121 meinte, der heutige Potami (oder Kremastos), sondern nur einer

der verschiedenen Quellbache des Hyllikos (s. zu Gap. 32,7) gewesen sei; zu-

stimmend Frazer HI 279, der jedoch V 593 sich zu der andern Ansicht

bekennt.

S. 463,11. iTTt £17
]

— £vv£0!,
Siebells ist der Meinung, dass mit iwicf

hier wie oben § 4 nur eine unbestimmte, etwas grbssere Zahl genannt sein solle.

Cap. XXXII.
Hippolytos in Troizen ais Gott verehrt. Tempel des Apollon

Epibaterios, eine Stiftung des Diomedes. Das Lithobolienfest zu

Ehren der Damia und Auxesia. Tempel der Aphrodite Kataskopia.

Grabmaler der Phaidra und des Hippolytos. Tempel der Athena

Sthenias auf der Burg. Heiligthum des Pan Lyterios. Merk-

wiirdiges auf dem Weg nach Hermione und auf dem Weg nach

Kelenderis und dem ans psiphaische Meer.

S. 463,14. Die Stelle, wo das Heiligthum des Hippolytos lag,

glaubt man wieder zu finden in der sog. Episkopi, der Statte des alten

Bischofssitzes, wo sich mehrere, ganz aus antiken Werkstiicken erbaute

Kirchen nebst den Unterbauten von zwei alten Tempelgebauden finden, auf

einer von kyklopischen Mauern gestutzten Terrasse. S. Gurtius 436.

Bursian 88. Frazer III 273 und V 594.

S. 463,16. Von dem Kultus des Hippolytos bei den Troizeniern be-

richtet auch Diod. IV 62; in Eur. Hippol. 1424 verkundet ihm Artemis diese

Ehren, nebst dem Brauch, dass die Madchen ihm zu Ehren vor der Hochzeit

eine Locke ihres Haares weihen (Z. 18 fg.); nach Luc. de Syr. dea 60

hatten es auch die Jiinglinge gethan. Vgl. auch Plut. Thes. 5 und im allg.

die Anm. von Frazer 279 f.

S. 463,19. Zum Aorist av£fiyjx£v vgl. Gap. 35,6. 7.
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S. 463,20. axoB-avsTv — aupsvxa — ouos xov xacpov «TCocpczivouaiv £?oox£(;, VgU

die Schilderung der Katastrophe bei Eur. Hipp. 1198 ff. — Die Stelle ist so

zu erklaren: Da Hippolytos unter die Sterne versetzt und ein Gott ist, der

seinen Tempel und seinen Priester hat, so kann er nicht gestorben sein und

auch kein Grab haben, und wenn nun docb eines vorhanden ist § 4. I 22,1,

wie sie wissen (siooxsc), so geben sie doch nicht zu, dass Hippolytos darin

liege. Die vulgare Sage hatte aber doch Wurzel gefasst, wie aus dem hervor-

geht, was in § 10 iiber den axpsTixo; beigebracht wird. Die Existenz

des Grabes legt iibrigens Zeugniss dafur ab, dass die Versetzung unter die

Gestirne spatere Erfindung ist. — U. Kdhler fiihrt aus, dass die Sage vom

Tode des Hippolytos, wie sie die Dichter erzahlen, gerade auf dem Gebiet

von Troizen entstanden sei, aus dessen physischer Beschatfenheit sie sich

erklare; es hat sich die Erinnerung an vulkanische Vorgange vorhistorischer

Zeit in dieser Form fixiert, s. Hermes III 312.

S. 464,1. xov — v^vtoyov — sTvcfi — GtcxoXuxov
,

gewohnlichei wird das

Sternbild auf Bellerophon oder Myrtilos bezogen, der Scholiast zu Arat. 161

nennt ausserdem noch Trochilos, Killas und Oinomaos; auch Erichthonios

wurde diese Ebre zu theil, Eratosth. catast. 13.

S. 464,3. Der Beiname des Apollon Epibaterios wird auf seine

Beziehung zur Seefahrt und gliicklichen Landung der Schiffe (wie bei Dio-

medes, dem Weihenden) gedeiitet, Welcker Gotterl. II 381. Preller-

Robert 258 A. 3. Wide 23.

S. 464,5. xov (z'ftovc( x(T)v llobuov Aio|xr]orjV — Ihivai, die Nachricht ist

deshalb aufifallend, weil Diomedes sonst mit dem Kult des Apollon nichts zu

thun hat; es liegt ihr auch wohl nichts weiter zu Grund ais die Erinnerung

daran, dass die apollinischen Kampfspiele von Argos, wo der Kult des

Apollon urspriinglich ist, nach Troizen heriibergebracht worden sind, s.

Wide 23.

S. 464,6. Ueber den Kultus der Damia und Auxesia (s. oben zu Gap.

30,4) in Troizen vgl. Use ner Gbtternam. 130, der in dem Fest der Ad)of!oXia

(S. 464,9) einen alten Reinigungsritus erkennt, bei dem Vertreter der Gemeinde

sich gegenseitig durch Steinwiirfe blutig zu verwunden hatten. Vgl. auch

Wide p. 61 sq.

S. 464,9. sopxf^v «YGuot acf/iai auch dies Fest scheint, wie anderes,

was im Kult der Damia und Auxesia zu Troizen iiblich war, Gap. 30,4, in

Eleusis sein Pendant gehabt zu haben, vgl. die daselbst eingefiihrte BaXX/ix6;

Athen. IX 406 D.

S. 464,10. Vom St ad ion haben sich Reste am obern Ende erhalten;

es scheint auf der einen Seite durch einen kiinstlichen Erdwall, auf der

andern durch einen natiirlichen Hdhenrand begrenzt gewesen zu sein, Gurtius

und Bursian a. a. 0.; neuere Ausgrabungen s. Bull. de corr. hell. XVII

95. Frazer V 596.

S. 464,11. Der Tempel der Aphrodite ist im Peribolos des Hippo-

lytos belegen, weil Aphrodite am Liebesschicksal des Hippolytos betheiligt

ist, s. Preller-Robert 373; ebenso in Athen das GktcoXuxciov Upov ’Afpoonr^^

am Siidabhang der Akropolis, vgl. Paus. I 22,1 ff. S. auch Diimmler bei
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Panly-Wissowa 1 2733 u. 2739. Den Beitiamen leitet Paus. davon her, dass

von dort aus Phaidra den Hippolytos im-Stadion erblickt habe; Wide p. 32

meint, er beziehe sich wohl eher auf die Aphrodite ais Meergbttin, die von

der Hbhe herab auf das Meer hinausschaut.

S. 464,14. T^TTopsi-co, nur hier das Medium, vgl. I 41,7. III 15,9.

IV 11,3. 26,6. V 3,5.

ebd. ig tauTYjc; zd cpuXXa iaivajitopsi, Vgl. I 22,2.

S. 464,17. ,Der Bildhauer Timotheos ist wohl identisch mit dem
Kllnstler dieses Namens, der nach Plin. XXXYI 31 mit Skopas zusammen

am Mausoleum arbeitete und nach ebd. XXXIV 91 Erzgiesser war; von

Marmor war nach XXXVI 32 eine Diana von seiner Hand im palatinischen

Apollontempel zii Bom. Da die Troizenier die Figur fiir eine Bildsaule des

Hippolytos ausgaben, hatte Timotheos den Grott vielleicht jugendlich bartlos

dargestellt, wie der des h>kopas in Gortys in Arkadien war, Paus. VIII 28,1.

Das troizenische Heiligthum des Asklepios erwahnt die epidaurische Inschrift

bei Cavvadias Fouilles 28 N. 2 Z. 10 ais ein solches, in dem auch die

Kranken itn Temenos schliefen. Weihinschriften an Asklepios sind in Palaeo-

Episkopi gefunden worden, s. Bull. de corr. hell. XVII 90.

ebd. TpoiCvjvioi 03 oux ’AaxXy]7uiov rXkkd stxova "ItctcoXutou (pccaiv slvca, diese

Nachricht ist sehr auffallend, da auf der troizenischen Mtinze bei Mionnet
IV 268, 196 Asklepios seinen bekannten Typus zeigt, der mit dem des

Hippolytos nicht verwechselt werden kann. Wide 60 fg. versucht eine Er-

klarung, indem er die Inschrift ’E(p. «py. 1884 S. 3 Z. 10 ff. beizieht und aus

den Worten tou &sou oux sTuioajiouvxoc «utou (d. h. in Troizen) dXV Iv Tlmoaupoji iovto;

schliesst, die Epidaurier hatten den Asklepios von Troizen verachtet und die

Troizenier dem Gespbtte damit ein Ende gemacht, dass sie die Statue um-

tauften und an Stelle des Asklepios den Hippolytos setzten, was um so leichter

war, ais zwischen beiden nahe Beziehungen bestanden.

S. 464,19. -6 u^wp — avaupdvxoi; HpaxXsoui;, Vgl. Plut, phil. esse c. prine.

1 p. 776 D dsivdc; r^\> xspl C>]XY]aiv uddxiov. Furtwangler bei Roscher I 2237.

R. Peter ebd. S. 2956. Moriz Schmidt Neues Schweiz. Mus. I 345 fp.

S. 464,20. Auf der Akropolis von Troizen, einem steilen und schwer

zuganglichen Berge, sind Stiicke hellenischer Befestigungen und Fragmente

ionischer Architektur erhalten, vgl. Curtius 437. B ursi an 89. Darstellung

der Akropolis ais Felsen mit dem Tempel der Athene darauf auf Miinzen s.

Imhoof-Gardner 47 pl. M 3. 4.

S. 464,22. Der aiginetische Bildhauer Kallon, von dem uns sonst

kein einziges Werk genannt wird, ais die Figur einer Kora an einem Dreifuss

in Amyklai (III 18,7), wird von Paus. VII 18,10 ais Zeitgenosse des

Kanachos von Sikyon bezeichnet, von Plin. XXXIV 49 mit Ageladas in die

87. Olymp. versetzt. Indessen gehbrt eine Inschrift von der athenischen

Akropolis, auf der der Ktinstler Kalon von Aigina heisst (Loewy Inschr. gr.

Bildh. 22 N, 27), nach dem Schriftcharakter in die allererste Zeit des 5. Jahrh.;

die Angabe des Plin. muss daher unrichtig sein, wie denn auch die Zusammen-

stellung des Kiinstlers mit Ageladas, Kanachos und bei Quint. XII 10,7 mit

Hegesias ihn ais einen alteren Meister des herben Archaismus (etwa 60. bis
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70. Olymp.) erscheinen lasst. Vgl. Brunn 185. Overbeck 147 f. Ueber

Dipoinos und Skyllis vgl. die Bem. zu S. 418,8; iiber die Schultradition

bei Paus. s. vornehmlich Robert archaeol. March. 1 ff. Ueber Darstellung

einer archaischen Athena (in Form des Palladions) auf einer troizenischen

Miinze s. Imhoof-Gardner 47 pl. M 5.

S. 465,2. Wie Pan hier ais Aur/ipio; der Spender von Traumen,

die Heilung bringen, ist, so erscheint er auch Gap. 10,2 in Korinth beim

Asklepieion und in der Nachbarschaft des Hypnos. Wide p. 73 sq. sucht zu

erweisen, dass die Heiligthiimer des Pan und die nacbher erwahnten der

Aphrodite und der Tsis beisammen am Abhang der Akropolis lagen, wie in

Athen, wohin der Kultus von Troizen, nicht von Epidauros, iibertragen

worden sei.

S. 465,4. GiapavTo; os ym s; TpoiCrjViav, Vgl. Thuc. II 54 xat i; jxsv

1 IsXoTCovv/jaov oux saf^X^sv oxi of^iov x«l zhzh; nach Paus. trat die Pest nicht nur

in Troizen auf, sondern auch in Phigalia und in Kleonai, s. VIII 41,8. 9.

X 11,5.

S. 465,5. Ueber die Aphrodite Akraia in Troizen vgl. Wide
p. 33 sq., der es in Zweifel zieht, dass dieser Kultus von Halikaruassos aus

nach Troizen gekommen sei (wie z. B. Preller-Robert 350 A. 3 anniramt,

Diimmler bei Pauly-Wissowa I 2739 u. 2755), da unter xov ixsv sc. vadv auch

der Tempel der Isis im Gegensatz zu deren «-(«Xiia verstanden sein kdnnte;

doch widerlegt ihn Tiimpel Philol. LI 402 durch den Nachweis, dass die

troizenische Ur-Apoikie der Anthiaden einst den Kult der Aphrodite und des

Hermes nach Halikarnass iibertragen habe, vgl. Gap. 30,9. Ueber die A^er-

bindung von Aphrodite mit Isis s. Preller-Robert 348 A. 3.

S. 465,6. Ghiastische Stellung, vgl. zu II 19,6.

S. 465,8. Die vier letzten §§ des Capitels sind der troizenischen Land-

schaft gewidmet.

ebd. Ueber den Fluss, der im Alterthum Taurios oder Hyllikos

hiess, s. Curtius 431. Bursian 87. Er heisst heut Kremastos oder

Potami. Der heute noch gangbare, aber beschwerliche Weg nach Hermione

fiihrte oberhalb der heute sog. „Teufelsbriicke“ in einer engen Schlucht in

die Hdhe, Curtius 437 u. 451, vgl. unten Gap. 34,6.

S. 465,9. TCsipa Orjosox; dvojiaCopLsvyj
,

Vgl. Gap. 34,6. Auf Miinzen

Troizens findet sich ofters eine Darstellung des den Felsen aufhebenden Theseus,

die vermuthlich auf einen statuarischen Typus zuriickgeht, vgl. Imhoof-

Gardner p. 49 mit pl. M 11.

S. 465,12. Der Beiname der Aphrodite Nymphia hangt offenbar

nicht mit den Nymphen, sondern mit ihrer Beziehung zur Brautschaft und

Ehe zusammen; vgl. Wide 34 sq., ebd. iiber die A^erbindung von Aphrodite

und Zeus im Kultus. Auf troizenischen Miinzen kommt Aphrodite stehend

vor, in der 1. Hand einen Apfel haltend, mit der r. den Schleier liiftend;

Imhoof-Gardner p. 49 zu pl. M 9 vermuthen
,

dass dieser Typus die

Aphrodite Nymphia wiedergebe.

S. 465,13. Den Poseidon Phytalmios identificiert Welcker
Gotterl. III 684 mit dem Poseidon Poliuchos bei Plut. Thes. 6; doch macht
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Wide p. 10 sq. mit Recht darauf aiifmerksam, dass alie Schutzgotter ihre

Tempel innerhalb der Stadtmauern haben, der Poliuchos daher wohl eher mit

dem Poseidon Basileus identisch sei, s. oben Cap. 30,6. <^oxdk\noz ist der

nahrende, fruchtspendende, daher seine Bildsiiule neben der der Demeter steht;

ihm werden in Troizen die Friichte des Feldes dargebracht, Plut. a. a. 0.

Fine bei H. Sotira gefundene Statuenbasis trug der Inschrift nach das Bild

eines Priesters des Poseidon Phytalmios, s. Bull. corr. hell. XYII 98.

S. 465,16. Die lateinische, auch bei Dindorf nicht verbesserte Ueber-

setziing versteht Supra Neptuni est Legiferae Cereris fanum; es solite heissen

statua, nicht fanum.

S. 465,17. Zur Demeter Thesmophoros vgl. Preller - Robert
777 fg. Wide p. 47.

S. 465,18. Ueber die Lage von Kelenderis vgl. Boblaye 57.

Curtius 443. Bursian 90. Der Hafen von Kelenderis, von dem sich noch

alte Substruktionen erhalten haben, hat den Namen Pogon, s. Her. VIII 42.

Strab. 373; daher sagte man von einem Bartlosen, er miisse nach Troizen

gehen, s. Suid. s. dc, TpoiOqva.

ebd. yojptov — 0 Tzvid-\io'^ ovojjLaCouai xtX., III 15,10, lesen wir, dass

Poseidon Genethlios in Sparta, und II 38,4, dass Poseidon Genesios am Meere

bei Lerna einen Tempel gehabt habe. Daraus schliesst Wide 12 fg., dass der

Name PsviFXiov urspriinglich auf Poseidon Bezug gehabt habe und erst spater

ais Geburtsort des Theseus erklart worden sei, wie auch (§ 7) der Altar des

Zeus Sthenios spater Theseusfelsen genannt wurde.

S. 466,3. oLxai o’ a.v sr/^aav xxX., so sucht Paus. zwischen dem Anspruch

der Troizenier, die den Ares mit dem Amazonenkampf des Theseus ver-

binden, wie die Athener den Areiopag, und der attischen Version I 2,1 zu

vermitteln.

S. 466,4. £7d dvXry.oorjy — Tcopsuojxsvou;
,

es ist nicht mit Sicherheit zu

sagen, ob ais Ausgangspunkt die Stadt oder der Hafen Pogon gedacht sei;

Heberdey S. 45 neigt sich zu der Annahme, das letztere sei der Fall, weil

dann der Weg sich am Meeresstrande hinziehen wiirde, wo fiir den payog

aTpsTndg, an dem der Wagen des Hippolytos verungliickte, besser Platz sein

wiirde, ais auf dem abschtissigen Terrain zwischen der Stadt und dem Meer.

Wie Curtius 443 auseinandersetzt, hat man nicht daran zu denken, dass

Paus. hiermit einen neuen Weg von Troizen her meint und dass der Hafen

Kelenderis an eine andere Stelle der Kiiste zu verlegen sei, ais der psiphaiische

Meerbusen, vielmehr miissen Hafen wie Bucht zu dem gleich nachher ge-

nannten saronischen Busen gehbren. Curtius ist daher zu der Annahme

geneigt, Wvmlav fiir verdorben aus Ooipoiav zu halten, mit Riicksicht auf die

Cap. 30,7 erwahnte Xip-/] (vgl. seine Bemerkung S. 576 A. 43); doch

hat Bursian II 90 und Rh. Mus. XI 32 mit Recht aus einer troizenischen

Inschrift (6dou ipyaaiac; «tuo Ttcpac) geschlossen, dass die Form TicpcztV. hier

stehen bleiben und auch Cap. 30,7 fiir Ooipcaa eingesetzt werden muss.

S. 466,5. oaov axczpTcov ¥kala<^, xoxivov xal cpuXtV.v xat sXaiov, welche Arten un-

fruchtbarer Olivenbaume damit gemeint sind, lasst sich nicht ausmachen. Im

Pausanias I. 41
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iibrigen diirfte dieser axpsxxoc derselbe xoiivoc; sein, von dem Herakles

sich seine Keule schnitt, Cap. 31,10.

S. 466,8. Vgl. oben zu Cap. 30,7 iiber die Artem is Saronia, die

auch auf epidaurischen Inscbriften vorkommt, Oavvadias p. 51 N. 85 und

p. 57 N. 128.

S. 466,9. ^Lapdmry, — yjjxrj. sto; tfj Afxsjxiot sopxry./ ayouo'., Vgl. IIT 22,7

sopx/jv 03 ayGuoi xco Dstlj xaxa sxo;. 24,5 xal iofjxr^v y/jxd. sxo; c<Youaiv 'AyjXfxX, da-

neben xab’ sxasxov sxo; Y 4,4, y.rjxa sxo; sxoiaxov lY 3,10. Y 13,11, iirsxsiov VT

33,2, und sehr oft Oyd xoy sxo;.

Cap. XXXIII.

Inseln der Troizenier, Sphairia und Kalaureia. Heiliger Tempel
des Poseidon auf Ivalaureia. Crabmal des Demosthenes. Demo-

sthenes und Harpalos.

8. 466,11. Die beiden Inseln werden in so ungeniigender Weise und

speziell so ganz ohne niihere I.okalangaben besprochen, dass angenommen

werden muss, Paus. habe sie nicht besucht, sondern seine Angaben einem

Periplus entnommen, wovon nachher. Curtius 446 f. u. 877 hat (gegeniiber

Uoss Kbnigsreisen 11 5, der die heutige Insel Poros fiir die alte Sphairia

nahm) es sehr wahrscheinlich gemacht, dass die Insel Sphairia oder Hiera,

zu der man vom Festland aus zu Fuss durchwaten kann, ein kleines, nahe

an der Kiiste gelegenes Inselchen ist
,

auf dem sich Ueberreste einer

alten Tempelanlage befinden, nach Boblaye Pecherches p. 59; zustimmend

Bursian 93. Der heutige Narne dieser Insel findet sich weder in den Hand-

biichern, noch auf den Karten.

S. 466,12. Mspd oC ahlay lyXrflr^ xoic(6xr,v, nach Ross Kbnigsreisen a. a. 0.

A. 3 hat das Inselchen diesen Namen wie andere Eilande iihnlicher Ent-

stehung von seiner vulkanischen Natur; er verweist auf Hiera und Theia bei

Thera und bei den liparischen Inseln und (Tnselreisen I 89 A. 5) Paus. VIII

33,4. X 11,4.

S. 466,13. Y 10,7, wo auf unsere Stelle verwiesen ist, wird der

^Yagenlenker des Pelops, wie sonst gewbhnlich, Killas genannt, vgl. Schol.

Eur. Or. 990 (Killos). Schol. Arat. 161. Strab. XIIT 613.

S. 466,15. Aithra, der Tochter des Pittheus, von der es hiess,

Bellerophon habe sich vergeblich um sie beworben (Cap. 31,9), wohnte nach

anderer Sage Aigeus bei und in derselben Nacht Poseidon, vgl. Apoll. III 15,7.

Hygin. f. 37.

S. 466,16. Der Beiname oTiaxoupta ist mit dem Beinamen cppaxpia, den

Athene ais fiirsorgend fiir das Fortleben der Geschlechter fiihrt, identisch

(oc = o6v und TT^xops; d. i. pvv'^xai s. Mulier Dorier I 82 A. 3); die Feier

der Apaturien, die dem ionischen Stamme eigenthiimlich war, war ein Fest

der Phratrien, s. P reller-Robert 180 u. 219. Welcker Gbtterl. II 310.

Wide 16. Tbpffer bei Pauly-Wissowa I 2672 ff. Die hier erzahlte
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Legende beruht auf der falschen Etymologie, die den Namen von d%dvq her-

leitete, wahrend er vielmehr mit Tcatvjp zusammenhangt, vgl. Schol. Arist.

Ach. 146. Diese etymologischen Legenden lauteten iibrigens sehr verschieden,

s. Topffer a. a. 0., wo auderweitige Litter.atar angegeben ist. Aithra, die

den Tempel der Athene Apaturia griindet, ist selbst nur eine Hypostase der

Athene, vgl. Wernicke bei Pauly-Wissowa I 1109.

S. 466,19. Die Insel Kalaureia heisst heute Poros, vgl. uber sie

Leake TI 250. Boblaye 56 u. 59. Curtius 447. Bursian 92; iiber Aus-

grabungen daselbst s. Kjellberg u. Wide A. M. XX 267 ff. mit Berl. phil.

Wochenschr. f. 1896 Sp. 94.

S. 467,2. Das Orakel ist, wie sich’s gehort, nicht allzu klar; wie der

Text iiberliefert ist, kbnnte man meinen, Paus. sehe in der Zusammenstellung

von Delos und Kalaureia einer- und von Pytho und Tainaros andrerseits

einen Hinweis darauf, dass Kalaureia urspriinglich dem Apoilon und Delphoi

dem Poseidon gehbrte; damit wiirde dann aber nicht die dem Orakel un-

mittelbar vorausgehende Behauptung von dem Tausche belegt sein, sondern

die entferntere KaXaopziav os — ot AsXcpot Iloasiooivoc;. Das ware

denkbar, wenn auch schlechter Stil. Nun versteht aber Strabo VIII 374

das Orakel — er citiert es aus Ephoros — gerade so, wie wir es hier ver-

stehen mochten, namlich im Anschluss an dvnooDvai; es wird aber bei ihm

gesagt, Poseidon habe Kalaureia fiir Delos eingetauscht und Tainaron fiir

Pytho. Ebendies ist u. E. nach cpaal os sxi, Worten, die, wie sie jetzt da

stehen, unbrauchbar sind, ausgefallen. Der Vorwurf der Pliichtigkeit, deu

Kalkmann 173 dem Paus. macht, trifft in Wahrheit die Abschreiber. Nach

Kalkmann hiitte Paus. hier den Philostephanos xspi vr^ocuv excerpiert, vgl.

Schol. Apoll. Rhod. III 1242, und das Orakel gedankenlos an das Excerpt ange-

schlossen, zu dem es nicht passt; vgl. auch H. Hitzig zur Pausaniasfrage 78 fg.

S. 467,5. Itoasiocuvoc; ispov sviau9a ajiov, nach Strab. a. a, 0. opferten in

diesem Heiligthum gemeinschaftlich sieben Stadte, d. h. es war der Mittel-

punkt einer Amphiktyonie; leider ist iiber diese nichts Genaueres bekannt;

auch die letzten Ausgrabungen (s. oben) haben iiber ihre Bedeutung und

Geschichte keine naheren Aufschliisse gebracht. Von dem Tempel des

Poseidon sahen friihere Reisende noch Architekturstiicke dorischen Stils, s.

Lebas Voy. archeol. Itiner, pl. 15, darnach Taf. 18 bei Curtius, ferner

Chandler Reis, in Griechenl. 301. Dodwell Reise durch Griechenl. II

2,104. Die Ruinen, die in der Mitte der Insel, etwa eine Stunde von

der Kiiste, liegen, boten noch, ais Curtius sie besuchte (s. S. 449), Bruch-

stiicke von Triglyphen und Kapitellen, vgl. Bursian 93. Die Aus-

grabungen von Kjellberg und Wide, iiber die Prazer V 596 nach

xAutopsie ausfiihrlich berichtet, haben die Eundamente des von einer Peribolos-

Mauer mit zwei Thoren umgebenen Tempels blossgelegt; es war ein dorischer

Distylos in antis, von einer Saulenhalle von sechs Saulen in der Front und

zwolf in der Langseite umgeben. Siidwestl. davon liegen die Reste von drei

Portiken, drei Seiten eines an der vierten offenen Oblongs bildend. Vgl. A.

M. XX 267 mit Taf. IX. Bull. de corr. hell. XVIII 196. Amer. Journ.

of Arch. X 128.

41*
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ebd. tspaxa'. 0 £ auxtp xapOivoc, l'ax’ av ec; mpay xposX&T[j ‘(apLou, dasselbe gilt

flir die Priesterin der Artemis in Aigeira VII 26,5 und der Athene

Alea in Tegea VIII 47,3; ein scbdner Knabe war in alterer Zeit Priester

des Zeus in Aigion, bis ihm der Bart wucbs VII 24,4, ein Knabe xojv

avr)pojv ist Priester der Athena Kraneia bei Elateia X 34,8. Man liess

sie nicht langer im Amt, um sicher zu sein, dass die Gottheit nicbt durch

Unkenschheit ihrer Diener beleidigt werde. Die Porderung der Keuschheit

kehrt oft wieder; dahin gelioren die zahlreichen Falle, wo eine Jungfrau das

Priesteramt verwaltet, so z. B. III 16,1. VII 18,2. 19,2. 22,8. VIII 13,5;

die Forderiing gilt fiir das ganze Leben, oder fdr die Dauer des Priester-

thums, oder auch nur fiir eine bestimmte Zeit vor Verrichtung gewisser

Fiinktionen, s. 1X27,6. VI 20,2. 11 24,1. Plut. de Pyth. orae. 20 p. 403 F.

Dem. geg. Androt. p. 618, § 78, geg. Neaira p. 1371 § 78. — Wie hier das

Priesterthum eines Gottes von einem Weib, so wird umgekehrt das einer

Gdttin von einem Mann verwaltet, vgl. z. B. VIII 47,5.

S. 467,6. Die Vermuthung von Schroeder, Ueber d. Abbildg. des

Demosthenes (Braunschw. 1842) S. 12 fg., dass das verschollene Belief aus

der Villa Hadrians, das den sitzenden Demosthenes darstellt (s. Schafer

Demosthenes IIP Titelkupfer), auf dies |xv-^|jLa zuriickgehe, weist Michaelis

bei Schafer a. a. 0. 429 f. mit Recht zuriick, da Paus. keine Statue erwahnt.

S. 467,7. xo o«ijjLovi.ov — oj; zvq paaxavov, SO heisst es III 9,7 von Agesilaos

ym (}\ (hojv xi^ £^aaxy]v£ [xyj xd ^oulsup-axo! i; xsXoc, Vgl. VII 14,6. VI 20,17.

S. 467,11. {(p-q-aK — «uxtp Ar]p.oa&iv£'. TiXd^sxa, es gab eine ihm beigelegte

Rede axoLo-^la owpojv (s. -spl ypuatou), sie war aber geflilscht, s. Sauppe 0. A.

II 251 b. Ueber den sog. harpalischen Process, in dem Demosthenes bekannt-

lich vom Areiopag schuldig erklart wurde, s. Schafer a. a. 0. III 320 ff.

Holm Griech. Gesch. III 420 ff.

S. 467,13. ‘'ApxaXo? — UTTO X(Lv ^spaTcsuovxojv aicsDocvsv otxsxtov, vielmehr

wurde er vom Hauptmann Thibron, einem seiner Freunde, in Kreta meuchlings

umgebracht, s. Diod. XVII 108. Strab. XVII 837. Arrian. b. Phot. S. 70 a, 11.

S. 467,17. — Tzry.pd AF/jvattuv i^ijxyjasv "ApicczXov, Philoxenos war

Statthalter in Kilikien und im stidwestlichen Kleinasien; nach Plut. de vit.

pud. 5 p. 531 A kam er zu dem angegebenen Zwecke personlich nach Athen.

S. 467,19. i; ’AByjvac '^pd\i\xaxa sirsaxeUsv, das Schreiben war noch nicht

eingelaufen, ais der Prozess in Athen verhandelt wurde; aber freilich konnte

der Rechnungsftihrer nur iiber diejenigen berichten, welche bis zur Beschlag-

nahme der harpalischen Gelder sich hatten bestechen lassen; von dem Verbleib

der zwanzig Talente, die Demosthenes nach der Beschlagnahme fiir die

Theorikenkasse verwendet haben wollte, konnte dem Kassenfiihrer nichts

bekannt sein, s. Schafer a. a. 0. 344 A. 2.
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Gap. XXXIV.
Das Stadtchen Methana auf der troizenischen Halbinsel. Ent-
stehung der warmen Bader auf der^elben. Mittel gegen das
schadliche Wehen des Siidwestwindes. Die Pelopsinselchen.
Hermione, geschichtliche Einleitung. Landweg von Troizen
nach Hermione. Vorgebirge Skyllaion. Yorgebirge Bukephala.
Die Inseln Haliussa, Pityussa, Aristerai. Yorgebirge Kolyergia.
Insel Trikrana. Yorgebirge Buporthmos. Inseln Aperopia und
Hydrea. Ueberreste der alten Stadt der Hermioneer. Der Berg
Pron. Tempel der Aphrodite und ihre Yerehrung in Hermione.

S. 468,4. Es folgt die Halbinsel Methana (bis § 3), hier und § 4
ta&jj-dc; genannt, vgl. I 25,2; der Zusatz kt xoXu diyj/wv iq^c/Xaaoav sichert das

richtige Yerstandniss; der iibliche Ausdruck ware
,

s. Strab.

YHI 374. — Wenn von Sphairia und Kalaureia jetzt zu Methana und den

Pelopsinselchen § 3 iibergegangen wird, so soli hier gleich konstatiert werden,

dass Paus., der bisher von West nach Ost gewandert ist, damit eine ruck-

laufige Richtung befolgt; vgl. Heberdey 46 und unten zu S. 469,21.

ebd. Ueber Methana vgl. Leake 453. Boblaye57. FiedlerI257.
Curtius 438. Bursian 91. Die Halbinsel, die noch jetzt den Namen Methana
fiihrt, hiess im Alterthum auch Ms&yjvYj oder Mslltovyj, s. Strab. YHI 374. Thuc.

lY 45. Ptol. III 16,12. Der Hauptort lag an der Westkiiste, dem troizenischen

Ufer gegenuber, nicht weit von dem heutigen Dorf Megalochorio, mit zum Theil

sehr wohlerhaltenen Mauern der alten Befestigung, einem alten Thor und

Thiirmen; vgl. Dodwell a. a. 0. 112. Leake Pelop. 278. Baedeker 253.

ebd. Der Tempel der Isis stand vermuthlich innerhalb der Burg an

der Stelle, wo sich heut eine Kapelle der Panagia mit alten Bausteinen

erhebt, s. Curtius 442; freilich ist es nur eine Hypothese, dass die hier

gefundene Inschrift CIC 1191 zu diesem. Tempel gehort habe.

S. 468,5. Paus. spricht nur von einer Bildsaule des Herakles; eine in

Megalochorio, an der Stelle des alten Methana, gefundene Inschrift erwahnt

den Bau eines Heraklestempels durch einen Aurelius Trophimus, dem Charakter

der Inschrift nach aus spaterer Zeit, s. Jamot im Bull. de corr. hell. XIII

189 N. 15.

S. 468,6. Die vulkanische Natur der Insel, die aus der Beschreibung

des Paus. hervorgeht, ist auch heute noch ersichtlich; vgl. ausser Curtius
I 42; n 442. Bursian a. a. 0. Fiedler Reisen I 257 ff. Neumann-
Partsch Physikal. Geogr. v. Griechenl. 306 ff. Philippson Der Pelo-

ponnes S. 54 f., wo anderweitige Fachlitteratur zu finden ist. Die heisse

Quelle, die Paus. erwahnt und ais salzhaltig bezeichnet, existiert heute noch:

es ist eine salzige Schwefeltherme, die bei Kato Muska, fast im Niveau des

Meeres, mit einer Temperatur von 36® hervorbricht. Mauerreste bezeichnen

noch die Lage der Badehauser; die von Paus. angegebene Entfernung von

30 Stadien von der Stadt Methana entspricht genau dem Abstand in der

Luftlinie. Eine andere heisse Quelle findet sich der Nordspitze von Poros

gegenuber bei Bromolimni, mit einem kunstlich ausgehauenen Felsbassin von
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500' Lange und 200' Fass Breifce. S. Curtius a. a. 0. Neumann-
Partsch 308 f.

S. 408,7. Von diesem Ausbruch, dessen Spuren noch ein grosser Lava-

strom bezeugt, berichtet aucdi Strab. I 59 und mit dichterischer Aus-

schmlickung Ovid. met. XY 496tf.; kritisch behandelt sind alie drei Berichte

von K. V. Seebach in der Ztschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. XXI
(1809) 275 ff. Vgl. Xeumann -Partsch 307 fg. Kohler im Hermes

III 313.

S. 468,13. ist der feuchte Siidwestwind, abgel. von daher

das Land, woher er weht; s. Prel ler-Robert 472 A. 7. Zur

Ceremonie, die hier erzlihlt wird, vgl. die Bemerkung zu Gap. 12,1. Das

-cpiMv Tcz; (zuzIXou; soll bewirken, dass der Wind ihnen nicht beikommen

kann, wie der alte Meles, Kdnig von Sardes, meinte, wenn er den Luwen,

den ihm sein Kebsweib geboren, uin die Burg herumtrage, so werde sie un-

einnehmbar sein, s. Her. l 84; vgl. auch das in Ttalien iibliche sacrificium

ambarvale, bei dem das Opferthier um die Felder gefiihrt wurde, Serv. zu

Verg. Ecl. 3,77. Wunderliche Gebrauclie, Hagel und Nebel zu beschwdren, s.

bei Plut. Symp. Vll 2,2 p. 700 F. Sen. Quaest. nat. IV 0. Ein Hahn wird

geopfert, weil er ein Wetterprophet ist, s. Ael. X. A. VII 7, vgl. Poscher

Hermes d. Windgott 101, wo auf Theophr. de sign. 17 und Aristot.

frg. 159 b verwiesen wird. Dass der Hahn vergraben wird, entspricht dem

Gebrauch, das Blut der den Winden geoi)ferten Thiere in die Erde zu

giessen; diese sind in der Regel schwarz, s. Arist. Ran. 847 u. Schol.; doch

heisst es bei Verg. Aen. III 120: nigram Hiemi pecudem. Zephyris felicibus

albam, und das Pferd, das die Lakedaimonier auf dem Taygetos verbrannten

(Festus p. 181), wird auch weiss gewesen sein, da iiberhaupt nur weisse Pferde

geopfert wurden, s. St en gei Herm. XVI 350. Frazer vermuthet, indem

er einen Brauch der Malaien citiert, der Hahn miisse weiss sein, weil er

schwarze Wolken vertreiben solle.

S. 408,18. Von den neun Pelops-Inseln, die Paus. verzeichnet, fiuden

sich auf den Karten nur sieben .angegeben. Die grdssten darunter heissen

heut Mdni, ^letdpi, Anglustri ( wahrscheinlich das alte Pityonesos, Plin. IV

57) und Kyra (wahrscheinlich das alte Kekryphaleia, diircli den Sieg der

Athener iiber die Flotte der Korinthier, Epidaurier und Aigineten, 458 v. Chr.,

bekannt). Vgl. Leake II 455. Bursian 77.

S. 468,22. Td 'uv or^ Mi^ava — 'Efvjiiovr,, zwei hbchst sonderbare Siitze;

der erste sagt nach § 1 nichts Xeues, und was soli denn IlsXoTtow-^ao-j? und

der zweite ist schwer verstandlich; in dieser Weise konnte doch nicht der im

Land herum wandernde Paus. orientieren, sondern nur einer, der aussen an

der Iviiste hinfuhr. Die Satze stammen aus einem Periplus der Peleponnes,

dessen ungeschickte Benutzung grosse A"erwirrung geschaffen hat, wovon

nachher. — Es folgt in §§ 4 und 5, was Paus. zur Geschichte von Hermione

zu sagen weiss.

S. 468,23. 'Ep|uovyj ist die altere Namensform; mit ihr wechselt bei

spatern 'EfiULuov, erstere Form bleibt aber die im Nominativ liblichere, vgl.

Bursian 95 A. 1; Curtius 578 glaubt, Paus. schreibe 'Epiuovyj, wo er
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das Gebiet meine, 'EpjMojv fiir die Stadt; vergleicht man U 32,7 touai ok

oid dpd)v £Q 'Epp-idvTjV mit Gap. 34,6 ian 03 oooQ Ic, 'Epp-idva ix TpoiCv^voc, so wird

man Curtius nicht Recht geben; ohne Grund hat Schubart III 14,5

Epp-idvi gegen die codd. geschrieben. Ueber Hermione vgl. Leake 457 und

Pelop. 280. Boblaye 60. Curtius 454. Bursian 93. Conze und

Michaelis A. d. I. XXXIII 10.

S. 469,2. Herophanes ist fiir uns eine unbekannte Grosse.

S. 469,3. Zu Argos vgl. ob. Gap. 16,1.

S. 469,7. Von einem Kriege, der bei der Besiedelung Hermiones

durch die Dorier stattgefunden hatte, sagte die Quelle, d. h. der argeiische

Autor, dem Paus. folgt, nichts, vgl. zu Gap. 30,10.

S. 469,9. Nachdem die sonderbaren Satze im Anfang von § 4 den

Exkurs iiber Hermione eingeleitet haben, folgt hier eine zweite Einleitung,

die in tiblicher Weise- gehalten ist, indem der Landweg Troizen - Hermione

besehrieben wird, vgl. iiber diesen zu Gap. 32,7. Am Schluss von § 4 sind

wir an der Grenze angelangt und erwarten nun, dass die Periegese der Stadt

folgen werde, statt dessen werden wir §§ 7—9 an der Ktiste herum getiihrt.

S. 469,12. Der Ort WiXzol wird bei dem heutigen Sta Ilia xd ’lIXia)

angesetzt, das den alten Xamen bewahrt hat; vgl. Leake 462. Boblaye 61.

Curtius 577 A. 46. Conze und Michaelis a. a. O. 7; hingegen will

Bursian 95 wegen der bfteren Wiederkehr dieses Namens in Griechenland

die Frage unentschieden lassen.

S. 469,14. Ueber den Dienst der im Gebiet von Hermione sehr eifrig

verehrten Demeter vgl. Wide 47 ff. Preller-Robert 751 und zu Gap. 35,4.

Ein Tempel der Demeter Thermasia wird auch unter § 12 erwahnt; ihren

Beinamen verdankt sie, wie Wide vermuthet, wahrscheinlich nahe belegenen

warmen Quellen. Curtius fiihrt 459 das zweite Heiligthum in der Stadt

darauf zuriick, dass der Kultus bei einem Synoikismos der Demen von der

troizenischen Grenze in die Stadt verlegt worden sei; Wide p. 48 niramt

nur eine Yerlegung des Kultus ohne auvoixi3[xo<; an. An den alten Xamen der

Gottin erinnert der heutige des Kap Thermisi, Boblaye a. a. 0. Curtius 452.

ebd. Curtius a. a. 0. nimmt an, dass Paus. den Weg von Troizen

nach Hermione nur bis zur Landesgrenze verfolgt, dann bis Skyllaion (wofiir

jedoch die 80 Stadien Entfernung nicht ausreichen, s. ebd. 578) zuriickkehrt

und sich hier zu Schiffe setzt, worauf er auf der Fahrt bis Hermione alie

Inseln und Vorgebirge aufzahlt. Den Xamen Skyllaion glaubt Curtius

noch im der Porm Skyli erhalten, womit die Schiflfer den ostlichen Vorsprung

des troizenischen Gebirges bezeichnen; doch meint er, dass nicht dieser,

sondern ein etwas weiter nach NW. belegenes Vorgebirge (heut Kryo Neri) das

alte Skyllaion sei, Skyii dagegen das alte Bukephala (S. 469,21). Doch bekampft

Bursian 86 A. 3 diese Ansicht und identiiiciert Kap Skyii mit dem Skyllaion;

freilich muss man alsdann annehmen, dass Paus. bei den folgenden topo-

graphischen Angaben sich geirrt habe, da er § 8 die bei Kap Skyii belegenen

Inseln nach Kap Bukephala nennt. Vgl. die Bemerkungen weiter unten.

S. 469,18. ixprAXstv xric vsoj^ x-X., auch bei Apoll. III 15,8 ertrinkt

Skylla, jedoch wird sie nicht aus dem Schiff geworfen, sondern an dasselbe
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angebunden; so auch bei Prop. IV 19,26 und Ps. Verg. Cir. 390. Dass sie

nach anderer Sage zum homeriscben Ungethiim oder zum Yogel Ciris oder auch

zu einem Pisch wird, ist bekannt. Bei Strabo VIII 373 heisst es xaxamvxo)-

— ozopo o’ ixxupiavB-cTaav xa(pyjz tuyelv, WO wahrscheinlich ou VOr tuysTv aus-

gefallen ist.

S. 469,21. Kap Bukephala will Curtius zwischen Kap Kryo Neri

(nach ihm Kap Skyllaion) und Kap Skyli ansetzen, was dem Wortlaut des

Paus. entsprechen wiirde; B ursi an a. a. 0. und 101 nimmt dagegen an,

„dass Paus. die von ihm beabsichtigte Kiistenfahrt nach Hermione nicht vom

Skyllaion, wie er wohl in Folge einer Verwirrung in seinen Reisenotizen

angiebt, sondern von einem Hafen der Westkiiste (Mases oder Halike) aus

gemacht habe“; die «xpot BouxscpczXa sei daher entweder das zunachst siiddstlich

von Porto Cheli vortretende Vorgebirge oder, wenn er von Mases aus fuhr,

das jetzige Kap Koraka. Diese Hypothese leidet aber an der grossen Un-

wahrscheinlichkeit, dass Paus. alsdann von Troizen resp. von dem am Meer

belegenen Tempel der Demeter Thermesia aus den Weg nach Hermione aut

dem Umwege uber Halike oder Mases gemacht haben, d. h. erst zu Lande

bei Hermione vorbei nach entfernten Hafenorten gegangen sein musste, um
von da auf weitem Umwege zur See nach Hermione zu fahren. Die ganze

Frage, die bereits Jos. Schell de agro Troezen, p. 11 sq. beriihrt hatte, ist

ausfiihrlich behandelt von Lolling A. M. IV 107 ff.
;
Thatsache ist darnach,

dass die Beschreibung des Paus. mit den faktischen Verhaltnissen der Kiiste,

wie sie aus Strab. VIH 372 ff. und Ps. Scyl. 51 ff., hervorgehn, nicht stimmt,

da der Weg anstatt, wie bei Paus., von Kap Skyllaion, vielmehr von Westen

her, von einem ganz entgegengesetzten Anfangspunkte, ausgeht. Daher meint

Lolling S. 113, neben der Hypothese Bur sia ns miisse auch die Moglichkeit

zugegeben werden, dass Paus. hier einer schriftlichen Quelle, einem Periplus,

folgte, sich aber bei der Angabe des Ausgangspunktes irrte, welcher Meinung

sich Kalkmann 181, Reitz de praep. b-ip ap. Paus. 20. Heberdey 46 f.

anschliessen, wahrend Gurlitt 440 der Annahme Bursians den Vorzug giebt,

weil sie mehr mit der Arbeitsweise des Paus. stimme. Wir schliessen uns

jedoch hier (wie Frazer 291 f.) der Hypothese Lollings an, da nicht abzu-

sehen ist, wie Paus. zu dieser Seereise gekommen sein solite, zumal er Halike

auch vom Lande her aufsucht (Cap. 36,1). Eine Seereise neben einer Land-

reise ist auch nicht anzunehmen, da das bei Paus. ein Unikum und iiberdies

durch nichts erklart ware, vgl. Heberdey 47 A. 54. Er wird also auch

von Troizen nach Hermione nur zu Lande, auf dem Cap. 32,7 u. 34,6 an-

gegebenen Wege gegangen sein und die Bemerkungen iiber die Kiiste, die

Vorgebirge und Inseln aus einer schriftlichen Quelle, einem Periplus des

Peloponnes, der aber eine der Periegese entgegengesetzte Richmng einschlug

(vgl. oben zu Cap. 34,1), entnommen haben, event. auch miindlichen Angaben;

die Ungenauigkeit seiner Beschreibung ware dann die Folge des Mangels an

Autopsie oder eines Irrthums, den Heberdey 48 annehmen mbchte, derart

dass Paus. diese ganze Partie des Periplus anstatt an ein vor Bukephala

erwahntes Vorgebirge (wahrscheinlich Kap Palaeo Zini) an das Vorgebirge

Skyllaion anreihte.
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S. 470,1. Die oben besprochene Unsicherheit der topographischen An-
gaben macht auch die Bestimmung der Inseln Haliussa, Pityussa und
Aristerai sehr schwierig. Curtius 453 wil/I sie in den bei Kap Skyli

gelegenen Inseln (deren grbsste heut Kelephini heisst) erkennen; Bursian 101

sieht die siidlich von Kap Mylonas belegenen Inseln dafiir an: Spetsa fiir

Haliussa, Spetsopulo fiir Pityussa, drei kleine, bstlich von letzterer belegene

Inselchen, heut ohne Namen, fiir Aristerai. Baedeker 254 identificiert

Spetsa mit Pityussa. Dementsprechend liegt Kap Kolyergia mit der Insel

Trikrana bei Curtius siidwestl. von Kap Skyli, wahrend es bei Bursian
identisch ist mit Kap Mylonas und die Insel Trikrana die heutige unbe-

wohnte Insel Trikeri im SO. davon.

S. 470,5. Curtius a. a. 0. verlegt das Vorgebirge Buporthmos an

die Stelle des heutigen Kap Thermisi (s. oben); Bursian 86 A. 3 meint da-

gegen, dass Buporthmos der ganze halbinselartige Felsvorsprung der Kiiste

siidlich vom Hafen Kuverta sei, welcher der Insel Doko gegeniiber in dem

Kap Musaki endet. Beziiglich dieser Insel stimmen beide darin iiberein, dass

sie die alte Aper opia (unten Z. 7) sei; vgl. Boblaye 60.

S. 470,8. Ueber die Insel Hydrea, das heutige Hydra, vgl. Bursian
II 100. A. Miaulis Die Insel Hydra, dtsch. von Peucker, Bresl. 1870.

Baedeker 254.

. S. 470,12. Jetzt erst beginnt die Beschreibung von Hermione, die man
schon nach Schluss von § 7 zu erwarten berechtigt war; dabei wird be-

zeichnenderweise das § 9 schon erwahnte Poseidion wieder aufgefiihrt. Paus.

unterscheidet das alte Hermione auf der von ihm beschriebenen Halbinsel

von der neuen Stadt, die er § llff. beschreibt. Doch bezweifelt Bursian 96,

dass eine Verlegung der Stadt jemals stattgefunden habe, was schon deshalb

unglaublich sei, weil mehrere der bedeutendsten Heiligthiimer am Berge Pron

(also auf dem Gebiete von Keu-Hermione) lagen. Bursian nimmt daher an,

dass die Stadt zur Zeit ihrer hbchsten Bliithe sich vom Abhange des Pron,

der die Akropolis bildete, bis zur aussersten Spitze der Landzunge erstreckte,

allmahlich aber bei Abnahme der Bevblkerung die Bewohner sich von der

Landzunge nach der Kiiste zuriickzogen. Reste der alten Hafenbauten, sowie

die zur Befestigung gehdrenden Ruinen eines viereckigen Thurmes sind heut

noch erhalten, s. Boblaye a. a. 0. Curtius 457.

S. 470,13. Auf diesen Tempel des Poseidon bezieht man den aut

der Landzunge sich tindenden, iiber 100' langen und 88' breiten Unterbau

eines Tempels aus graublauem Kalkstein, Curtius u. Bursian a. a. 0.

Ein tspsut; &SOU Hoasiouivoc; auf der Inschrift von Hermione C I G 1223.

S. 470,16. Die Thatsache, dass in Alt-Hermione sich zwei Tempel der

Athene tinden, in der Neustadt dagegen kein einziger, dient der oben an-

gefiihrten Meinung Bursians zur Stiitze, s. Wide 17. Die Vermuthung des

letzteren hingegen, dass Athene im Kultus hier mit den Dioskuren verbunden

gewesen sei, wird durch die Lage des Stadions neben dem Tempel nicht

genugend erwiesen.

S. 470,17. Mit Recht bemerkt Bursian a. a. 0., dass dies Vorhanden-
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sein eines Teinpels cies Sarapis und der Isis ein Beweis dafiir ist, dass die

Unterstadt nocb in der alexandrinischen Zeit bewohnt war.

S. 471,3. An der Stiitte der Oberstadt, ain Abhange des Pron, liegt

heiit das Albanesendorf Kastn, mit sparlichen Resten des Alterthums. Zu
der Z. 6 erwahnten Stadtmauer gehbrt vielleicht das etwa 50' lange Stiick

einer Mauer, das den Unterbau des Schulhauses von Kastri bildet.

S. 471,4. iv 6jxa/.c[>, vgl. Y1II21,3, daneben 6u.rAy); V 12,2. VIII 39,5.

S. 471,8. Dindorf setzt nacb einen Punkt; damit entsteht ein

Lartes Asyndeton, das wegfallt, wenn wir koustruieren : ysA aUM Ttapsr/sTo

vm — ’A'fpooitrj; vao; iax»; die sich so ergebende leichte Anakoluthie fiir

xc4 Acppooixr^; vaov hat nichts Auffallendes, vgl. z. B. IV 18,4 AXot -s bys

-(ja6\mxa mi a/0T00'.vuT»a'.v o' 30,6.

ebd. T)ie Aphrodite Ilov-tV. oder ist identisch mit der pyjAoto:,

linter welchen Namen die Gbttin ais Beschiitzerin der Seefahrt verehrt wurde;

s. oben zu Cap. 32,3. AVide 36. Preller-Robert 350 A. 3. Auf einer

Inschrift von Hermione ’Acppooix<z, C I G 1233.

S. 471,12. Zur Demeter Thermasia s. oben zu § 6.

Cap. XXXV.
Tempel des Dionysos Alelanaigis. Wettkampfe ihm zu Ehren.

Andere Tempel und Bildsaulen in der Stadt Hermione. Brunnen.

Heiligthum der Demeter auf dem Berge Pron. Feier des Chthonia-

festes. Temp'el des Klymenos. Echohalle. Der Platz des

Klymenos, des IMuton, der acherusische See. Heiligthum der

Eileithyia.

S. 471,15. Unter dem Beinamen McVxVxqi; (so ist nach Etm. p. 518,54 zu

betonen) wurde Dionysos aueh in Athen verehrt, vgl. Suid. v. MiXw. Schol.

Ar. Arch. 146. Bekk. Anecd. 417,31. Preller- Robert 667 A. 1. Wide 43.

Der Name wird verschieden g'^deutet; Preller-Robert 714 A. 6 fasst ihn

ais „Gott von finstrer Bedeutung“ (unter Berufung auf Plut. qu. conv. VI 7,2

p. 692 F, wo jedoch Dionysos nicht genannt ist); Welcker gr. Gbtterl.

II 604 bezieht ihn auf die Ziegenzucht der Landbevblkerung, ais „Zeugen der

Vertraulichkeit, worin die derben Besitzer von Ziegenherden sich zu ihrem

Gotte setzten,“ vgl. dens. Satyrsp. 200 ff. und Gerhard gr. Mythol. 1487

A. 2. Maass Gbtt. g. Anz. 1889, 803 erkliirt ihn ais ~s>Apo;, theils mit Riick-

sicht auf das Wetttauchen, theils des Xamens wegen, indem al-fc; die Wellen

bedeuteten; auch die Lokalsagen von Eleutherai und von Attika mit den

Apaturien lassen sich zum Belege heranziehen. Vgl. auch Usener Gbtter-

namen 21. — Ueber Dionysos auf Miinzen von Hermione s. Imhoof-

Gardner 50 pl. M 1.

S. 471,16. Ueber Bootwettfahrteu der griechischen
,

besonders der

attischen p]pheben vgl. Plut. Themist. 32. Lys. or. 21,5 und die Inschr.

CIA 11 470 fg., Dittenberger Sylloge 347 Z. 21 u. 395 Z. 78; dazu

Alommsen Heortol. 197 u. 411; Gardner im Journ. of hell. Stud. 1190.
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S. 471,17. Auf die Ar ternis Iphigeneia von Hermione geht wohl

die Glosse des Hesych. : ’I(piysv£ia- -q ’'Apx£iJ.iQ. Da Iphigeneia auch ais Hekate

selbst znr Gdttin erhoben war (vgl. Paus. I 43',!), ist dieser Beiname der

Artemis, der aber nnr in Hermione vorkommt, leicht erklarlich; vgl. Preller-

Robert 314 A. 1. Wide 29. Usener 124.

ebd. Dieser Typus des Poseidon ist in Bildwerken haufig, vgl. Over-

beck Kunstmythol. III 240 und Paus. 112,3; X36,8; so auch auf Miinzen

von Hermione, Imhoof-Gardner a. a. 0. Vgl. auch K. Lange, d. Motiv

d. aufgestiitzt. Fusses S. 35.

S. 471,18. ic; To TTjc; 'Eaxfec, sc. Upov, die Falle sind nicht zahlreich, in

denen wir von einem eigentlichen Tempel der Hestia hbren, vgl. z. B. CIA
II 589. Xen. Hell. VII 4,31; gewbhnlich befindet sich ihr Herd im xpuxavsTov,

dem Stadthause, s. Pr eller-Robert 428. Wide 70.

S. 471,20. Ueber den Apollon IIubasoQ vgl. zu Gap. 24,1; der Kultus

hatte sich von Argos aus weithin im Peloponnes verbreitet, s. Pr eller-

Robert 267 A. 2.

S. 471,21. Der Beiname des Apollon "Opioc geht wohl ebenso auf den

Gott ais Beschirmer der Grenzen, wie der Beiname ihn ais Beschiitzer

der Strassen bezeichnet. Preller-Robert 276 A. 2.

S. 472,6. ic; auvqv ~ xo uowp xdxsiaiv, das Fliessen des Wassers oft mit

/.axdvax bezeichnet, Cap. 5,3. 38,7. IV 34,4. 35,9. V 5,8. 7,1.

S. 472,7. d — uopsuojvxca, Vgl. zur Konstruktion Cap. 29,7.

S. 472,9, Das Gebiet, das Leimon genannt wurde, sucht Curtius

459 in der Quellgegend, die eine gute Stunde von Kastri auf dem Wege
nach Kranidi liegt.

8. 472,10. Die Dem e ter war die Gottheit, die in Hermione weitaus

die meiste Verehrung genoss, wovon ausser den zahlreichen, bei Paus. ange-

fiihrten Tempeln auch die Inschriften (vgl. CIG 1193 if. CIA II 3,1421.

Dittenberger Sylloge 389 u. s.) und die Miinzen (vgl. Imhoof-Gardner

p. 51) Kunde geben. Ais Chthonia wurde sie auch in Asine verehrt, CIG
1193, und wird sie auch sonst in den Inschriften bezeichnet, auch zusammen

mit Klymenos und Kora (ebd. 1194. 1197). Mit Rohde Psyche P 209

A. 3 ist anzunehmen, dass ihr Kult urspriinglich den Dryopem angehorte,

die, aus Asine von den Doriern vertrieben, in Hermione mit ihnen gemein-

schaftlich lebten. Ueber ihren Kultus und das Fest der Chthonia vgl. auch

Ael. n. an. XI 4. Lasos bei Ath. XIV 624 E. Klymenos und Chthonia,

die in der Lokalsage ais die Kinder des Phoroneus erscheinen, sind nichts

anderes ais „Hypostasen des Pluton und der Demeter“ (Preller-Robert

751 A. 1), die im Kultus von Hermione ais Chthonia, wie auch anderwarts,

wesentlich Unterweltsgbttin ist. Vgl. liber Sage und Kultus Wide 45 ff. —
Was die Lage des Heiligthums und der damit verbundenen Bauten anlangt,

so vermuthet Curtius 460, dass es nicht auf dem Gipfel des Pron selbst

lag, sondern im ebeneren Theile von Kastri, wo die Kirche des H. Michael

(Taxiarches) steht; es wird dies bestatigt durch Oonze u. Michaelis A. d.

I. XXXIII 10, die an jener Stelle alte Saulen, Skulpturfragmente, sowie

Weihinschriften fiir Demeter, Klymenos und Kora fanden; vgl. Bursian 97.
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Nach Plut. Pomp. 24 wurde der Tempel durch die kilikischen Seerauber

verwiistet.

S. 472,13. Muaiov, vgl. II 18,3.

S. 473,1. xa iid x(o 9-pyjvw -(pd\L\w.za, vgl. zu I 35,4; aus dem Blute des

Hyakinthos, der durch einen ungliicklichen Wurf beim Diskosspiel von

Apollon getbdtet worden war, spross die Hyakiuthosblume, die auf ihren

Blattern die Klagelaute AI AI trug, s. Ov. Met. X 206 fi. Plin. XXI 66.

Luc. de salt. 45; es ist eine Iris und hat mit unserer Hyacinthe nichts zu

thun, vgl. G-reve bei Roscher I 2764.

S. 473,2. Yon dem Kuhopfer bei den Chthonia erzahlt auch der

Bericht bei Aelian a. a. 0., vgl. iiber die muthmassliche Quelle desselben

Kalkmann 146 f., der auch fiir Paus. die gleiche voraussetzen mdchte (den

Rhodier Aristokles). Auf das Kuhopfer geht jedenfalls der Miinztypus

zurtick, der eine von einem Manne am Strick gefuhrte Kuh zeigt, Imhoof-
Gardner a. a. 0. mit pl. M 3.

ebd. oi£iXy]jjL|jL£vy]v osajj-oTi;, vgl. III 19,10. Her. IV 94 oiaXo-povxsc — xa;

ystpcc; xal xou; -jrooa;.

S. 473,3. laco — avyjxav, finalkonsekutiver Infinitiv, vgl. zu I 27

extr., S. 299.

S. 474,4. dv'qy.ay (irpoalO-saav — uicsxsas — r^volyd^rpay), der Aoristus im

Wechsel mit dem Praesens; es handelt sich nicht um ein bestimmtes, einmal

vorgekommenes Opfer, weshalb der Aorist stande, vielmehr liegt hier der

sog. gnomische Aorist vor, vgl. VIII 15,2. 16,5. IX 3,8. 39,11. X 13,1.

S. 473,12. Tcpo ok xou vaou pvcaxwv — etV.ovs;, Vgl. Gap. 17,7; so standen

in Keryneia die Bilder der Eumenidenpriesterinnen beim Tempeleingang VII

25,7
;

vgl. auch II 29,7 die Bilder der hellenischen Abgeordneten am Eingang

des Aiakeions.

S. 473,14. dagegen V 18,8 dTzikaod-zcq^ ebenso I 11,5. III 17,6.

IV 26,8; aber ohne a 1114,2. III 6,3. VI 14,1. X 7,3, vgl. zu 1122,9

Tcauilyjvai und Traua&r^vai.

ebd. xa&’ exaaxYjv steht als Subject, vgl. Thuc. I 3,2; ahnlich erscheinen

si";, TT£p[ mit folgender Zahl bei ungefahren Angaben wie zu einem Wort ver-

bunden, vgl. Kriiger Gramm. § 60,8 A. 1.

S. 473,17. ai Ypas; laxujsav, Vgl. zu I 6,8, wo, auffallender als hier, ein

Verstorbener Subjekt des Imperativs ist; vgl. ausser den dort angegebenen

Stellen VIII 25,7. 12. X 19,11. 23,14. 30,2.

S. 473,21. KXujisvov — oux avBpa ’Ap7£[ov — y^Youixca, also wurde Klymenos

von andern als Argeier angesehen. In Wahrheit ist er eine Hypostase des Pluton.

S. 473,22. ovxiva 'iyzi Xd^o; ^ao'Xia uizb 'p^v slvai, aus zahlreichen Stellen

geht hervor, dass Paus. den Sagen, die sich auf die Unterwelt beziehen,

skeptisch gegeniiber steht, vgl. III 25,5. II 5,1. VI 25,3. IX 30,4. Kriiger

Theol. Paus. 16ff.

S. 473,23, Vom Dienste des Ares in Hermione giebt auch die In-

schrift Zeugniss C I G 1221 : xdv tspla ’'Apsoj; MdvoiaXtou. Die Nahe dieses

Tempels beim Tempel des Klymenos hat wohl nicht die Bedeutung, dieWide

39 diesem Umstande beimisst.
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S. 474,1. Ic, Tpi<; dv«Po^aai, Vgl. IX 34,2 Ic, xplc; hzikt(s.i.

S. 474,3. Rohde Psyche P 134 A. 1 macht darauf aufmerksam, dass

in den Clementin. Homilien 5,22 p. 70,32 Lag. ein Grab des Pluton, Iv Tq

'Axspoooia ^lv^ erwahnt wird; vermuthlich sei es ein Grab des zum Heros

Klymenos herabgesetzten Hades gewesen, den Clemens, statt Klymenos oder

Hades, iingenau mit dem Spatern gelauligeren Namen Pluton nenne.

S. 474,4. Hier hatte Herakles den Hollenhund heraufgeholt, s. zu

Cap. 31,2. Eur. Here. fur. 615, d. h. man dachte sich, wie das die Strabo-

stelle unten deutlich macht, das dunkle Reich der Unterwelt in nachster

Nahe. Auch bei andern Statten alten Hadeskultus und grosser Nahe der

Unterwelt hatte man einen Acheron oder einen acherusischen See; so in

Thesprotien, Triphylien, bei Herakleia am Pontos, bei Cumae, bei Cosentia,

s. Rohde a. a. 0. P 214 A. 2.

ebd. Zu dem yda\xa vgl. Strab. VIII 373: xap’ '^Epjj.iovsuai os xsBpy-

Irqxax xrjv st’? AiBou '/ard^aoiv auvxojxov stvai * oioiusp oux sTuixiUsaaiv svxotuS^a xoT?

vsxpoT? vauXov.

S. 474,6. 6o6? suBsTct saxiv diouaa siri Maayjxct, die Umschreibung des

Verbum finitum durch das Participium mit st’ixi' ist oft bei Paus. anzutreffen,

auch in Fallen, wo kein besonderer Grund vorliegt, den Begriff des Verbums

ais Eigenschaft des Nomens auszusagen; so steht statt wie hier 6od? saxiv

djooaa haufiger 6dd? «jsi, s. z. B. I 39,1. III 19,7. V 4,4. 25,7. — VIII 47,1

'Xpsiot Trapsaxwad. soxi, sonst irapsaxrj/s I 14,6. 43,5. II 3,4. — VIII 46,4

^davdv saxiv c?vaxstp.svov, dagegen dvaxsixai I 18,6. 21,3. 5. 23,8. 25,1. — st’ai

xot9^yj|jisvai I 26,4. II 3,4. V 17,3, xdO^Yjxoti II 17,4. 23,4. 27,2. III 15,11. V 10,6.

— oux(«? saxiv ey^ov VI 3,16. VIII 20,1, sysi II 8,2. 13,1. III 19,5. — VIII

18,8 epsiiria sxi Xsiirdpisva -qv, gewohnlich sXstirsxo II 1,8. 7,9. 10,2. 25,9 U. S. w.,

vgl. Pfundtner Paus. perieg. imitator Herod. p. 27.

S. 474,7. Eine aus rbmischer Zeit stammende Dedikation an Eileithyia

enthalt die Inschrift bei Lebas-Foucart Peloponnes. Inscr. 159 d, auch

A. d. I. XXXIII 11 (im 01 G 1554 irrthumlich nach Achaia versetzt).

Cap. XXXVI.
Halike. Berg Kokkygion. Der Hafen Mases. Didymoi. Stadt

Asine. Untergang von Asine. Lerna nebst den Fliissen Erasinos

und Phrixos. Ort, wo der Raub der Kora stattfand. Berg und

Fluss Pontinos.

S. 474,12. Der Ort, den Paus. Halike nennt, kommt bei den alten Schrift-

stellern haufig, jedoch unter verschiedenen Namensformen vor. AUxot heissen die

Bewohner bei Hesych, der sie ais oi xd irpd? ddXaoaav otxouvxs? iiipiq x^? IlsXoirovvr^aou

bezeichnet; sonst werden sie meist AXisT? genannt, wie bei Strab. a. a. 0.

(der sie ais fiotXaxxoupyoi dvBps? bezeichnet), vgl. die andern Stellen, sowie die

inschriftlichen Zeugnisse bei Curtius 579 A. 48. Die Lage bestimmt am

deutlichsten Scylax peripl. 50: p-sxd z-qv ’Fmoaopiav ywpav AXw xai Xiixyjv- auxvj saxiv

siti xcp axdpiaxi xou ’Ap'j'o\ixou xdXitoo. Darnach bestimmte schon Leake II 463
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die Lage des Ortes, unter Zustimmiing von Curtius 462 und BursianOS:
an der aussersten Siidspitze der Halbinsel Kranidhi, an der jetzt Porto Clieli

genannten Bucbt. Auch der alte Kame findet dabei seine Erklarung, da un-

mittelbar an den Hafen eine grosse Saline grenzt. Reste kyklopischer Mauern

und Fundamente alter Gebaude sind noch erhalten; doch scheint der Ort

sclion zur Zeit des Strabon keine eigentliche bewohnte Ortscbaft inehr gewesen

zu sein.

S. 474,13. Die Bemerkung des Paus., dass auf den Inschriften iin

Asklepiosheiligthum der Narae von Halike vorkomme, hat durch die Funde

volle Bestatigung erhalten; dreimal komraen auf den Inschr. Manner init dem

Fthnikon 'A>ax*d; vor, Cavvadias Fouilles No. 1,121; N. 2,19 u. 71. Mit

Unrecht hat jedoch Wilamowitz Hermes XIX 449 A. 2 dem Paus. vor-

geworfen, er folge einer Quelle, die aus dem Fthnikon AL/dc auf eine Stadt

geschlossen habe; bei den vielfachen Namensformen die fiir Ort und

Cegend vorkommen, ist es sehr wohl mdglich, dass jenes ganze Gebiet von

dem die ' Ah./jn kamen, damals Halike hiess. 8. die ausfiihrliche Darlegung

bei Gruriitt 439 ff. u. 457 A. 7.

ebd. 'AX'.xd; Xdfo; ist eine halikische Geschichte, eine Erzahlung von

der wunderbaren Heilung eines Bewohners von Halike; Xd-fo; ioit heisst nicht

mentio fit, was Paus. vielmehr mit py^ixy] lozi giebt; auch sind wir nicht ge-

ndthigt mit Pantazides und andern Alaxo./ oder mit W ilamowitz AXixoo uvo;

zu korrigieren; zwar stand auf den Saulen mehr ais eine derartige Geschichte,

aber Paus. braucht sie nicht alie gelesen zu haben. Dass er sich iiber-

haupt fiir solche Wundererziihlungen interessierte, zeigt X 38,13. A^gk

Heberdey 49 A. 57.

S. 474,17. Das Gebirge, das Thornax oder Kokkygion hiess und

auf dem nach III 10,8 ein Teinpel des Apollon Pythaeus stand (vgl. auch

Herod. I 69. Steph. Byz. v. Hdf>v/zQ, lag vermuthlich auf dem linken Ufer

des Oinus, wie Bursian 107 A. 2 wahrscheinlich macht, wiihrend es Curtius

463 auf dem rechten ansetzte. Ueber den Namen vgl. Welcker Kl. Schr.

111 392, der ihn von Ddpvujj-i herleitet.

S. 475,1. Von der Verwandlung des Zeus in einen Kuckuck, den

Vogel, der den Friihling und den belebenden Regen bringt, hat Paus.

Cap. 17,4 bei der Beschreibung des Herabildes im Heraion von Argos bereits

gesprochen. Ausfiihrlicher berichtet Aristokles (Aristoteles die Ueberlief.)

beim Schol. Theocr. 15,64; Kalkmann 147 halt diesen fiir den aus Rhodos

stammenden Zeitgenossen Strabons (vgl. Mulier F. H. G. IV 331. Susemihl

Gesch. d. griech. Lit. in d. Alexandrinerzeit I 531 A. 77) und ist mit

Wide 6 der Ansicht, dass Paus. ihn hier ais Quelle benutzt habe; indessen

weicht sein Bericht theilweise von dem, was Paus. sagt, ab; so heisst der

Berg bei ihm Kdxxu^, nicht Koxxu-(iov, wie bei Paus. und Plut. de fluv. 18,1. 4,

und wahrend bei Paus. II 17,4 Hera den Kuckuck wie ein Spielzeug hascht,

driickt sie bei Aristokles den frierenden Vogel aus Alitleid an sich; endlich

befindet sich das Heiligthum der Hera (xsXda) nach Aristokles auf dem

Kokkyx, nach Paus. auf dem Pron. TsXzia heisst sie ais Ehefrau und

Schirmerin der Ehe. Ihre Verbindung mit Zeus wird von andern anders*
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wohin verlegt, so von den Karystiern, die wie die Bewohner von Hermione

zum Dryoperstamm gehdrten, auf den Berg Ocha in Euboia, auf Kreta in

die Nahe von Knossos u. s. w., s. Preller-Rober t 165.

S. 475,6. Mases wird von Curti ns 462 und Bursian 98 an die

Bucht von Kiladia versetzt, wo Bautrilramer, Cisternen und dgl. bezeugen,

dass die Strandebene daselbst in hellenischer Zeit bewohnt war; vgl. Leake
II 463. Der Ort, der auch unter dem Namen Maarjxoc; vorkommt (Eustath.

ad II. V 562 p. 288,11, Steph. Byz. v. der Paus. citiert), wird aueh

bei Strab. VIII 376. Ohoerobosc. in Bekk. Anecd. p. 1396. Hesych. s. v.

erwiihnt; die hier erwahnte Homerstelle ist II. II 562.

ebd. imveuo xaO-’ iypwvto 'Epp-iovsTc;, um dies in Erfahrung zu

bringen, hatte Paus. nicht nbthig, nach Mases zu wandern
;
auch ist Autopsie

in deutlicher Weise nur bis zum Tempel am Fuss des Kokkygion bezeugt

(sl)^£v ~ £V7jv — iXqsTo). Nebeo diesem Tempel aber, berichtet er, fiihre der

Weg gen Mases, und dass von Mases wiederum rechts ein Weg nach dem

Vorgebirg Struthus geht, weiss er ebentalls zu sagen. Wenn wir nun im

Folgenden sehen, dass die erste Ephodos von Argos hier zum Stehen kommt,

indem das Wenige, was iiber weiter westlich Gelegenes gesagt wird, nicht

auf Autopsie beruht, so ist die Annahme Heberdeys 50, dass Paus. sich in

Mases nach Argos (genauer Nauplia, s. zu Gap. 38,1) eingeschifft habe, weil

der beschwerliche Landweg sich nicht lohnte, mehr ais wahrscheinlich.

S. 475,9. Das Yorgebirge Struthus ist nach Curtius 464 und

Bursian a. a. 0. eine der Landspitzen, die auf dem Kiistenwege von Kiladia

nach der Bai von Bureia vorlaufen. Die Orte Philanorion und B oleo i

Z. 10 f. lassen sich nicht genau bestimmen; dass die Angabe von 250 Stadien

Entfernung auf einem Irrthum beruhe oder verderbt sei, erkannte Curtius

a. a. 0. Da aber Didymoi, das 20 Stadien von Boleoi liegen soli, wahr-

scheinlich bei dem heutigen Orte Didyma zu suchen ist (s. u.), so vermuthet

Heberdey 49 auch jene beiden Ortschaften an den Abhangen des heutigen

M. Avgo.

S. 475,12. Die Lage von Didymoi ist dadurch fixiert, dass heut

noch drei Stunden nordwestlich von Kastri ein Dorf namens Didyma mit

Kesten alter Mauern und Cisternen sich findet; s. Boblaye 62. Leake

Peloponnes. 289. Curtius und Bursian a. a. 0. Conze u. Michaelis

A. d. I. XXXIII 11 sq. Baedeker 255.

ebd. To o£ ivxsufisv iaxiv — Aaivata xA., vor Asine war die Miindungs-

ebene des Bedenifiusses zu erwahnen, ein dreissig Stadien breiter Landstrich,

der den Epidauriern gehbrte, Scyl. 51, vgl. Curtius 465. Philippson

Peloponn. 52. Dass Paus. dies Gebiet ganz unerwahnt lasst, spricht ebenso

wie die Durftigkeit der periegetischen Notizen uber Didymoi und Asine

dafiir, dass er hier nicht aus Autopsie rede; es wird ihm auch hier der

Periplus ais Quelle gedient haben, s. Heberdey a. a. 0.

S. 475,15. Asine verlegte die franzosische Karte, (s. Boblaye 51) in

die Ebene von K and ia, wo sich Heste alter Befestigungen mit Polygonalmauern

erhalten haben, vgl. Leake Pelop. 292. Curtius 465. Bursian 61;
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doch da Strab. VIII 373 angiebt, dass Asine nabe bei Nauplia belegen gewesen

sei, so diirfte Curtius Recht haben, der a. a. 0. die Asinaia an der Bucht

von Kaiddri und den dieselbe umschliessenden Strandebenen ansetzt, den

Hauptort Asine aber beim Hafen Tolon, wo sich auf einem Vorsprung des

Gebirges auch noch bedeutende Reste alter Festungsmauern bnden, s. Leake
II 4G3; Pelop. 290. Bursian 61. Schlieniann Tiryns 49; genaue Be-

schreibung derselben bei Frazer V 601 f., der eine mykenische, griechische

und venezianische Bauperiode unterscheidet.

S. 475,16. Von dieser Expedition des Nikander, dessen Regierungs-

zeit auf die Jahre 824—786 angesetzt wird, und der Zerstbrung von Asine

spricht Paus. wiederura III 7,4; nach IV 8,3 wnrden die Asinaier ein

Menschenalter vor dem ersten messenischen Kriege vertrieben. Die Lakedai-

monier gaben ihnen vom messenischen Land die Strecke, „welche jetzt noch

die Argeier bewohnen“, IV 14,3. 34,9. Ihr friiheres Land werden die Ar-

geier wie in spaterer Zeit das mykenische unter ihre eigenen Leute vertheilt

haben, s. Strab. VIII 377. Busolt die Lakedaim. 68.

S. 476,5. Hier beginnt die zweite Ephodos von Argos; sie ftihrt durch

das thyreatische Gebiet bis zu den Hermen an den Grenzen der Lakedaimonier

gegen die Argeier und Tegeaten, Gap. 38,7 ;
zunachst wird bei Gap. 37,6

das Stiick Argos-Lerna besprochen.

ebd. 00 TcXetu), Paus. polemisiert gegen die bentitzte Quelle.

S. 476,7. Ueber den Eras inos vgl. zu Cap. 24,6; rathselhaft aber ist

der Phrixos, von dessen Miindung Cap. 38,1 gesprochen wird. Curtius

384 meinte, es sei ein vom Chaon herunterkommender Giessbach gewesen;

doch weist Bursian 65 A. I, dem sich Heberdey 50 anschliesst, nach,

dass dies nicht mbglich ist, weil dann die Strasse von Argos nach Lerna

zuerst liber diesen Bach und dann iiber den Erasinos hatte fiihren miissen,

wahrend Paus. zuerst iiber den Erasinos geht. Heberdey 51 A. 1 ver-

muthet, es konnte der Name aus dem zu Cap. 34,4 erwahnten Periplus

stammen, etwa ais zweiter Name fiir den Erasinos, ohne dass Paus. die

Identitat erkannte.

S. 476,9. Aioaxoujsojv — ^oava, Vgl. Cap. 22,5.

S. 476,12. Ueber die zahlreichen Orte, an denen die Entfiihrung der

Kora durch Pluton lokalisiert war, vgl. Preller-Robert 759.

S. 476,14. Ueber die Gegend von Lerna mit ihren Quellen und

Teichen vgl. die Beschreibung von Leake 472. Ross Reisen 148. Curtius

368 ff. Bursian 66 f. Conze und Michaelis a. a. 0. 20 mit tav. E 2.

Baedeker 275. Lolling 165.

S. 476,15. Ueber die lernaiischen Mysterien der Demeter, die eine

Nach- und Umbildung der eleusinischen waren, vgl. Preller Demeter und

und Persephone 210 ff. Preller-Robert 691.

S. 476,16. Der Pontinos, Berg wie Fliisscben dieses Namens, lasst

sich noch nachweisen; letzteres entspringt ungefahr 900 Schritt von den

Miihlen von Nauplia (Myli) und miindet nach kurzem Laufe etwa 400 Schritt

nbrdlich davon, s. Leake 472. Curtius 369. Bursian 67. Baedeker

275; genaueste Beschreibung bei Frazer V 603 f.
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S. 476,18. Den Beinamen der Athene Saitis scheinen die Alten,

wie bei der Athene Sais in Theben (IX 12,2), auf das aigyptische Sais bezogen

zu haben; zu erklaren ist er gewiss, wie ScojxYjc; bei Dionysos (unten Gap. 37,2

und oben 31,5), von a«o>, ais die „R,etterin“; vgl. Gerhard gr. Mythol.

I 233,4.

S. 476,19. ‘'ItutuojisBov-o;;, oq — 'qWzv eq Vgl. Apoll. III 6,3. Diod.

IV 65. Aesch. Sept. 471. Eur. Phoen. 126.

Gap, XXXVII.
Platanenhain am Berg Pontinos mit Bildsaiilen. Philammon nnd
das Fest der Lernaien. Die lernaiische Hydra. Die Quelle des

Amphiaraos und der alkyonische See, seine unermessliche Tiefe.

S. 476,21. ’Atc6 l'q Tou opooc, Touxou xtX., diese Worte zeigen, dass im

vorausgehenden § xo os opog 6 IIovxTvoq — i? 0y)pa<; eigentlich ais Parenthese

zu betrachten sind.

S. 476,23. Den Fluss oder Bach Amymone nennt Eur. Phoen. 188:

IIoaEioavia ’ApiU|J.a)vicz oZaxa, Strab. VIII p. 371: ’A|xu|iojvy] xi? xprjvr] xaxoc Aspvrjv.

Hygin. fab. 169: Amyrnonium flumen, vgl. Paus. V 17,11. Apollod. 115,2.

Man erkennt das Fliisschen wieder in einer machtigen Quelle, die am Fuss

des Pontinos in der Nahe einer Kapelle des Hag. loannes aus der Erde

brieht, s.’Boblaye 48. Leake 473. Curtius 369 f. Bursian a. a. 0.

Baedeker 275. Frazer V 604. Haufig wird der der ganzen Gegend

zukommende Name Lerna speciell dieser Quelle beigelegt.

S. 476,24. Siebelis versteht: intra lucum sunt duo simulacra, alterum

Cereris Prosymnae, alterum Bacchi; illud mediocris magnitudinis Cererem sedentem

exhibet. Bei dieser Auffassung ware aber der Artikel x6 bei Ayjjxrjxpoc; xa&yj|X£vov

o:[oX^a durchaus nothwendig; es sind vielmehr drei Statuen: Demeter Prosymna,

Dionysos und ein Sitzbild der Demeter. Diese drei Statuen befanden sich

Evxoc; xou aXaoo?, d. h. doch wohl im Freien; ist dem so, dann verliert Exspcp, wie die

codd. geben, jede Beziehung; ferner ist zweifellos, dass Exlpip v«(p, scii, eaxt oder

ocvaxEixai, dem Sprachgebrauch widerspricht, was Siebelis um so weniger mit

dem Hinweis auf I 40,5 svxau&a xip va(p dvaxEixai (codd.) bestreiten durfte, ais er

selbst svxaDS^a xou vaou ZU lesen vorschlagt. Schubart, der dies erkannte,

schlagt vor, sxspo; V h vcto) zu lesen; es entsprache dann dem Aiovuaoc; iv

U7cczt9-ptp ein £xepo<; £v vacp; da aber dieser letztere Saioxyjc zubenannt wird, was

beim ersten nicht geschah, miisste nothwendig, wenn die Schubarfsche Lesung

richtig sein solite, zu Sawxrjc; noch xaXou|i.£vo(; gesetzt werden. Unter diesen

Umstanden haben wir klpcoQ-i o’ h vrup geschrieben; vgl. zu ixEpw&i die Anm.

zu Gap. 10,2 und 30,1.

ebd. Die Demeter Prosymna hangt mit Dionysos, dessen Standbild

hier neben dem ihren stand, zusammen; denn Prosymnos (Gap. 37,5 heisst

er freilich nach den Hss. ndXupo;) zeigt nach argeiischer Sage dem Dionysos,

ais er die Semele aus der Unterwelt heraufholt, den Weg dorthin, s. Preller-

Pausanias I. 42
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Robert 686 A. 1; 750 A. 5. Eiue dort getundene Weihinschrift nennt

Bakchos zusammen rait der llposupaia A. d. F. XXXITI 21; in der

InscFir. CIG 1535 ist von einer xdxpa xdjv llpoaupauov die Rede, in der die

Daduchie der Lernaien erblich gewesen zii sein scheint. Im allgemeinen

scheint die Gottin in dieser Forin identisch zu sein mit der Demeter Muatc!

(vgl. oben zu Gap. 18,3); ein bei Lerna gefundenes Weihrelief verbindet die Gottin

mit dem mystisehen Griinder des Kultus, ihrem Gastfreund Mysios (oben

Gap. 35,4) und dessen Gemalilin Ghrysanthis (I 14,2); s. Bursian A. A. 1855,

S. 57, der freilich in der Figur des Mysios einen Sklaven sehen wollte, und

gegen ihn Osann A. Z. XIII 142, unter Bezugnahme auf Paus. VII 27,9;

s. aucli uber Prosymnos bes. Preller Demet, u. Perseph. 212 f.

S. 477,1. Zura Dionysos Saotes vgl. oben zu Gap. 31,5.

S. 477,3. xo [spov xo ixl Ilovx'yip, d. h. den Tempel der Athena Saitis

Gap. 36,8.

S. 477,4. Zu Philammon, einem mythischen Vertreter der alten

nomischen Poesie, Vater des Thamyris, vgl. X 7,2. IV 33,3. — Bachofen
Mutterrecht 395 hat diesen Paragraphen in krasser Weise missverstanden,

vgl. zu ITI 12,2.

S. 477,6. Das Erz, resp. die Erzmischung, die den Namen
fiihrt (lat. in missverstandener Deutung aurichalcum genannt), war eine

messingartige Legierung, die freilich vie^Tach fiir ein natiirliches Produkt

gehalten wurde; vgl. Bliimner Technol. d. Gr. u. Rbm. IV 193 ff.

S. 477,7. Tpiyojvisuc;, von Trichonon, nach welcher Stadt die Tpr/o>vlj;

genannt ist, westlich von Thermon. Die Oodd. haben Tpixtuvuuc, die Aehnlichkeit

des K und X hat den Irrthum der Abschreiber veranlasst, wie Steph. Byz.

falschlich aus Paus. IX 24,5 die Form Xopata citiert und VI 17,8 Kotppvxiorj;

statt des richtigen iiberliefert ist.

S. 477,18. Ueber die Zahl der Kbpfe der lernaiischen Hydra herrschte

Meinungsverschiedenheit bei den Mythologen und darstellenden Kunstlern;

neun Kbpfe seien es gewesen, davon der mittelste unsterblich, sagt Apoll.

IF 5,2, und mit ihm stimmt Alkaios beim Schol. Hes. Theog. 313 iiberein;

nach Simonides waren es ihrer fiinfzig, s. Servius zu Verg. Aen. VI 575,

andere gaben ihr hundert, s. die Stellen bei Sto 11 bei Roscher I 2769.

ebd. tva — hoy.oiy] — /(xl -pvyjxca, Vgl. zum Wechsel zwischen Optativ

und Ivonjunktiv Hermann ad Vig. 851.

S. 478,2. Eine Au/fiapczou befand sich auch bei Oropos nahe bei

seinem Tempel, von der es hiess, dass bei ihr Amphiaraos ais Gott empor-

gestiegen sei, s. F 34,4. Curtius 369 hielt eine an der siidl. Seite des

alkyonischen Teiches entspringende starke Quelle fiir die des Amphiaraos;

Leake 475 und Lolling bei Baedeker 275 nehmen dagegen an, dass

die Quelle des Amphiaraos von dem im Laufe der Jahrhunderte bedeutend

angewachsenen Sumpfsee liberflutet worden sei.

ebd. Der alkyonische Teich ist auch heute noch vorhanden (vgl.

die Tafel II 3 bei Bursian, nach A. d. I. XXXI FI tav. E); er wird ge*

bildet durch das vorn Berge herabkommende Quellwasser und ist rings von

D!immen und Mauern eingefasst. An der Meerseite ist er 750' lang, also
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erheblich grSsser, ais Paus. angiebt; heute noch steht er in dem Rufe uner-

griindlicher Tiefe, wie damals. Vgl. Leake 473. Ross 150. Curtius

370. Bursian a. a. 0. Oonze u. Michaelis A. d. I. XXXIII 20.

Baedeker a. a. 0.

S. 478,3. xyjv Ss zaoxr^i /aS^oBov osi^at oi rioXujj-vo^ (codd.), Vgl. die aus-

fiihrliche Erzablung bei Arnob. V 28, der den Fiihrer Prosumnus nennt, und

bei Clem. AI. Protr. 30 Pott. und Mythogr. Gr. ed. Westermann 368, wo er

Ilpdaupoc; heisst; ais Quelle der sehr obsconen Legende werden bei Hygin.

Astr. II 5 qui Argolica scripserunt angefiibrt.

S. 478,6. Nspoiv aiadicov tcoXXojv xdXou^ TToiYjaajievoQ xxX,, in ahnlicher Weise

versucbte, ebenfalls umsonst, Psammitichos die Quellen des Nil zu ergrunden,

Herod. II 28. Die apuaaoc xpyjvT] bei Lerna kennt auch der Schol. Pind.

0. 7,60.

S. 478,13. xdc ds £(; auxyjv Aiovuacp dpojjjLsva xxX., hierhin gehort, was Plut.

de Is. et Os. Cap. 35 p. 364 F erzahlt: Die Argeier rufen den Dionysos pou^sv/jc;

unter Trompetenschall aus dem Wasser berauf, indem sie ein Schaf fur den

Thorwacbter (icuXadyt^), d. h. den Hades) in die Tiefe (ic, xr^v dpuaaov) werfen;

die Trompeten aber verbergen sie in die Thyrsosstabe, dj; Stoxp^ixrjq iv xoTq Tcspt

' OatVov £ipy]xsv.

Cap. XXXVIII.
Temenion mit dem G-rab des Temenos. Xauplia und die Quelle

Kanathos. Der Esel, der das Beschneiden des Weinstocks lehrt.

Genesion, Apobathmoi und die Anigraia. Schlacht bei Thyrea.

Die Dorfer Athene, Xeris und Ena. Polemokrates. Das Parnon-

gebirge. Steinerne Hermen an der G-renze. Fluss Tanaos.

S. 478,15. Die drei ersten §§ enthalten einen Nachtrag Lerna-

Temenion-Nauplia; durfte man annehmen, dass Paus., wie iptoi doxsTv in § 2

nahe zu legen scheint, den Weg selbst begangen habe, so wiirden wir sagen,

einen Abstecher; da aber wiederum, wie im Periplus, die der Periegese ent-

gegengesetzte Richtung von West nach Ost verfolgt wird und wir es nur

mit Kiistenorten zu thun haben, so wird wohl auch hier dieser zu Grunde

liegen. Paus. ist von Mases kommend zu Nauplia ans Land gestiegen. um

nach Argos zu gehen, und hat dann das nicht befahrene Stuck Lerna-Temenion-

Xauplia aus dem Periplus nachgetragen. Sehr bemerkenswerth ist dabei,

dass der Erasinos fehlt, dagegen wiederum der Phrixos erscheint, der Cap.

36,6 Schwierigkeiten machte, vgl. ebd.

ebd. Temenion erwahut Strab. VIII 368 ais x6 Trjpidviov, iv ip xiB^aiuxai

T-^|i£voc; Steph. Byz. s. v. Tvjp-iviov (wo es falschlich nach Messenien verlegt wird)

nennt die Bewohner Tsjjlsvisiq, woraus Bursian 57 A. 1 schliesst, dass eine

hauptsachlich von Fischern und Schiffsleuten bewohnte Ortschaft hier gestanden

habe, vgl. oben Cap. 36,6. Man nimmt an, dass die im peloponnesischen Kriege

42*
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von den Argeiern erbauten langen Mauern, die die Lakedaimonier noch vor

der Vollendung zerstorten (Thuc. V 82. Diod. XII 81. Plut. Alcib. 15), hier

das Meer erreichten, Curtius 384. Bursian 56. Ueber die Oertlichkeit

Ygl. Ross Reisen 149. Leake 476.

S. 478,16. xataXccptuv '(dp — ~o yojptov aitoXip-BL — auxoHsv, diese Notiz hat

zwar eine Parallele in dem Kampf der Dorier gegen Korinth vom Solygeios

aus und kann gewiss historisch sein; immerhin kbnnte sie auch aus dem

Umstand gefolgert sein, dass man in Temenion das Grab des Temenos ver-

ehrte, vgl. E. Meyer Gesch. d. Alt. II 266.

S. 478,21. Nauplia, an derselben Stelle, wo sich heut die wieder

aufbliihende Stadt Nauplion erhebt, fand Paus. verodet; sie ist erst im

Mittelalter wieder von Bedeutung geworden, vornehmlich um ihres treff-

lichen Hafens willen. Vgl. uber die heutige Stadt und die Reste des Alter-

thums, die sehr sparlich sind, Leake 356. Boblaye 50. Welcker 322.

Curtius 389. Vischer 300. Bursian 59. Schliemann Tiryns 57.

Baedeker 255.

S. 479,1. XctuxXio; llossioiovo; -- yjjX ’Ajj.op)vrj:, eben dies sagt Apoll.

II 1,5, Strabon dagegen YllI 368 verficht die Meinung, dass die Stadt Nauplia

den Spatern Veranlassung zur Erdicbtung eines Nauplios sammt Nachkommen

gegeben habe.

S. 479,2. IVIit den Maueriiberresten meint Paus. wahrscheinlich die

der Akropolis, die auf dem tiirkisehen Fort Itsch-Kaleh lag; hier sind auf

einer felsigen Anhdhe iin Westen der Stadt noch polygore Mauerreste er-

lialten, auch antike Feisbearbeitungen, Stufen u. Cisternen. Baedeker 256.

S. 479,3. Das AVasser der Quelle Kanathos sprudelt noch heute in der

schbnen Quelle des ehemaligen Klosters Hagia Moni, das eine kleine Viertelstuude

unterhalb der Vorstadt Pronia liegt, Boblaye a. a. 0. Curtius 391. Baedeker

257. Das Bad der Hera ist eigentlich aufzufassen ais ein /.ouipov vujj.cpix6v,

wie es am Hochzeitstag genommen wurde, und die argeiische Legende erklart

sich wahrscheinlich daraus, dass die Priesterin der Hera am Jahresfest das

Bild der Gbttin in dieser Quelle badete, s. R. For st er Die Hochzeit des

Zeus und der Hera 18 A. 1. Indem so die Jungfraulichkeit der Hera

bestandig sich erneuert, bleibt sie lI«pt>=vo;, ais welche sie auch in Hermione

einen Kult hatte (Steph. Byz. s. 'Ep^utov); ais ILpB-^vta wurde sie nach Schol.

Pind. 0. 6,149 auf dem Parthenion, ais ILpilivo; in Euboia verehrt; vgl.

Preller-Robert 170 A. 6.

S. 479,6. Schubart Jb. f. Ph. CXIII 394 meint, dass diese Figur

eines Esels ein aus dem Fels herausgearbeitetes Relief gewesen sei.

S. 479,11. Genes ion lag siidlich von Lerna auf dem AVege nach

Anigraia, Leake 476. Ross 152. Curtius 371. Bursian 67. Poseidon

fiihrt den Beinamen Psviaio; ais Beschiitzer der menschlichen Zeugungs-

kraft, wie in Sparta ais Pavi^Xtoc, III 15,10, vgl. Apoll. Rhod. II 3. Preller-

Robert 586 A. 3. Paus. nennt YIII 7,2 auch diesen Ort nicht Genesion,

sondern Genethlion. A^gl. oben S. 637 zu S. 465,18.

S. 479,12. Plut. Pyrrh. 32 nennt die Stelle, wo Danaos gelandet sein

soli, -d 7tup«uj.a Hupaaxi^o;; doch gehbrt die Gegend noch nicht zur Thyreatis,
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Barsian 68 A. 1; vgl. Curtius 372, der an pyraraidenartige Bau-

werke denkt.

S. 479,13. Die Anigraia ist ein 50 Stadien
(
2V2 Stunden) langer

Kustenpass, der am dstlichen Fusse des Zaritza-Gebirges vom Dorfe Kyberi aus

nach einer schmalen Klippenkiiste hinauffuhrt, die senkrecht zum Meere abfallt,

s. Boblaye67. Curtius 372f. Bursian68. Auf die sog. Dine, die Siisswasser-

quelle, die dort im Meere aufsteigt, kommt Paus. erst VIII 7,2 zu sprechen.

S. 479,14. Da die Ebene der Thyreatis fiir den, der durch den

Anigraia-Pass nach Siiden kommt, geradeaus liegt, Paus. aber sie iv dpiaxspa

hat, so muss er sich, bald nachdem er den Pass verlassen, nach rechts

gewandt haben; Heberdey 52 f.

S. 479,15. dvo) Tcpoc; T^v r^xsipov, aufwarts ins Land hinein, vgl. i<;

liBa6]aiav avaj III 26,11. duo dvXdoTqc, avcu I 33,2. V 27,12. III 22,6, WO § 9

aufgenommen wird durch xaos jxsv dx6 AxpuLv avo) r^xsipov xa os xpoQ 9-aXc<aa‘(] xxX.,

vgl. Beitz de praep. hizip apud Paus. perieg. usu locali 52. Heberdey
52 A. 60.

S. 479,16. Die ausftihrliche Erzahlung des Kampfes bei Her. I 82;

die Ueberlebenden waren der Spartaner Othryades und die Argeier Alkenor

(Agenor Plut. Parali. 3) und Chromios; s. zu II 29,7. Der Ort, v^o der

Kampf stattfand, hiess nach Choiroboskos Ud.p, s. Bekker Anecd. 1408.

S. 479,21. Arpvyjxaic; sooaav xxX., S. II 29,5.

S. 479,22. Die Stadt Thyrea scheint zur Zeit des Paus. schon ver-

schwunden gewesen zu sein, da er nichts ais die Polyandria der Gefallenen

erwahnt. Auch Strab. VIII 376 wiederholt nur die Angaben des Thuc. IV
56 fg., aus denen man schliesst, dass der Ort an der Orenze des argeiischen und

lakonischen Gebietes lag. Vgl. iiber die dortige Gegend und die muthmassliche

Lage der 8tadt Boblaye 68. Ross Reisen 161ff. Curtius 377f. Bursian
69 f., die freilich sehr untereinander abweichen : bald sind Ruinen bei Luku,

bald ein Palaeokastro bei Hagios Andreas fiir die Stelle des alten Thyrea

erklart worden. Doch hat Heberdey 51 ff. mit guten Griinden sich dafiir

ausgesprochen, dass Lolling S. 166 mit Recht in dem Helleniko genannten

Kastro auf dem Berge, der sich oberhalb Kastroki erhebt, die Statte von

Thyrea annehme.

8. 479,23. (paai os dyaotoaaad-ai Zlx-q vixrjaavxst;, Vgl. ZU II 20,1.

S. 480,1. Die Stadt Athene heisst sonst auch Anthene oder Anthana,

s. Thuc. V 41. Steph. Byz. v. ’Av&ava. Harpocr. v. ’Av9yjvy]. Plin. IV 16. Ihre

Lage ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen; Ross a. a. 0. 163 wies ihr einige alte

Reste siidlich von dem jetzigen Stadtchen Astros zu; Boblaye a. a. 0. u. Curtius

382 jene den Namen 'EXXy]vixo fiihrenden Ruinen bei dem Dorfe Meligu;

Bursian 71 die Ruinen von Hagios Andreas, was Heberdey 53 deshalb

ablehnt, weil Paus., um H. Andreas zu erreichen, die ganze Ebene hatte

durchwandern und dabei nothwendig an Thyrea vorbeikommen mussen.

Heberdey selbst nimmt die Stelle von Athene beim Kloster Luku an, wo

sich im Thale des Tanaos bei Spiliaes Ruinen finden.

ebd. Die Stadt Neris suchte Curtius beim heutigen Hagios loannes,

Bursian bei Helleniko, Lolling a. a. 0., dem Heberdey 52 zustimmt,
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an der Stelle des mittelalterlichen Schldsschens, /«atpo oypaiaz, iiber dem

in tiefer Schlucht iiiessenden Flusse von H. Andreas.

S. 480,2. Ob dies Eu a identisch ist mit dem von Steph. Byz. s. h. v.

ais Tiohz ApxaotaQ erwahnten, ist ungewiss, aber wahrscheinlich. Lag daher

die Stadt an der arkadischen Grenze, so hat die auch von Heberdey 54

gebilligte Ansicht von Curtius S. 383 am meisten ftir sich, dass sie an der

Statte von Hagios Petros lag, nicht, wie Bursian (vgl. 71 A. 3) annahm,

an der Stelle des Helleniko.

ebd. Ueber den Heilheros Polemokrates vgl. Preller - Robert
521 A. 4 und s. zu Cap. 11,5 (Alexanor).

S. 480,5. Ueber das Parnongebirge, das heut Malewo heisst

und bis zu 1937 m ansteigt, vgl. Curtius 206 f. Bursian 102 f.

Baedeker 273. Ueber den Fluss Tanaos, der unweit Hagios Petros

entspringt, Curtius 373 u. 377. Bursian 68. Bei Eur. Elect. 410 bildet

er die Grenze zwischen Argos und Sparta; jetzt heisst er Bach von Luku.

S. 480,6. Benndorf De anthol. Gr. epigramm. 38 nimmt an, dass

das Epigramm Anth. IX 314 aul einer dieser Hermen gestanden habe, was

Reitzenstein Epigramm und Skolion 126 ais eine Verkennung der Art dieser

Cedichte bezeichnet. — Hermes ist Gott wie der Wege, so auch der Grenzen,

vgl. ’ETC'.xsp|jt'.o; bei Hesych. s. v.; so wurde die Grenze zwischen den

Messeniern und Megalopoliten durch ein Hermaion bezeichnet, s. VITI 34,6.
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I. Mstd §£ Touc; 'Epjxdc; saxiv Aaxcovixyj xd %[joq saxspac. ojq

hk auxoi Aaxe^aip-oviot AeXs^ auxdyd-cov d)v spaafXsuas TTpwxoQ sv x^

‘j"jj xaux^ifj, xal d%6 xoaxou AeXs^^*^ wvojxdaO-Tjaav. AiXeY'^^ T'-"

vsxai MoX-^q xocl veojxspoc; IToXuxdojv. IIoXaxdoDv piv h'q o%oi xai T^^vxtva

5 aixiav dTT£yd)p'^a£v, £X£po)0'i dT^Xojaoj* 2. M6X'/jxoq §£ X£X£Uxr^aavxoc; x:ap£Xotp£v

6 xalc; • Eupcdxac xT|V dpyvjv. ouxoc; x6 udcop xd Xt[JLvd2^ov £v xcp izehio) dtwpoip.

xax")^*(°^T^^ ddXaaaav, dx:oppu£vxoc; d£, yjv *(«p utcoXoittov 7Toxa[j.ou

p£U]j.a, (dvd[iaa£v Edpcdxav. dx£ §£ odx dvxtov aoxcj) Traidojv dpp£va>v, Paa'X£6£'v 2

xaxaX£{7T£i Aax£da{[j-ova, [xvjxpdc; jiiv TauY£X‘^c; dvxa, dcp’ xai xd dpoQ

10 oivop-doO-Tj, £q Aioc di naxipa dvTjxovxa xaxd xt^v cpyj|j.yjv 3. auv(px£' di d

Aax£daip.a)v Sirdpx-^j O-UYaxpi xou Edpoixa. xo'x£ di, diq iay£ x'/]v «py/jv,

xpwxa [liv x^ dv^pcoTToic; [i£X£3£Xo dcp’ auxou xd dvdjxaxa, [X£xd

di xouxo (pxtai X£ xai tdvo'|j.aa£v diid xtjq -pvatxdc iroXiv, Sudpxy] xaX£ixai

xai £Q Tjjxdc;. ’Ap.6xXac; di d Aax£dai[xovoc, PouXg'|X£vO(; uTToXi-xiadai xi xai 3

15 adxdc; ic, |xv7j|xyjv, noXiaixa ixxia£v iv xt^ Aaxcovixi^. xaldcov,

"YdxivQov [xiv v£o[)xaxov dvxa xai xd £ido(; xdXXiaxov xaxiXap£v yj TOiLpcojxivv]

irpo'x£pov xou iraxpdc;, xai TaxlvO-ou |xvyj[xd iaxiv iv ’Ajx6xXaic; und xd aYaXixa

xou ’Ax:dXX(ovoc;. dirodavdvxoc; di ’A[xuxXa ic ’'ApYaXov xdv Trp£apuxaxov xd)v

8. dpasvojv D. 9. xaxaXstxeiv La. — Tau-

ex emendatione Hartungi edd. post

Aldum, Amas., xadxYjC A codd., xadxyjc dW.

dcp’ ''^'^l supra lin. Pa. 11. Xaxodatp.o)v

Va. 12. xpojxov edd. ante S Vb La Pa, xpcoxa

cett. edd. codd., in R ov super a. 13. cjrxrjos

edd. ante C Vb Lab Pa R, «r/aas cett. edd.

Pcd Ag Va, voluerunt Sylb. F. 14. uiro-

Xskead-ai Ag Vb R, in Vb £ expunct. relicto

tamen accentu, in R i super ei, uTcoXiirsaD-ca

Pad, uTToXsixsaD-ai Mo. 18. Ad ’'Api[aXov

Palmer, et Hemsterh. MS adnotant: „ov

’A'(i'(aiov xaXouaiv ot Adxojvsc. Hesych.‘‘

— sq ’Ap-(. usque ad ’ApxXa in Va ad

Tit. Aaxwvixa Vab, Aaxwvixa : Fov; Tiau-

aavioo taxopioiv: Pc, xaoaaviou eXXadoq

XaxoDvixa’ Xoyoc f Pd Ag.

1. rj codd. edd. ante B, r^orj Pacd Ag

R Vab Mo in fine libri secundi, receperunt

cett. edd. — xaq xpdq Lb, — iaTtipaq edd.

ante C, B, codd., Va h. 1. correctum ex

iattepav, sed in fine libri secundi praebet

ioTcipav, ioTcspav S SW D Sch, cf. II 24,5.

25,1, 8. rjpBsv Mo. 4. OTT/] M Mo Vab.

6. BicDpoYq u super o, M. 7. xi pro x6

coni. Sylb. — "(dp usque ad dxs om.

M, rjv '(dp usque ad dxe os om. Mo. —
a)vdp.aaav Va Lb R, in hoc £ sup. a poster.
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’A|j.6xXa Tiai^ojv xccl uaxspov ic Kovopiav ’Ap'(dXoo TsXeutyjaavtoc dcpixsio f|

4 d{j-)rq. Kovdpxa ds ije^sTo OlJiaXoc. 4 . ouxoq ropYocpdvrp x£ xr^v lispasojc;

yovaiKa eoyev ic ’'Ap'((/cc xal izai^a eaye Tuvddipstov, o) xspl x-^c paailsiac

'IxTOxdtov 7j|icpiap7jX£' xai xaxoc Tipsapstav eyetv r\Z^ou XTjV apyr^v. Tcpoalapwv

ds ’Ixdcp'ov xal xodc axaaitdxaQ x:apd 710X6 x£ GnepspdXexo §uvdjj.£' Tuv^dp£03v 5

xal T|vdYxaa£v dTioycopyjaat d£iaavxa, u)q [1£v Aax£daqi.dviol cpaaiv, ic Il£XXdvav,

M£aay]vlo)v di iaxtv ic aoxdv koyjc Tuvddp£cov cp£6‘(ovxa £XO’£lv ojc ’Acpapia

ic X7]v M£ac‘/jv{av, £ival X£ ’A(papia xdv Il£pi7/pouc; dd£Xcpdv Tuvddp£Oj TTpdc

(XTjXpdc;' xal olxvjaal X£ adxdv x'^q M£aayjvlac (paalv £v OaXdjxaic; xal xouc;

5 Tialdag ivxauO-a olxouvx' auxo) uax£pov xax^^XQ-i X£ uno lu

'HpaxXiouQ Tuvodp£toc; xal dv£ad)aaxo XTjV apyr^v £paalX£uaav di xal ol

Tuvddp£Oj 7rald£c;, xal IVkviXaoc; d ’Axp£coc Tuvddp£Oj y^^I^Pp^Q ’0p£axTjc;

X£ 'Ep|j.toV(i x'i^ M£v£Xdou auvoixcov. xax£X9’dvxo7v di 'HpaxX£idd)v £7il

Ttaap.£vou xou ’Op£axou paatX£uovxoc, Ahaayjvri [xiv xal ’'ApYOQ ixaxipa |xoIpa

Ty;|i£vov, */j di Kp£acpdvxr|V £ay£v dpyovxac;- 5. iv Aax£dal|xovi di dvxoov 15

6 didujX(ov X(ov ’Ap'axodyjjj.ou ::aldo)v olxia' duo paalX£ia' auvapiaa' Y«p

XTjj ITuO-la (paalv. ’Ap'axod7^[j.qj di auxcp 7ipdx£pov xr^v x£X£UX7jV aujxP'^vai

XiYouaiv £v A£X(poi£ Trplv yj
Atopiiac xax£XO-£lv ic; Il£Xo7idvv/]aov. ol jxiv dr^

a7i:oa£jxvuvovx£c; xd ic; auxov xoJsuO-riva' XiYouaiv ’Aptarddrjjxov utto ’A7idXXojvoc,

dx' oux dcplxotxo i::l xo [xavx£iov, Tiapd di 'HpaxXiouc; ivxuydvxoc; ol 7cpdx£pov 20

TTuO-otxo 6yc Il£Xondvvr,aov Ao)pt£uat Y^vr|a£xai yjd£ yj xdO-odoc;- 6 di dX*/]-

marg. adscripta sunt. — xdv d^oyXa Pc.

1. xsXstvjaavxo; La. 2. oipdXXo; in Va

esse videtur. 3. naldac; Vb Lab Pa R Mo.

4. yjjxcpiapyjxsi edd. ante B, D Sch, Ag

Pad Vab Lab R, r^p-cpsaPr^xsi M Pc B SW, cf.

II 18,7. 19,3, ubi '/^jxcpiapdxci etiam SW.
— 7ipoaXc?.p('ov Ixdp. Bs M. 5. cxpaxu))-ac

Vb. — unspspdXXsio Vab. 6. Byjaccvxa

Lb Mo R, in R si sup. yj. — nsldvav Ag

La, IlsXXavccv Va Mo D, IlsXXdvav cett. edd.

codd., cf. 21,9, probat Cobet. Var. Lect.

370. 7. ic ante auxov sup. lin. Pa. — dcpopia

Vb, ic dcpapia Va, xpdc dcp. Mo, wc cpa.pia

La. 8. X£ edd. ante SW codd., Bi cett.

edd., cf. I 25,5 cum comm. — dBsXcpdv

Bi Lb. 10. X£ om. Mo. — xax^LQ-sv uzd

r^paxliouc xs M. 11. dvsvcdjcjaxo codd. edd.

ante D, dvavscoaaxo Va, „ melius fort. dvsacB-

oaxo“ SW, et sic habent D Sch, cf. I 6,7.

13,7. 16,2. 26,3. II 38,5. IV 20,4. - xal

dvsadjaaxo ’Axpio)C TuvBdpsoj om. La.

12. MsviXsojc A X K B Pacd Ag Vb Lb, Mevi-

Laoc cett. edd. M Mo Va R. — 6 supr. lin.

Vb. 13. Bi pro x£ Pd. 14. xy]aap.£vou Va

La, xiaaaou Ag. 15. xd aiv ante Tyjjx£vov

j

inseri iubet Loescher. et facile potuit ex-

I cidere ante simile initium vocis seq., at

cf. II 15,1 cum comm. — B’ ic Pa La

Vb M Mo R, ad marg. dXL. -q Bi La R Pa.

— Aax£Baqj.ov''a edd, ante B codd. praeter

Va, in quo est Aax£Ba,[pLOvu quod receperunt

cett. edd. — ax£ pro Bi coni. SW. 16. pa.3t-

Xciai codd. (paaiX£Ta.i Pd, paaiX£tai Fa) edd.

ante C, D Sch, cf. I 3,1 apyrjv paaiLctav,

PaatXsiot C S B SV^ ex coni. Sylburgii.

— Ag Pd, in hoc verba xdiiv d.pi-

axoB/jixou bis, sed secundo

loco scribit paaiL£t'ai et Y^vovxai. 10, azo-

I

a£p.vr]vavx£c Vb. — iE auxtov Mo. — uzd

I

pro izl La. 21. ic om. M. — r^dy] iq
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9’saxspoQ sysi Xopc; IlaXd^oa touc; arai^ac; xai ’HX£xxpac;, dv£cjj'ouq ovxac;

Ttaajj-svcp xci) ’Opeaxou, cpovsuaai xov ’Aptaxc!§Yj[j.ov. 6. ’Ovo'[xaxa piv h'q xoIq 7

Tiaiaiv auxou IlpoxXyjc; xai EtjpuaQsvTjc; sxsd^Yj, o(ou(xo' os ovxsq ^tdcpopoi xd

paXiaxa -^aav. 'xpo£XT|Xo9-ox£<; i%i ().£(« d%zyp'dac djuoq £v xoivtp 0vjpa

5 xo) Auxeaicovoc; d^sXcptp x'^q jr/jxpoc; acpwv dvxt ’ApY£''ccc, £'3Uxpoi:£6aavxi

xai aoxcov, auvr^pavxo £c; dTcorxlav. 7. Tyjv diroixlav 6 Gr^pac; laxsXXsv ic,

X7]v v'^aov XY]v xox£ 6vo\m^o\).iv'qv KaX'A.(ax*/jv, xo'J(; d7ro‘(ovou(; ol xouq M£jj.|iX'.dpoa

TrapayoopTjasada' xyjQ paaiXdac; sIttiSIcov ixdvxac;. oTrsp o6v xai sTOr/jaav, 8

>.apdvx£c; Xo-^tap-dv dxi 0yjpa |j.£v iq auxdv dv^^st Kddpv xd *(£voc;, oi ds yjaav

10 d 7id*(ovoi M£[ip?iidpou- Msji-pXlapov ds dvdpa dvxa xoO dyi|xou Kdd[j.oc £v xf,

vTjaop xaxsXnrsv */]-(£[xdva sivai xojv stoixojv. xai 0yjpa(; |ib x£ vyjatp

[j.£X£pa)i£v dcp’ iaoxou xd dvo[xa xai ol xai vuv £xi oi 0*/]paIoi xaxd exoq

im'^['Coooiv ojQ oixiax';^* IIpoxXsi ds xai EdpuaOsvsi p-£yp'. p-£v xyjc; 'xpoO^upiac

xyjQ £Q xdv 07jpav ic, xd adxd auvvjXd-ov al p(o|xai, xd ds 'komd di£iax7^x£i

15 acpiatv £ttI xavxl xd PouX£U|xaxa. od |xyjv odds 6|iovo'/jadvxcov xouq diroYdvoo!; 9

adxwv £c xoivdv xaxdXoyov und^siv z\xeXk(jv‘ od yap xt xd irdvxa ic, xd adxd

auvsXvjXdO-aatv -qkinac, coq dv£c[>tdv x£ dv£c|;iqji xai dv£c[jid)v xaidac, waadxojc;

ds xai xodi; xaxcoxspco xaxd ypdvov xaysTv dXkyfkoic, js^ovoxaq xdv laov.

£xax£pav odv xr^v oixiav sus^sqxi adxwv idicoc xai odx d;xcpox£pa<; d|j.a iq xd

20 adxd dvap-i^ac;.

coni. C, q om. La Pa. 1 . xatQ xcztda<; M.

— dvxa M. 3. xpoxX'/j<; et inferius TipoxXst

Vb, linea superducta nomina propria in-

dicari se observavisse dicunt SW. 5. xcd

dxd ’'Io)voc A X K codd., xid Adxsalojvo^

cett. edd. ex emend. Palmerii Exerc. p. B79,

Kuhnii ad Paus. III 15,6 (Adxoaicovoc),

Valcken. ad Her. IV 147. „Kuhnii emenda-

tionem egregiam occupavit I. lonsius de

Scr. H. Ph. I c. 12. p. 63. infra v. 11. 13.

Schol. Pind. ad II. A, 88.“ Hemsterh. MS.

6. X7JV 03 dxoixlav om. M Mo R
,

in R

addit, ad marg. — ioxsiXXsv Va, unde SW
iaxsdsv, cett. codd. edd, laxsXXsv, cf. Her.

IV 147. 7. xs pro xdxs Mo. — xoo

Ms|xp!X. edd. ante B codd., xouq M. cett. edd.

— jjLSjxPpiopoL) A Pc, sed mox jisp^Xiapoo

uterque. 8. xapaywpyjasoDai Msp.pXidpou

om. M Mo. 9. xdopou Va. 10. xoo om,

La. — xdojxou Va. — iv zq vqao) xaxs-

^aXsv dcp’ sauxou Lb M Mo, omissis >.ix£v

rjysuova vrjao) |jl£X£., qy^iiova — jxsxs-

PaXsv om, R, addit in marg. 12. OYi^aToi

Ag, Qupatoi La Pa. 13. icaxpoxXsT M Va. —
dpuaB-svs'., £u sup. a, M, sualHvsi Ag Pd.

14. To om. Mo. — §isax'i^x3t, si super s, R.

15. iirl Tidvxa xd pooXs6|xaxa edd. ante D

codd. praeter Pa, in quo xd om., sxtTcav xd

coni. B, scripsit D, ext xavxl xd Sch; cum

ixtxav semper cum log coniungatur et ixl

xavxi saepius inveniatur (cf. ex. gr. V 25,3.

VII 9,6. VIII 7,5. 51,4; IV 29,9. 36,5.

X

VI 20,15), hoc verum, vulgata ex xav orta

esse videtur. — ojxovoT^aavta.Q Robert.

16. uxs^siv Ag Pcd, uxsi^siv Lb, ixdqsiv Mo.

— xoi pro XI C e coni. Sylb. 17. owzXq-

I

/vuQv.aiv codd. edd. ante B, auvsXy]Xu9-r|aav

Pc, unde auvslyjXuOsiaav B SW, auvsXvjXu-

Bsaav D Sch. 18. ypdvov scripsi, dpiO-jxov

codd. edd. — dXXyjXoLx; M Va, probat F.

— xibv lacov Va. 19. sxspav Vb.
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II. EapaaO-svs' irpsapuxeptp to)v ’Apiaxo^yjiJ.oo Tiai^cov ovxi 'qkmav

'(eviod-m Xs^Guaiv uiov 'A^iv «to xoaxou x6 -^ivoc, x6 EupuaO'£vouQ xaXouaiv

’Ayi^«(;. £7tI xouxou IlaxpsI X(j5 IIp£UY£vou<; xxi^^ovxi £v ’A^aia toXiv, -^viiva

lldxpaQ xal £c; '/j|xdq xaXouatv dizo xoo IIaxp£a)c; xouxou, auv£Ti£Xdpovxo

Aax£^aqxdvio' xou oixiajiou. aovy^pavxo hk xai Fp^ xcp ’E/£Xa xou Il£vd'i)LOU 5

xou ’Op£axou ax£X\o[X£vcp vauaiv £<; «Tioixiav. xal 6 jj.£v xr^v x"^(; ’Io3viaQ

[i£xa$u xal Muao)v, xaXoujX£v'/]v §£ AloXlda £cp’ fjjxdjv, xa9'£^£iv £|X£XX£v 6

Zk ol xpdYovoQ Il£vdlXoc; A£apov xt]v ux£p xvjc; 7jX£lpou xa6xyjc; v^aov £ll£v

2 £Xi xpdx£pov. 2. ’Exl §£ ’Ey^£Oxpdxou xou ’'AYidoc paaiX£6ovxoQ £v Sxdpx'(j

Kuvoupiaq xouc; £v vjXixla Aax£^atjxo'vw' xoiouatv dvaaxdxouc, aixlav £X£V£Yxo'vx£q io

(oc XYjv ’ApYoX(^a, au^^svcov acplaiv ovxoov ’ApY£(o)v, Xyjaxal X£ £x x^q Kuvou-

ptax^^c; xaxoupYoi£v xal auxol xaxadpojidc £x xou cpav£pou xoioTvxo ic, xt^v y^^-

/i£Yovxai ^£ ol Kuvoup£tQ ’ApYslo' xd dv£xa0’£v £ivai, xal olxiGXYjv cpaaiv auxojv

3 Kuvoupov Y^viaO-ai xdv Il£pa£(oc. 3. ’'Ex£Oi d£ uax£pov ou xoXXoTc Aapcdxac;

5 ’Ey£axpdxou t'/]v apyr^v eoyev iv Sxdpx*(j. xouxov xdv Aa^ojxav 'HpddoxoQ 15

£v X(p Xoyu) xcp £Q KpoTaov uxd AuxoupYou xou 9'£jX£vou xouc; vo'[xou(; cpyjalv

£xtxpox£u0-yjva' xalda dvxa* A£ojPo)X'/]v di ol xld'£xat xd dvojxa xal ou Aa^coxav.

Aax£daqxov(otc; di xptoxov xdx£ £do$£v dpaa^ai xpdc; ’ApYslouc; xd)i£[xov ixotouvxo

di ic; auxouc; £YxXyj|iaxa xr^v X£ Kuvoupixv^v iydvxcov auxwv dxox£[xv£adai xouq

1. dpiaxodyjjJLco, ou super oj, Vb. 2. d'pv

Vab Lab Mo Pac, ut edd. ante S h'c et con-

stanter. — xou Eup. pro xd Eup. Pcd Va,

xd per corr. ex xou Mo. 3. xouxc}) Va

Mo. — xaxpl La, Pc Ag, xpl Vb,

xpsixu) xoj Va. 4. k v^ij-dc; om. Vb.

— ouvsxspdXovxo La. 5. suvi^paxo Pcd

Ag Lb R M Mo, in R V manu rec. supra

lin. positum. xal om. Vb. — Tpaloi

A X K F Va, "(paidi Vb, 'fpaT Pcd, ypai M Mo

LabPaR, ad marg. fp.
'(pdioi Pa R, Fpa

cett. edd. ex emend. Casaub. ad Ath. X 3.

Palmer. Exerc. p. 380, Pc Ag. — ’EysXdxou

xou edd. ante B La Pa Vb R M (?), ’EysXa

xou cett. edd. Pc Va Ag Lb
,

dyeXa Pd.

6. |xkxoi xf^t; Vb. 7. xaXou^iv^v, ojv

sup. -/]v, Pc. 8. xsvBiXoq A.kpou Ag Pcd

Lb, -irsv&uXoc, i super u, Vb, Xkpou M R,

V super u, M. — slysv aptius esse quam

£iA.£v dicunt SW ad kdvxoov § 3. 9. paai-

Xsuaa.vxoQ Vb. 10. xsvoupiac, u super s, La.

— £v qXv/.ia scripsi, iv x^ YjXv/.. codd. edd.,

[x-^] Sch, cf. SW praef. I p. LIV, Cobet.

I

or. de arte interpret. 93, xou<; iv xfj ^Apjsia

coni. Emperius, cf. Kays. Z. f. A. 1848,

997. 12. xaxoupYsiav Ag Va Pa, in Va Pa

01 super £t. — xoi£Tvxo Pd. 13. di xal

ol S e M, xal abest ab codd. edd. rell.

— xuvo)p£Tc A R Ag M Mo Pc Lab, xuvop£tc;

Vb Pd, in hoc cu super o. — auxdv A X K
Pac Vb La R, auxu>v cett. edd. M Ag Pd

Va Lb Fa, ut correxerat Sylb., auxwv scripsi.

14. xuvouppv La Pa. — pro HcpaioK

C. Mueller. in Philol. XXXIV 76 coni.

Ilupdacax;. 15. 6 om. La. — laycv om.

R Lb Mo, addidit in m. R. 16. xd k Vb

Lab R. 17. Tcdvxa pro xaTda dvxa Pd.

— A£oipdxY]v codd. edd. praeter S D Sch,

qui scribunt A£(uPu)xrjV. — verba Asoopcuxrjv

' Aapcdxav ab interpolatore profecta esse

putat Zink. VerhanJl. d. philol. Ges. in

Wiirzb. 1862 p. 130. 18. xdx£ xpcdxov Va.

— dpyzad-m La. — ixotouv di Va. 19.

ij.axa Vb. — iydvxcov coni. SW, iXdvxwv

codd. edd., cf. cap. 4,4, ubi £tX£xo codd.

edd., X 25,9, ubi iXd|X£vo(; pro iydjxEvoc;
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’ApYsiou(; xai xouc; xeptolxoac; acptbv 6x7jxdou(; ovxac; dcptaxdvoci. xo'x£ [j.£v xapd

ou§£X£po3v xoX£(XYjadvxo)v d[X03c; \ivy]\i:qc, d^tov xpayO"^vai cpaatv oa^£V xouq ^£ 4

£cp£$yj(; paaiX£uaavxa(; x'^q oixiaQ xa6 x*^<; Adpuaaov xdv Aapwxa xal ^AiTjaiXaov

Aopuaaou dXqou acpdc; xd yp£0)v £X£Xap£v d[icpox£pouq. 4. ’'E0"/]X£ dd d

5 AuxoOpYoi; Aax£daqxovioi(; xodq vdixouc; £xi x-^q ^A^r^oiXdoa paaiXEiac. 0’£iva'

d£ auxdv X£Youaiv oi [X£v xapd x'^c; IluO-iac; didayO-^^xa ux£p auxwv, oi dd ojq

K p'/jxixd ovxa vdixqxa £xaYd^TO^'co* xouxooc di (A Kp^X£Q xouq vo'|j.ouc; x£0'‘^vai

acptaiv 6x0 Mivo3 Xi^oDot, poul£6aaaO'(xt di 6xip xwv vo'|xojv o6x dv£U d'£o6 xdv

Mivo). ‘qvi^aTO di xai "0|xy]po(;, £|xol dox£lv, X£pl xou Mivoj xyjq vo[xoO’£aiac

10 £v xoiad£ xoit; ix£at •

XT^at d’ £vl Kvoiadc, jx£Yd}ir| xdXiQ, zvba X£ AKvcoc;

£vv£(opoc; paaiX£0£ Aioq |X£YdXou docpcaxyjC.

AaxoopYou |xiv ouv xal iv xoIq £X£’xa xou \6yj’j xoiTjaoixai [xvr|[xr|V 5. ^AyqaiLdoo 5

di xaTc £Y£V£Xo ^ApyiXaoq. ixl xouxou Aax£daqxdvio' xoXijxcp xpaxr|aavx£c

15 xdXiv xd)v x£pioixld(ov yjvdpaxodlaavxo Aqov, 6xoxx£uaavx£c; (dc ol Aqoxa'

cppovouai xd ’Apxdd(ov. XapiXaoc; di 6 x'^c; ixipac olxlag paatX£u^ auv£^£lX£

jxiv xal ’Apy£Xd(p xr^v Arpv, oxdaa di xal Idla Aax£daqxovlojv auxoc £dpaa£v

*/jY
0U[X£V0 (;, jxvT^jXYjv xal xd)vd£ xor^ad[X£da djxou xcp Xd^oj jx£xapdvxi ic; xouq

Eupuxoivxldaq xaXoupiivouQ. 6. ’Apy£Xdou di iqv T‘qKex\oQ. ixl xouxou tzoLziq 6

20 Aax£daijxdvioi xd)v x£pio'x{do)v xoX£|x(p xpaxyjaavx£q £$£iXov ’Aixux\ac; xal

([>dpiv xal TEpdvO-pac; iydvxoiv ixt ’Ayatd)v. xouxoiv ^apixai xal r£pavd’pdxai

codd. edd., 21, 1> ubi Lb siyov pro sIXov,

2,2, ubi M Xsdujv pro Aidwv, III 8,10

ysojxoyidY]^ Lb, 9,6 Tzpoor[ks\> et -irpoastXsv

pro xpoaeiysv codd. nonr\ulli. — auxuiv

edd. ante B Lab Pd. 1. dp.cpiaxdvat Ag Pd.

2. Tzpad-Qvai Vb. — oudsvl et icp£^^<; pcuXeu-

aavxttQ La, paaiXsuovxag Pd. — oudsv cpaalv

Va. 3. xd Xap. Va. — )^(zp(dxav Pa M Vb

Lb, V expunct. in Pa, Xczpodxav R Pd, Xapoixa

Pc. 4, xdxs yp. M Va Pcd Ag Lb R, in hoc

X£ expunct., xd yp. edd. La Vb Pa. — ds

5 Auxoup)OQ? Sch, ds xod Aux. codd. edd.,

cf. I 41,2, ubi xal "YXkoq, pro 6 "'YXkoc,

codd. edd. 7. (xd) vdp-qxa? — sxdyoixo

codd. edd. ante B, Exa^dyoixo cett. edd. ex

emend. Coraii, iatty. vel sTcsaaY. Herw.

8. Xs^ousi xdv Mtvo) om. Ag. 9. doxsT

La. 10. xoTi^ om. Vb. — idem sxsaaiv, sxsaiv

Ag M R Pa. 11. (uvo) Vab Lb R Mo. 12. o

dpiax7j<; Pc La Mo, dapiaxrjt; Va, dapiaxyjQ

(sic) M. 14. xouxqj Mo. — xoXsp-ou La.

15. ante xdXiv in M fuerat coq ol aquxau

— r^vdpixodtaavxo Va. — aquxat. Va Pd.

16. XapiXaoi; codd. edd., XdpiXXoc; D Sch,

Palm. MS. notat: „xdxco Xdpt.XXo:; c. 7.“

17. p-sv pro ds La. — oxdaou; ds auxdc

sdpaasv, pi^p.Y]v Exc. Pal. 19. supuxovxiai;

A Vab Lb M Pcd Ag R, supuxoxtaQ La, supu-

xovxldaQ Pa Mo. — xouc dXkooc sdp. Vb,

sed dXkooQ expunct. — xrjXsuxoc; Ag,

xrjXsxxoQ Vb La R, in hoc X sup. x. — xdXi;

La, si sup. i. 20. xspiolxwv Va. — ’AauxXa:;

B ex coni. Meursii Misc. Lac. IV 3, recepp.

SWDSch, ’AaoxXav codd. edd. rell. 21. Odpiv

edd. ante S Vab R Pad M Mo Lab, ~ Tspav-

Bpd.Q edd. ante C M Vb La Pa, TspavDpa;

cett. edd. Pc Ag Va Lb Mo, R per corr. ex

rspavbpac, Y^pdvBa; Pd, rspdvD-pai forma

usitatior est, III 21,7. 22,6. 8. 2. Oapstxai

edd. ante S Pac M Mo Vb Lab R, (pavsixai
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T7]v £(po^ov xojv AojptEtov xazaizka^^ivTe^ a^icXOsTv ix nsXo-ovvyiaotj

yojpoOviai uTioaTOvooi’ lou; ’Aji'jxIat£i; oox sq £7a^po{j.yjc ExpdXXooatv,

dXkd dvttaydvxac x£ iz\ tjjXj xo) koA£|xo) xal Ipycc oux d^ocu £7rid£t^aiJ.£vo'jc.

d*/jXoOa' d£ xai oi Atop'.£ic; xpdxaiov £t:1 xoIc: ’A;j.'jx/.ai£ijatv dvaax7^aotvx£c, oj;

£v x(p xdx£ koyjii jid/.taxa dctov xoOxo uTiap^ccv acp(a'.v. o'j 'xoX/.o) o£ 'jox£pov 5

xouxojv d'X£&-av£v utJj M£aar,v(ojv Tt^Xex/.o; £v ’Apx£jj.'do; i£pcjr xo 0 £ ».£pdv

xouxo £v iJi£>%p((ji x'^c; X£ Aaxojvixrj:; xot* Tf^c Al£aar|v(a; £”£7:o'!*/ixo £v yojpup

7 xaXoa[i6;w Aip.va»c. 7. TtjXex/.oo hk dxoO-avdvxoc; ’AXxa|j.£vr,c £ay£v 0 Tr^kiyJjyj

xr,v apyVjv, xal Aax£datp.o’viot 7:£;j.T:oua'.v £q Kpy;xr|V Xapjj.(dav xov E’jI>'jo;,

dvdpa £v ^T:dpx-/[j xtov dox({xtov, axda£i; X£ xaxax«6aovxa xoT; Kpr(ai, xal xd 10

7:o/j!a|iaxa d~daa r^v d^oxioco O^aXdaar,; y] akkoi^ da9’£v^, xaijxa jj.£v xo-j:;

Kp'^xa; Zchoyxa. £x'/.tx£lv, xd 0 £ £v £-xtxa(po) xou za^drJjyj oovoixtouvxa dvx’

aaxd)v. dv£ax'/]aav di xal 'E)vO; £"i 0^aXdaT(, ~dX'ajj.a ’Ayai(ov iyovxcov xal

*ApY£'’o'j; xoT; Er/aoatv dp.'jvavxa;
P-«y'(i

vtxtoa».

III. T£X£'jxyjaavxo; di ’AXxaii£vo'j; llo>.6dojpo; xr,v |3aai'/.£(av ::ap£Xa|^l£v 15

6 ’A/.xapivoo; xai dxotx(av X£ i; Mxoc/dav Aax£datjj.o'vtoi xr,v iq Kpdxcova

iaxEiXav xal [dicoixlav) i; Aoxpou; xo’j; xoo; dxpa Z£cpopuj), 2. xal 0 rAkz\ujz

0 xaZo6[jL£voc M£a3r,vtaxd; IloZodfdpoo j3a3'/.£’jovxo^ jJLdXtaxa i; dxp.7^v ::po‘‘^/.0'£.

'kiyyjoi di o'j xd; adxd; Aax£datiJ.dvto( x£ alx(a; xal Ahaayjviot xoO xoXijiou.

2 xd ouv X£Yo’ji£va 6~’ adxoiv, xal d::oiov 0 ”o'X£[io; i'ay£v 00x0 ; ~£pa;, xoO 20

'kdyyj |j.ot xd £'f£;/(;
^r^X(f)Jcl' xoaoOxov di iv xo5 -apovxi |j.vr|a9-r,ad;j.£0'a

Ag Pd, (OOi(jixrjiK Va, <l>apiX7'. cett. edd. — aiv

addendum censet B. — Yspov})^pdT7.'. LbPcd,

fcpavO-dxai Va, M. 1. ixcXfhrv

Va. 2. duuxXsci; Va Ag R Pcd Lb et mox

d|iux>.££U 3 iv Ag Pd Vab M R Lab, dauxXsT;
^

La Pa Mo
,

djiuxXaisT;, s super c<i, \'b.
'

dkV Vb Pd. — Xc om. Va, post lizi

transponit M. — oiix d^i« Ag. — «Tcodii^.

Herw., et solet Paus. verbo d-od£i^a3l>ai

in hac phrasi uti, at cf. quae ad I 25,5
i

adnotavi. 4. dvaarrjoavxs; ocpioiv om. ,

M, R habet in marg. o. k6]'(o A X K F

.Ag Pcd Vab Lab, k6 (oo cett. edd. — uzdp-

ysiv Va. (». u.c33r,vio) La, iisoiviVov Vb.
,

— X7;'A.£xpo; et § 7 xr,Xixpou Pc, xt;X£uxo;

eoque expuncto xi^XsxXo; Ag, r/jXsxxo; La.
j

7.
'

1 ^; pro x:^; Ag. — xs om. M Mo La.

S. djJLUxXtt'.; pro i\t'|iva'.; M. — ds dizo-
,

}><xvdvxo; usque ad xr;v dpyr;v habet in marg.

Va. — dXx«|jL. 6 xyjX. says idem, hoc etiam 1

Mo. — h'/z 6 K F. 9. yapjitda Ag Pd.

— cjlKo; Pc Ag, suibo^dvdpa R M Mo Vab

Lb, £'jlKo3dvdpa Pd, su&uoadvdpav La.

10. 3xd3i; M Mo Vab Pac Lab R. — xctxot-

xau^avxa Va. 11. dX)ao; La, x«t c7A(i);

edd. codd. cett. 12. exXsixstv Ag Vb Lab

R Pc Mo, ixXstKciv Pa. — a-jvoixoDvxa Va Pd.

1 .4 . d>^o; in correct. La pro "EXo;, d7Ao; Ag.

— iri l>aXd33rjc, xal dXXto; doB-sv^’ xauxa

IX. X. Kpy^xa; rdXioixa Va, xal Kp:^xa;

expuncta, iri OaXabar) Pcd Ag B D Sch, iri

DaXdaayj; cett. edd. Pa Vab La Mo.

14. c17v{u3'.v m. — v.xdiatv B SW, v.xco3'.

cett. edd. R Ag Pcd Vab Lab.

15. IIo/Ad(i)po; usque ad ’AXxa|jivo'j;

om. Pc M Mo. — rsptsXa^sv Va. 16. Xaxs-

danxdv.o'. ic ixa'/.. La, ir it. Pc. 17. dro'.xlav

inclus. D Sch. — iri pro rpd; Mo. 18. rpor;X-

Ihv M .Mo Vb Pd. 20. orouov, 0 super o.

Va. — ouxo; iays Vb. 21. jxou Vb. — jxvr^ad-
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aijTihv, rd TCoXXd '/iji^GaG&a' Aaxs^atixovioic £v T(jj 'Jipoxspi») TTpoQ Msaayjviouc

TToXejxo) ©soTOjxTiov Tov Nixdv^pou, paGiXea ovxa xvjt; sxspac; olxlac. ^laiiSTO-

X£[i*/j|j.£voo ^£ xciu xipoQ M£aa'/^vTjV TroX^p-oo xo(i AaxsdatixovmQ ^opixxf^xoo

XTjc; M£aarjv(ac Guar^Q, IIoXu^copov £a§oxi[j.ouvxa £v STtdpx'/[j xai xaxd ^vwjxrjv

5 Aax£^a'[j.ovuov p.d/aaxa ovxa x(p BV^ixco, oux£ -(dp Ip^ov 8iaiov oux£ upptaxyjv

Xojov 'jiap£'!*/£xo iq oodiva, iv de xait; xpia£a' xd Sixaia £cp6Xaaa£v oux dv£o

'piXavO'pa)7iia(;, — lyovxoQ rjdri lloXodcdpoo Xajmpov dvd Tidaav xvjV ’EXXd^a 3

dvo|j.a, IIo}i£jxap'/0(; olxiaq iv Aaxedaiiiovi dvvjp odx ddo^ou, d-paGoiepoc, de,

(OQ id'/iXo)Ge, Yvfojj.TiV, cpov£U£'. xov Ilolu^topov. dTiodavdvxi §£ adx(p izoXXd xs

10 Tuapd Aax£da'jxov(cov didoxai xal d$'o'Xo*(a £c; xtjr/iv. laxi p-lvxoi xai IIo-

X£jj-dpyoo [xvvj[j.a Iv 'Li:dpZ'q, £ix£ dYadou xd Tipdx£pa dvdpdc; £ivai vopxa^lvxoc;,

£ix£ xai xpucpa oi 7rpoa7^xovx£c; O-dTcxouaiv auxov. 3. 'Eiii jxlv dr^ Eupoxpdxouq 4

xou IloXadojpou paaiX£6ovxo(; Akaai^vioi x£ 'qveiyovxo 6x7^x001 Aax£dai[j.ovioiv

dvxec, xal napd xoo dTjjiou xou ’ApY£ioiv oudiv acpiaiv d'X7ivxy]a£ v£cdx£pov Ixi

15 dl ’Avacdvdpou xou Eupuxpdxouc, xd ydp yp£(dv yjd'/j M£aarjViou(; rlXaovev Ixxoq .

IT£Xoxovv 7^aou tzo-gt^c,, dcpiaxavxai Aax£dai|j.ov(o)v 01 M£aaf|Vioi, xal ypdvov |X£v

dvxlayov x:oX£ji.ouvx£c, u-xdairovdoi dl, ok £xpaxr^O"^aav, dTi')jj£aav ex Il£loTOv-

vf^aou. xd dl auxdiv £‘fxaxaX£icpO’£v (Iv) xijj
‘('fl

Aax£dai[xovicov l^lvovxo olxixai,

TiXrjV ol xd lirl xi^ 9'aXdaa'pj TroXlaiJ-axa lyovx£c. xd [xlv dvj IttI xou tcoXIji-ou 5

20 aujJLpdvxa dv 01 AkaaVjvioi Aax£dai[j.ovioiv diioaxdvx£c InoXIjr/jaav, ou p.oi xaxd

xaipdv i]v Iv XT^ G'jy^pa(p'Q x'^ napouayj dr[k(hGar 5. ’Ava5dvdpou dl uld(;

Eupuxpdxr^c; ‘pXsxai, Eupuxpdxouc; dl xou d£uxlpou Aloiv. IttI xouxoiv paaiX£u-

dvxcov Aax£dai[idvioi irpoaluxaiov Iv X(w Tcpdc; T£Ysdxai; noXIjicp xd 'xX£{ova. lui

dl ’Ava$avdpldou xou Alovxoc; li:ixpax£ax£poi T£Y£axdiv *p-vovxai xip TToXIjiov

La. 1. auxul Va. 2. post ohia^

maior est distinctio in A X K, minima in F,

maxima in cett. edd. — diaTUSTCoXsp-oup-lvou

Exc. Pal. 3. xou; xpd; La. — codd.

edd. ante B, Msaayjvyjv coni. S, recepp. cett.

edd. 4. TToXudojpoc; La. 5. Aaxsdanxovtcov om.

Mo Lb R, addunt in marg. Lb R, non dis-

plicet SW. — pltV.iov 'dpjov Smai. Exc. Pal.

6, X6'(oo M. — i; om. M Mo Va Exc. Pal.

Smai., supra lin. R. 7. dl om. Mo. — Xa\i-

%pdv dvop.a d. TC. X. iXX. dvojxa La. — xyjv

om. Exc. Pal. — kXXddryy D-paauxsXo; M.

10 . xal post didoxai om. M Mo Lb, dsdvxai

xa.l Exc. Pal. — d^idXc^a edd. praeter S

SW D, Fa Pad R La Vab Exc. Pal., d^ia

X6yjo Pc cett. edd., utrumque invenitur, cf.

II 25,5. 30,4. 38,3; IV 5,7. 8,8. 18,6. 17,9.

21,4. 25,1. 13. AaxsdaqjLovioic; edd. ante C

Vb La Pa, Aaxsda.qxovlwv cett. edd. Pcd Ag

M Mo Va R, in R 01; sup. cov, utraque con-

structio invenitur, cf. III 8,3; II 12,5. III 2,3.

26,7. 14. xojv ’Apif. edd. ante C Lab M Vab

R Pa, xou cett. edd. Pcd Ag. 15. dlz^dv-

dpou VaLbR, in R Xs expunct. et a.v sup. lin.

17. Iir/jsaaa.v Vb. 18. lY''^axaXy-cp9'lv B Pcd

Ag M Mo Ag, l'pxa.xaX£i(p0-lv cett. edd. Amas.

Vab Lab, La Vb per corr. ex 'q.
— (iv) ins.

cum C, voluit F. — ixixai Ag. 19. iicl Da.X.

coni. C, iv codd. edd., iicl e constanti usu

Paus. recepi. 20. wv pro ov codd. 21. iv

x:^ au'(jpacp'^ itapouOifj VabM MoLab. — d-q-

Xcdao), ai super (o expuncto, La. 22. su-

puxpdxr]; dl xou La. 24. d.va^avdpiou Lb.

— '(ip.»ovxai edd. ante SW Pacd Ag Mo Lb
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‘(ivovia» ouKoc;. dv7|p Aa/.s^aqxdvioc Ar/ac: dvcjia dcpixsxo zq tr^vixauia

6 al TZOkzK dyjDoai oTOv^dc; £Il>'/ov. 6. d(pixo|j.£voa 0£ tou Aiya ’Op£atou id

oatd dv£?:^yjiouv dv£!^r|Toav hk a’jxd £x 0’£O7cpo^(oo llTraptidia'.. auvyjx£v ouv

0 Aiyac; coc; 1'att xaiax£qx£va £v olyJ.a yaXx£OJC, auv^x£ 0 £ ouxojq- oxoaa iv

xoO yaXxitoc; £(opra, xap^Xai^icv «'jxd r.rjoc, xo £x A£/.(p(ov |idvx£U|xa, dv£|j/jic 5

iji£v xou yaLyAoK £^xd!^a)v xd; cp6oac, oii xal aoxai fifaiov 7:v£U[j.a Yspi£aav,

xuTCOv $£ XTjV acpupocv xai xov dxjiova dvxixuxov xa6x'(i, 7i'^jxa ^£ £'.xo'xtoc

dv^pwTro) xov at^T|pov, dxt ryptovxo ic xd; p.dya; yjdr^ xq3 ai^T^ptp- xd ^£

xtov /jpftKov xa/>.&'jp.£V(ov dv £'X£v 6 d-zoQ dvO-pwTTcp K‘^jxa £ivai x-^y^ yaky/jy.

7 xtj) ypT^ajiul! ^£ xqj ‘(£vop.£vqj Aax£5aqj.ov/j'; ic xou ’Op£axoD xd oaxd xai lo

’AI>7|va'/ji; uax£pov iov/Aza iypT^a&Tj y.a~dyyjciiv ic, \\b'r^va:; ix Exopou 0r|G£a,

d/jao; 0£ oux £'!va( Gcpiatv £>^£iv Xxupov. dv£op£ X£ ^7, xd oaxd xoO 0T|a£oj;

K([ut)v 6 MiXxtdooy, Gocpia yp7jGd|JL£vo; xai ooxo;, xai p.£x’ ou xola £iX£ X7^v

8 lixupov. dxt ^£ £kI xo)v 7|p(o(ov xd 6V/v.a 6jj.r>'!o); yakxd Tjv Tidvxa, [j.apX!jp£T

|iot xcd ’0[x7jpoL» xcov £xd)v xd £; X£ d;'!v7|V lyovxa X7|V Iktadv^pou xai £; 15

XOG M7(pio'voo xov diaxov. jj£|SaioT 0 £ xai d/^Xo); jjioi xov Xo^ov £v ^>aa7jli^i

dvax£qx£vov £v ’A9'7jvd; i£pcp xo ^opo ’AytXX£to; xai Ntxo[).r|5£uaiv £v ’Aax).7|Xiou

vaqji jj.dyaipa 7, Meiivovo;* xai xoO piv tJ X£ aiyjr/, xai 6 aaopojxVjp, 7|

tidyaipa ^£ xai ^id ~dG7^; yakxob zzrjjiq-aL xauxa jx£v ^7j ia[J.£v lyovxa

!) 00X0 ). 7. ’Ava;av^pi^7|; ^£ 6 A£ovxo; Aax£^ai;j.ovio)v [lovo; 'c:£ ^uo 20

djia £Gy£ xai oixia; ^6o djxa o)X7,g£. X7|V Ydp oi xpo’x£pov GuvotxouGav dpiGX7|V .

xd akka ooGav G'jv£j3aiv£v oo xixxciv* dxoxip/J^aGO-ai 0£ aox7,v X£^£'jovxo)v

R, (^''ovxai Vab, i'(ivov*o La.

I. -(qvovxai os edd. ante SW Fac Ag R, 'fi-

vovxai Bs M Lab Pd Vab. 2. 3”ou^<z; La.

Axapxidxa'. edd. ante S. 4. 6 om. Pcd

Ag Lb, in R addidit alia man. 5. rapi^aXXsv

Pc, TcapsXaPsv Lab Mo R, ad marg. ’(p. zapi-

[ioXzv R, Pa TCapspcfXsv et ad marg. dlX.

xapiXapIsv, xapsXczPiuv M. i/. cpsXcptov

udxcuaa La. G. (puasi; M. — aoxca Pc,

o.oxo:. Vb. 7. “Uaou Lb. — Gcpupcz La.

— d/.atovct La. 9. dvsimv codd. praeter

Pc edd. ante S, dv slzsv e coni. Facii

cett. edd., est in Pc. 10. YivojjLivtu Va.

II. xczxaY«YoDaiv mavult B. — ’AD-^va!Is

edd. ante C Vab, R ad marg. 12.

Pcd Ag Lb, unde B scripsit xs

recepp. edd. seqq., Vab Pa La edd. ante

B dvsups Ss sine of^. 13. \^.Xxldhr^z Vb La

Pa. — dv^opz usque ad SxDpov Mo R om.,

addit in marg. R: dvsOps os xd d. x. H. x.

6 |xi.Xx'.ddrj;. — post ojxo; habent sups

Pcd Ag Lb. — xai oO |jlsx’ od z. Vb. — sIXs

ixsv xy;v Lb. 14. 7,v, xauxa uapxupsT, omisso

seq. |JLOt, La, in Pa |jioi expunct. 15. i”d)v

om. K. — xd om. codd. edd. ante C, S

B, ins. C SW D Sch. 16. xcp Xd^oj Va.

— (paarXiBi Vab, cpaa-^Xioi Lb, s; cpaaiXvj^i La.

17. Bdpu xd pro xd ddpu? — iv abest ab edd.

ante B Vab M Mo Pa Lab, uncis inclusum

inseruit C, est in cett, edd. Pcd Ag, in R sup.

lin. 20. ouxco codd., ouxo)C edd. 21.’s3ysv

Vb Pd edd. ante S. — ojxiosv Pd Ag, quod

Amasaeum legisse coni. Sylb., cf. Her. V, 40

di^d; bxia; olxss. — dpsaxTjv B e coni. Bergleri,

quam laudat Wessel. ad. Her. 1. 1., sibi non

displicere fatentur SW, cf, III 18,2. 22. os pro
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T(I)v scpopcov TouTo |j.£v ou^ocixobc; iiza^^^^iXkeTai, xoaouiov hi acpiotv £tx£t, pvaTxa

£T£pav Xap£iv Tipoc; Ta6r(j. xai 7] X£ £'X£ta£X{)'ouaa KX£0 [j.£v*/jv izaiha SGye

xal y; 7Tpox£pa x£(0 (; oa ayouaa £v ye‘(ov6xi KX£0[X£v£t x(xx£i

Atop'£a xal auO-ic; A£03vl§av, £7il ^£ auxoTc; KX£0[xppoxov. 8. ’Eir£i §£ dx:£d'av£v 10

5 ’Ava^av§pl§'^c, Aax£^aqj.dvto' Aojpt£a xal Yvtd[J.7jV KX£OjX£vouc; xal xd ic, 7rdX£[xov

d[X£lvova £Lvai vofxi^ovTeQ, xdv [j.£v dmaavxo d'xovx£Q, KX£0|X£v£i ^£ dtddaaiv

£x xojv vd|xo)v 7i:p£ap£Ta xv^v dpyyjv. Aojpi£U(; ]X£v ou ydp TiveiysTo oizaxoosiv

KX£op.£v£i [i£vo3v £v Aax£da{[xovt, £c; dxoixlav ax£XX£xat.

IV. K)i£0 [i.£vyj(; §£ ojq £paalX£oo£v, adxlxa £0£paX£v £<; XTjV ’Ap*^oXl^a,

10 Aax£dat[j,ov(cov X£ auxcdv dO-polaac; xal xmv au[i|xdycov axpaxidv. 6)Q hi

i7iS^YjXt%'^ ol ’Ap*(£lo' ai)v oirXoic, o KX£0|j.£vT|c; ivixa xt^ l^dtyyj* xal, rjv -(«p

7L/i‘/jalov aXooQ iepov ’'Ap'(oo xou NidP'/jc;, xaxa(p£6'(ouaiv, coq dxpdirovxo, daov

X£ x:£vxaxtaylXtot xcov ’Ap*(slojv £q xd dXooQ. KX£op.£V'/j(; d£, £$o)p[j.£'

TzoXkd ix xoo vou, x£’A.£6£i xal xdx£ £v£ivai Trup xoTq ErXwaiv £<; xd dXaoc,

15 xal xd X£ dXaoQ -q cpXd^ £'X£Xap£v dcTiav, xal d[j.ou xtp dXoei xaiop.£V(p au‘(xa-

X£xa60-yjaav [adO-ic;] ol lx£xat. 2. ’Eaxpdx£ua£ dd xal £xl ’A0-7jvac;, xd piv 2

'xpdx£pov ’A0’*^valoic; X£ £>i£y9’£plav oltzo xcdv n£iaiaxpdxoo Traldcov xal a6x(p xal

Aax£dai[iovlotc; dd^av £v xoic ''EW'q<j>y dyad^qv xxo')[j.£voc, dax£pov hi ’AO'T^valoo

ydpix' dvdpdc 'laajdpoo xopavvlda ol aoYxax£p'(ocad[j.£voc; ’A9’7]vd3v. (dc; dd

ji£v Vb. 1. eTcVf^sXsxai Va. — xodiou ds acp.

Pd. — rjxsi Ag. 2. sTCsX&ouaa Va, ut Herod.

V 41, recep. Smai., izsiasVD'. cett. codd.

edd. praeter D, iTaasXO-odaa Pd
;

in vocibus

cum i/csio-compositis codd. servant diph-

thongum tali constantia, ut Dindorfium

sequi non audeam in praef. IX ubique iicsa

restituendum esse censentem, cf. sTueiaddiov

VIII 7 extr., sTcsiadjo) IV 4,B. 5,5. 6,3.

V 4,2. 7,10. 15,11. VII 3,7. X 17 extr.

80,7 ;
semel VIII 43,4 in sTTsaPatvsiv con-

sentire videntur
,

18,2 i-KSTqydjsxo M Vab

Lb, e-KsioqydjsTo Pd Ag, i-iaaYjj. La (i7C7j'(d‘f£Xo

Pac, in Pa sa manu rec. supra qy).

3. od om. M Mo. — xXsoiiivq M La

Pa. 5. xX£u)p.evoU(; et xXsuJiiivai Ag. 6.

dxovT£c, (j. super £, M. 7. 7cp£ap£la edd.

ante B Vab Pa La M Mo R, 7cp£ap£ta cett.

edd. Pcd Ag Lb, ut coni. Sylb. probanti-

bus Palmerio et Schneidero. — dcoplav

|X£v hq Vb. — qviox^xo M. 8. iJ.ip.vojv

Va, marg. p.£vojv.

9. KX£op.£vyj(; o£ (jjg £paa. — Iq xo

rlKooc, B capiti tertio addit
,

Aa)pi£u:;

p.£v oq xx\, Sch capiti quarto praefigit.

— adtlxa £a£paX£v om. M Mo R, habet R

ad marg. 10 . 0£, x super d, Vb. — axpa-

xiav Va, idem in M esse videtur. — ojq o£

usque ad xq p-dyq om. Ag. 13. xkBo\xivqQ

dl usque ad dXooQ R ad marg. - xXso-

p-ivou; o£ £^dpp.£L Ag. — ydp om. La. 14. vaou

Va M Mo Lab. 15 . xal x6 xe K F Pc, xal xdx£

cett., deleri iubet Porson., incluserunt SW
tamquam male repetitum. — £7U£Xao£v

Ag. — aXa£i au'CX£op.£vcp La. 16 . au9i C e

coni. Kuhnii, quam probat F, uncis inclus.

Smin. D Sch, sustulit uncos S in ed. mai.

interpretans: quoque s. deinde; adxto

malit B, £u9uc Madv. Advers. cr. I 706.

~ £Tcl dUrjva; Lb. 17 . dd-qvaiooc, Pcd Ag M
Lb. — £>.£u9'£p£tav Ag. — xal post auxtjj

om. M. 19. ydpy^xi Va R, in hoc i super q.

— auYxax£p'(aadp.£vo(; edd. inde a C, invenit

iam Valcken. Her. V 70, Vb La Pa, aoyxaxsp-
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r|[xdptav£ t'^c; xoci oi ’A9-*/jvaTo' Tcspl t'^c; sXsuO-spiac £[j.ay£aavio £p-

pto[i£v(oc;, svxauO-a 6 KX£ 0 [i£vT|c; akka T£ £^'^ojas yojpac, xal r^c; xaXou-

\iiv'qc, ’Op'(a^o(; O-swv t£ kov £v ^EXsualv» ispdc:, xal xaoirjQ xsjxsTv cpaaiv

aoxov. 3. ’Acptx£xo xal £Q Al-p-vav xal AiYivTjXcov xouq ouvaxouc; auv£Xdjxpav£v

oao' X£ aoxwv jj.£X£ayov xal paac^£i Aap£'op xuji "TaxdaKoa ‘f/jv 5

3 ^ouvai xal u^oip xooq TOXIxac; fetaav. oiaxplpovxoc; 0 £ £v Av^iv'q KX£0[jivouc,

Arjjidpaxoc; o z/jQ olxlac; [:laa'X£uc; xvjc; £X£pa<; ^'£paXX£v aaxr>^ sq xd)v Aaxsoai-

[lovdov xo TiXyjtVjQ. 4. KX£0 |X£vr,c; ^£ wq dv£axp£'|»£v £^ ArplvT^c;, £7Tpaaa£v

0'KojQ Ar|[xdpaxov 'iLa6a£'£ paatX£6ovxa, xal xt^v X£ £v A£Xcpolc; 7rpo'[xavxiv covT^aaxo,

Aax£^at[xovlo'.c; a'JX'/|V oTioaa a^xoc £5(oaax£v £c; Ar^jidpaxov yp'^aat, xal A£to- lo

xoyl^TjV dv^pa zou [iajtkixou ‘,'£vooc; xal olxlac Ar||iapdxtp x*^<; a'jx*/]c; £'X'^p£v

4 djxcpiaflr|X£lv L>7C£p X'^q dpyyjx. £ly£xo ^£ A£coxuyl^r,c Xo'-((ov ouq ’Apiaxcov tiox£

i; Ar^jxdpaxov X£y3£vxa £^£paX£v utco djia^laq ouy auxou TialBa £'vat cpr^aaQ.

xo'x£ ^£ 01 [j.£v £c; xo ypr|ax7^ptov ol Aax£5atjxovto' xo £v A£XcpoTc, d)a:x£p xal

xd rTkkoc £ld)3’£aav, dvdYouo' xal xo dij.cp'3p7^xrjjj.a xo -j-xip Ar||xapdxoa*
/j

^k j5

5 acptatv £ypr|G£v r, 7Cpop.avx'<; oxoaa y]v KX£OjX£v£i xaxd Ar||xdpaxoq

;i£v xaxd iyOog xo KX£0|X£voo; xal o-j g’jv xoj 0 'xadj) PaatX£lac £x:a69'r|,

5. K)^£0[X£vr|V ^£ OGX£pOV xo6xtov £7T£Xap£V TcXsUTr^ ;J.aV£VXa* OK -(dp 07j

£Xap£ xo £xlxpcoGX£v atjxoc a6xov xal §i£q'(j£i xo awjxa dx:av xotixcov

X£ xal /.ojj.a'vo'iJ.£vo;. WpYctoi piv ^r, xoIq lx£xa»c xou ’'ApYOD ^i^dvxa auxov 20

01X7,V zfkoQ xoo * ploo cpaalv £up£j8^a' xoiouxov, ’A9'7,vaTo’ §£ ozi i^f^o}as X7,v

’0pYdda, A£Xcpol di xcov dojpo^v £v£xa (5)v zfi ::pop.dvx'dt £dcox£v, dva'X£laac

() £'{>£UGji£va £lx£iv ££ A7,jj.dpaxov. £17, d’ dv xal xd [j.7,v(jxaxa £X xo5 yjpcooc

p>!3d|icvo; A X K P' codd. cett., R o super a.

1 . ol om. La Pa. 2. 6 xX. svcauD-a La,

sed litteris impositis ordo vulg, restituitur.

3. dp(d9'o;, d super l), Ag. — xs Sch in

praef. delere vult, recte retinet cum edd.

Seemannus, Quaestiones gramm. et erit, ad

Paus. spect. 24. — ikzoaivi hpai^ Va.

4. oddv pro adtdv Pd. o. auxol? — ddd-

3xo'j A X K, bxd^Tcou R Pa Vb La, baxdoTCou

cett. cdd. codd. 7. diipaXsv Vb. 8. xd et

oK om. M. 10. auxdc R ad marg. — Xsovxu-

ytdrjv, ad marg. akk. Xsioxuyidyjv, R. 12. z(-

ysxo B SW D e coni. Valckenarii, in Vb esse

videtur, conferunt Hcr. VI 65 xouxou dyj

£7C'.paxcU(ov xoD pvjiiaxo; 6 Asuxuyidxj;, codd.

edd. cett. slAcXo, cf. ad cap. 2,3. — ki'(oy^

Lb. 18. diraDsta; Lb. — odx auxoD codd.

I

edd. ante B. — xsiaac codd. A X K F S B,

I

Xciailsl; C, cp>JG7.;, e coni. K, SW D Sch, cf.

I Her. 1. 1. epez; obx icuux&o slvai; ctTiac coni.

I

S. 14. y.cfl post o)3Z£p om. La. 16. r^v

j

xXso|i£VY,, £i super tj, Vb. 17. iyDo; xoD

La Pd. 18. KX£0 |x£vyj A X K, KXsoij.£vr]v cett.

edd. codd., xXsouu-ivrjV Ag. — xooxov Pd

Ag, xouxcuv uoxspov M. — ixsXapsv om. Pc.

19. £7.<zp£ xd ^icpo; dedi, £Xap£Xo ^tepou^

{cJ<foc, Pa La) codd. edd., cf. IV'' 5,7. 21,6,

neque abest articulvs III 17,8. 20. otVixaic

A Vab M Mo Lab R Pa. 21. xoiouxo B Pc Ag,

xoioDxov cett. edd. Vab M Lab. 22. ozhfoiz

PcdMLb, in R correctum in o£Xy'oI- — o>ti*

' Va. — £i'v£xa Mo. 23. pyjjxaxa La, jjLrjvtp.xa,

j

6 super t, M. — £x xoD v;ptoo; scripsi e

I

coni. Sch, Argum respici solum docent quae
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ojiou xai O-soiv ic
,

to aoTo x(jj! KXsoiisvs' auvsXyjXoO-oxa, sxsi xoi xocl i§(a

IlpoixsaiXao^; £v ’EX£o5vxi oohkv ’'ApY^o cpavspojxspoc; av^pa Tl£pa'^v

£xt|ioipr^aaxo ’Apxauxx'/jv, xai M£Yap£uaiv ou tiox£ '9’£ojv xoiv £v ’El£advi

0VX04V £?£-(£v£Xo ikdoaod'ai xo jr/^vqxa jyjv iTzepyaaaixevoiQ xyjv i£pdv. xd ^£

5 £c; xou iJ.avx£ioo xv^v §td7T£'pav oode xo TiapaTiav dXlov ye o'j§£va OTt \x'q [j.o'vov

KX£0[X£VT|V ToX\xfi<3avXa ra[J,£V. KX£0[J.£V£t ^£ OOX OVXOJV dpp£VOJV TCai^OOV £c; 7

A£04v'^av xov ’Ava5avSpi§oa, Aojpi£03(; §£ olt^ d[j.cpox£pcov d^£Xcpdv, xax£p«iv£v

‘f] dpyi(^. 6 . xai Sdp^TiQ x£ x*^vixa5xa £x:l xt]v 'EXkdha xdv Xadv xai

A£0)vl§a(; xptaxoaloiQ ojxou Aax£daijxov{a)v d7C7]vxYja£v ic, 0 £p[j.o7c6Xa(;. ‘(eydvaat

10 |j.£v dyj iidX£jj.oi xai 'E)iXfjV(ov 'koXXoI xai iq dWrfkooc, pappdpcov, £uap(0'|j.r^xoi

o£ oTidaouQ dvdpoQ ivoQ jxdXiaxa dp£X'/] 7:poy^7a'(£v ic, TuXiov §d$'/jc;, toQ "AyihSkeoc,

X£ xdv TCpdc; ’lXl(p 7idX£p.ov xai MikTLdh'qc, xd Mapaddivt Ip^ov. dXkd ^dp xd

A£oivldou xaxdp&oijia a7T£p£pdX£xo, £jj.ol dox£iv, xd X£ dvd ypdvov aap-pdvxa

xai xd £Xi x:pdx£pov. S£p?'(i ‘fdp |daatX£tov, ottogoi Mvjdoic; xai ri£paat<; 8

15 £7£vovxo uax£pov, napaayoixdvcp [xd^iaxov cppdvy]jj.a xai dTiod£' ^ajidvop Xa[j.7cpd

ouxw xaxd X7]v 7rop£lav, A£(ovlda(; auv d^iljoic, ouc; 7j7dY£xo ic, 0£p[xo7i:6Xac;,

£7£V£X0 dv £|m:oddw \x'qdk dpyyjv xyjv 'EXXdda ld£iv adxdv \xriok ’Ad’Yjva((ov

7T0X£ ip-xp^^aa' XTjV xdXtv, £i jr/] xaxd xyjv dxpaxdv xt]v dtd x'^c; Olxyjc;

X£ivooaav X£pia7a7d)v xr^v |i£xd Tddpvoo axpaxtdv 6 Tpaylvioc; xux^LOjaaaO-al

20 acptai xooQ ^'EXk'qvac, xapday£, xai ouxoj xax£pYaaO’£vxo(; A£0)vidoo xap'^X0'Ov

£c; XT|V 'EXldda ol pdppapoi. 7. Dauaavlac; dd d KX£opLppdxoo paaiX£oc; jj.£v 9

odx £7£V£Xo* £Xixpox£U(DV '(dp IIX.£[axapyov xdv A£oivldou xaxaX£tco9-£vxa £X'

sequuntur, s/ xs -dpiouiv codd. edd. 1 . ixst'

Ti Ag Va. 2. Tzpoxioikaoc La, icpotcaiXsojc

Va M, in Va corr. ex xpojxsaiXao;. — ’EXcz[-

ouvxi D, ^EXsouvxi, quod est in codd. edd.,

hic et alibi perversa pronunciatione depra-

vatum esse censet Herw. 3. dpxdxxvjv La.

— iXsuaivi Va, ut solet. 4. dvxtoc; AXKF,
dvxiov cett. edd. codd., correxit etiam Palmer.

M S. — £^£-(£vovxo Pc Ag M Lb. — p]vi|ji.a,

u super i, M, p,y]vojj.a La. — £i:£p'caap.£voi<;

Va Mo, £X£p“(aaap.£vv];; La. 6. yXzo]xiv'q

A X K Ag Pd Vb M, xX£op.£V£t. Lab Mo R, in

R 'q sup. £ 1
,

x>.£0 |j.£vy]v cett. edd. Va Pc.

— tum xL£op.£vyj ^£ Ag Vb. —
- dpcivojv D,

ut semper. 7. d.Xe^avoplooo Vb, — dosX(pu)v

Vb, (Lv expunct. et dv sup. lin. — £xax£-

paiv£v Pd. 9. xpiaxoalac, oic sup. ac, Vb.

— dx7]vx7]a£v om. Ag Pd. 10. d'q om. cod.

Phral. — x«l i; dXkqkooc x«l Pappdpouc coni.

Pausanias I.

C. Schmitt. Philol. XI 470, nihil mutandum,

TcdlEiJLoi^EXXyjvojv sunt xdX£jj.oi. xpoQ^EXXyjva;,

sc. pcfpPapoiv, cf. IV 17,3 d MEaayjviuiv tzoXc-

jjLoc; cum III 18,7 5 -xpoc, JVEaoYjviou!; :cdX£p.0 (;.

— £udpi()’jJL0 '. X£ 07] Va. 12. xco p.ap. Va.

— '(d.p om. cod. Phral. ~ xw XbvjvIoou

xaxdpOopicz Va. 13. ux£p£pdX£Xo e coni, B,

SWDSchAgPd, ux£p£paXl.£xo edd codd. rell.

14. xcd ante Ilipa. om. Vb. 15. £'C£V£xo AgPd.
— xapaayoaivcuv et axod£t^ap.£vo)v cod. Phral.

— (ppdv'.|xa, omisso sq. Xa.ixTrpd., La, Xapxpd

om. etiam Pa. — post Xczpixpa distinguunt

edd. ante B, qui omnem omisit inter-

punctionem, post xop£iav SW D, Sch in vers,

germ., probat Frazer.
,

post ouxoi edit.

Teubn. 17. „BXkdTzei wax£“ Palm, MS,,

(ujc) jJLYjOE C e coni. F. — |xy]X£ Ag Pd.

19. axpaxtdv (sic) Va. 20. xspsoya M.

— ouxoj^ Ag Pcd. 21. £i<; M Mo.
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Tcai^a £c; nXdxaidv ts Aax£oat|j.ov/juc; 'rj'(a'(e xal uoiepov vaaaiv ic, lov 'E>.-

XyjaTOvxov. Ilauaaviou oe t6 IpYov x6 ic XTjV Kcjiav *(uvaixa iv £xaiv(|)

xidaiiai [xd)itaxa, i^vuva dvdf^oQ oux ddo^oo izocpd Kojoic O-o^axepa ouaav

'Hy7|Xop''^oo xou ’AvxaYopou OapavBdxr|C; 6 Tsdara^oc;, «vr^p Ilsparic;, TraKXaxfjV

10 3r/£v dxouaav £X£i os IT/.axaida' Alap^ovtoc; X£ sTCsaav iv T'^ >'^«1 »

dTUcoXovxo oi pdpjiJapoi, x*}jv o Ilauaaviaq dx:£ax£rA.£v ic xr^v Kojv xoGjiov

X£, ©V sTioiTiGaxo 6 Il£par|C aux-^, xai ~r^v dXXriv dYojxsvrjV xaxaaxsuviv.

MapSov'00 X£ oux XtiOSv 6 llauaaviaQ aiayuvat x^7^ vsxpov xaxd xr^v

Tcapaivsatv xou Aiy'vi^xou Ad[X7:ojvoc;.

V. lIXsiaxapyoQ |X£v o-jv 6 Ascovi^oo vsojoxl X7|V paaiXsiav 'JiapstXrjCpwc; lo

£X£A£6x'/ja£, llXstaxodva^ ^£ 1'ays xTjV dpyrjV 6 Ilaaaaviou xoo IlXaxatdatv

r|YTjaa[x6^oo. 2. llXstaxodvaxxog Ss £‘C£v£Xo IlauaaviaQ. outoq ic, xr,v ^Axxtxr^v

dcpixsxo 6 ITaoaaviac; 0paao,So6Xoj xai ’At)"/jva(o'£ t:oX£|xioc; xoj Xo^cp, xoIq X£

d'py£iv STTtxpaTiSiaiv 6 t:6 Aoadv^poo xaxaax*/jao'|X£voc; xr,v xopavvi^a £v pspaioj.

xal l^<iy'Ci ivlxT^asv ’A9’7|vaio)v xouq syovxaQ xov Ilstpatd, |i£xd §£ xr^v i6

{xdyT|V auxlxa ol xov axpaxov d^dystv oixa^s yj'p£a£, [xr^^s dvoalojv dv^pwv

xopavvl^a aojovxa sTTiGTidGaaB-at X'(j ilzdpx'(j xo aiaytaxov (xwv) 6v£t§o)v.

2 3. ^£ £7iav'^X0-£v £$ ’Ai}rjvo)v jxaysadixsvo»; aTipaxxov jxdyrjv, u^rdYouaiv

aox''X^ ic xplatv ol syB-pol. paaiXsT oe X(o Aaxs^atjxovuov Btxaaxr^piov sxdd-tS^ov

01 X£ ovoixaS^djxsvoi yepo^^ieQ dxxd) xal slxoaiv ovxsc dp'.0-|xo'v, xal /; xwv scpdpcov 20

dpyy;, adv 0£ auxoTc xal 0 xyj; olxlac; iSaaiXsd; x'^c sxspac;. xsaaapsQ (X£v

xal dsxa xd)v Y£po'vx(ov, £t:1 ds aoxoiq 'A-fiC 0 x^q ixspac; olxlac; jHaatXsuc;,

3 ddtxsTv xov llauaavlav xaxsYvcoaav xo hi dXXo dxsYvto dtxaaxr^ptov. 4. Alsxd

0 £ od t:oX'jv ypdvov Aaxsdaijxovltov aoXXsYovxtov £::l 07^j3a^ axpaxidv, alxla §£

'/jx'(; £Y£v£xo -xpoaiaxat xoj ic, ^Ayr^ziLaov Xo'yw, xo'x£ hi AuaavdpoQ |X£v ic, 25

1 . lIXaxaidvAXKF, IlXdxaidv cett. edd. codd.

— y^‘(a'^cv Vb Ag M Mo. 2. xpdav Lb.

3. HuYotxspocv LaAgPdVa, in Pd v ex-

punct. 4. Y^xop^jdou Ag Pd. — (^apaiohdvqc

Pc. — Tcduido; A X K La. — iraXcr/f^v

Ag. 5. xXaxaidaiv d~d)XXovxo Ag. — IlXa-

xaidai A X K, llXaxaiaai, ut semper, S,

llXaxcadai cett. edd. Pc Lab M Mo Va.

(». dvsaxsiXsv R M Mo, in R t: super v, S.

— £t'c; Pc. — xo)v Vb M Lb Pc, xd) Va.

7. aOxi^ om. Va Mo. 8. ahyovai Va M Pd.

1). Xd|i.xovo^, (I) super 0 priore, Vb R.

10. TCspsiXyjcpoj; Va Pd. 11. exsXsuxrjOsv

Vb Pd Ag La Mo. — xou HXccx. usque ad

HauoavtX; om. R M Mo Lb, in marg. addit

!

R, xoD Pa ad marg. 13. xs coni. Cor.,

!

probant SW in praef. II p. XIX, rec. D, os

codd. edd. cett. 14. diuo Xuo. xaxaaxrjad|X£vo;

Va. 17. (xoiv) articulum postulat D praef.

XVII, abest ab edd. codd. 18. ix^XO'£v Va.

— (zirpaxxoc Va. — lad-(oooiv Va. 19. Ic

p-otyyjv, ad. marg. Yp. xploiv, R Pa. — or^

pro o£ Va. — u.«xsBoviu)v Vab M Mo Lb R,

in R correct. sup. lin. — xo» Aaxsd. usque

ad cap. 6,2 xal iiu’ auxco om. Pc. — 01-

xaou^piov om. La. 21. x-qc om. Mo. 22. xal

om. La. — Itzbi os Va M Lab. — a'Yic;

Lab. 24. tzoVj Va. — auXXeY£vxo)v La.

25. £Y£V£xo 7ipoa£]f£v£xo rpoaiaxai Pd. — xuiv

£; Lb. — d','r]alXaov Xa^wv 7iavdr|{JL£t (sic).
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TYjv $o)XL^a d(ptxd[i£voQ xai dvaXaptov 7ravdT||Ji£i touq $03X£aq, oa^£va in

£Xta)(djv ypdvov sq T£ Botcoxiav iX'qX6d'ei xal TipoapoXctc; £7ioi£ito £q to 'AXtap-

Ticov T£lyoq 0 'jx £9’£Xo'vT(jdv OCTO ©Tj^accov (zcpiaiocad-ac. £a£X'/]X60-£aocv d£

xal 0yjPalo)v xal ’A9'7jvaccov xtv£(; xpacpa bq xr^v xdXiv, djv £Ti£5£Xd’dvx(ov . xal

5 Tipd xou TaiyouQ xa$ajx£va)v aXXoi x£ ivxauO^a Aax£§acjjovl(ov xal A6aavBpoq

£7i£a£. 5. IlacjaaviaQ di uax£pyja£ [xiv xou aY^voQ Tiapoc T£Y£axd)v xal £^ 4

’Apxadiac; x-^c; cxXXyjQ dO-polS^cov d6vajj.iv (dc; di £q xt^v Boiojxlav dcp(x£XO,

£TOv9’(xv£Xo XTjV X£ Vjxxav Xtt)v 6[xo5 Aucdvdpcjj xal aaxou Auadvdpou xt^v

X£)i£uxyjv, dp.o)Q im xdc; 0yjpac; xdv axpaxdv xal dt£vo£ixo wq p-dy/jc;

10 dp^cov. £vxauB'a oi X£ 07]palot ivavxia ixdaaovxo, xal 0paa6pouXoc dii£y£iv

o6 toX6 ajoiv xodq ^AO-yjvacocx;* dv£[j.£v£ di expiat Aax£dat(j.ov(oo(;

|xdyy)<;, ap^aat di auxdc; i^'dyj xaxd vojxoo acpiatv £jX£XX£v £'3rix£ca£a9’ai. £d£ta£v 5

ouv 6 Ilauaavlac; dcTiXoo axpaxuoxixou xoX£p.cojv dvdpojv |X£xa56 dTOXyjcpO-Tjvat,

xal ouxo) OTOvddc; X£ 7rpd<; xo6c; 07jpa(ouc; £TOC7^aaxo xal xouc; 6to X(p "AXiapxloDv

16 X£(y£i TOadvxac; dveiXsTo. xouxo Aax£datjiovlocc; jiiv £Y£v£Xo o6 xaxd Y^djjXTjv,

£•(0) di £7raivd) xd)vd£ iv£xa xd po6X£up.a- dx£ ydp £u slddx; 6 UaoaaviaQ wq

xd acpdXpiaxa d£l Aax£datp.ovloii; *(lvovxai iv jj-iacp TO}i£[j.(a)v dTO)iyjcp9’£iat, xd

x£ £v 0£pp.O'3i6Xai(; xal (xd) iv x^ Scpaxxyjpla vyjaip d£Tjxa iTOivjaaxo jj.yj acpiai

xal adxd^ xplxou YivYjxat xaxou Tcpdcpaatc;. 6. Tdx£ di iv alxla TOcoup-ivojv 6

20 xd)v toXcxojv XYjv ppadux^xa adxou XTjV ic; Botcoxeav o6y 6x£(X£iv£v ia£Xd'£iv

i<; dtxaaxT^piov, T£Y£dxat d£ adxdv TvjQ ’A9'7jvd(; ixixvjv idi^avxo xtjq ’AXiaQ.

Yjv di dpa xd i£pdv xouxo ix naXaioo Il£XoTOvvyjalocc; irdacv aldiatp.ov xal xoTq

adxdO’' ix£X£6ouaiv dacpdX£tav p.dcXiaxa 7cap£ly£X0’ idyjX.(oaav di oi x£ Aax£dac-

omissis mediis
,

Va. 2. iXrjXu&s codd.

edd., iXrjXu&si Buttmannus. 3. od S-sXdvxwv

edd. ante B Vab M Mo La Pa, oux i&sXdvxcov

cett. edd. Ped Ag Lb. — icJsXyjXuQ-yjaav Va.

4. i^sX&dvxcov Va Lb Pd M R, in hoc cor-

rect. sup. lin. — xal xojv ::pd Ag Pd. 5. xa^o-

asveov M La. 6 . Iiisasv Vb M La SW, Itusos

Va Ped Ag Lb cett. edd. 8 . xyjv xe Pa La

SW D, xs x>jv x£ BPcdVbAgLb, [xs] xy)v

x£ Sch, X£ XTJV edd. rell, Va M. — r;xxav

codd. ('i^xxav Vb) edd. praeter D, qui legit

qooay, ut V 1,5 codd. (Vb. ^'xxt]) edd.

recentt. 9. dicrjp codd. edd. ante B,

B secuti edd. cett. 10. au^ojv Vb. —
ap^ojv. £vx. oux£ 9rjP. La. — xd, quod est

ante ivavxca in codd. edd. (Sch [xd]), delevi,

cf. I 15,1. 29,6. VII 8,4. 11. e^rjjjilXexo

(£7ct]7'(£^£Xo La Pa) codd. praeter Pd, edd.

ante B, dTcyj'f(£XX£xo cett. edd. e coni. Butt-

manni, Pd. — d^wv edd. ante C codd.,

av^ojv Vb, d'(cov cett, edd. 12. vuixov Va M R,

in hoc correct. — £mx£Ta9'ai Va. 13. ^ixXoa

axpaxou coni. Herw. 14. xal ante ouxeo om.

Pd. — U 7C0 xu)v Va La M, uxo xtp xdjv

vult C. 15. xouxo o£ M. — qcv£xo Pd.

16. pro a)c, Vb. 17. ^ivovxai La Va Ag

Pd, in hoc 7 sup. iv, edd. inde ab SW,

(rfvovxac cett., 'p''jv£xai S coni. 18. (x6
)

inserui. — o£Tupta Ag Pd Lb Va M R, in R j

erasum, rec. C. — acpcaiv Smai. 19, xaxou

om. La Pa, probat Kays. 1. 1. p. 998. — S’

M. — ivavxca codd. edd. ante C, iv aexea

corr. K, scribunt cett., iv aexea Va. 20. Ppa-

ouxTjxa R M Vb Pd. — iXMv, ic; supr. vers.,

Lb. 21. Trfcdxat edd. ante S. — dXiac;

Lb. 22. o£ post f^v om. Va M. 23. iBiJajaav

43*



672 AAK^iNIKA.

ij-dvioi Tov ITauaaviav xocl Iti Ttpdtepov to6xo'j A£03Tuy(5r|V, xal ’Ap*(£wi Xpuai^a,

7 xaQ-£2^ojJL£voac; Evtau&a ’X£xac, ol>o£ dpyrjV £catx'^aa' 0'£Xviaavx£c;. 7. Ilauaav/ju

(pDYovxoc; 01 jj.£v 'xai^£(; ’AYTja[7i:oXtc; xal KX£o']j,ppoxoc v£oi TravxdTraatv Ix'

yjaav, ’Ap'axd^Tj|j.oc; hk £7r£Xpd'3T£0£v auxodc; iypxaxoc dW‘ xai xd £v

Kop(v8'03 Aax£da'[j.ov''o3v xaxdpS-cojj.oc ’Ap'.axodyj{j.oo acpfaiv £"(£v£xo rj^oopivou. 5

8 8. ’AY7ja(7:oXic; hk iizzl xyjv paar^dav £ay£v ad$7|&£(c;, IkXoTcovv^aicov 'xpojxoic;

£TCO>.£jr^a£v ’ApY£''oic. toc d£ £X x'^c T£7£axwv £c X7|V ’Ap'(oX(da :q‘(a'(£ xdv

axpaxdv, TziiiTouGi XTjpuxa ol ’Ap'(ehi or.eiaoiiavov T.poQ ’A7*/ja[7uoXiv acpiai

TTttXpoVjoc; xivaQ aTrovddq ix zaXatob xaO'£ax(da«(; xoic Aojp'£ua' Tipdc d}Jcr[ko(JC.

fj hk oox£ xq5 xvjpoxt £ax£iaaxo xoci xpoiwv 6|j.ou x'i^ axpaxia XTjV *(vjv £cp9’£tp£v. lo

£a£ia£ X£ h'q 6 0-£o'c;, xcd 6 ’AYT|a(x:oXtc o6d’ ooxo) xT|V d6vap.iv d(Trd^£iv £{j.£XX£v

xaixoi Aax£daijj.ovio'Q |j.d)aaxa 'EXXt^vojv [djaa6xo)Q di xal ^AO-rjvaiotc;,] d£ljj.a

9 ai dioarjii£la’ xap£iyovxo. xai d jj.£v uto xd X£iyoc; xax£axpaxo'X£d£6£xo yjd*Y

xd ’ApY£{o3v, xai od 7:ap(£’ c£i(ov d 8'£o'c, xai xtv£(; xai dTCodXovxo xwv axpa-

xuox(ov x£paovo39'£vx£c;, xodq di xai ixcppovac; i^xoiTjCav al ppovxal. ouxoj (liv 15

o'q ix x'^Q ’ApYoXldoc; dv£2l£o5£v dxo3v, 9. £7il di ’OXuv9’louc £toi£Ixo au9'c;

Gxpax£lav. xpaxodvxa di adxdv xto xoAiiup xai f|pr^x6Ta. xtov x£ dXXcov

'xdX£tov xd)v £v XaXxid£uat xd:; 'JzrjkXdc, xai adxT|V iX7cl$^ovxa alp7ja£!v xr,v

’^01uv8'ov vdaoQ X£ iqalcpvTjc; xai 9-dvaxoc; iTziXa[i£v di:' aoTYjQ.

VI. ^A-f/iaixoIido; di dTiaidoc; X£X£uxyjaavxo:; ic, KX£Ojippoxov 'X£piyi)i8’£v 20

T| dpyT^, xai oTzo */jY£[)-o'vt xouxtp Boaoxolc; ivavxla 7|Y03vlaavxo iv i\£6xxpo'(;.

KX£o'|i.ppoxo; di adxd^ y£vo'[).£vo:; dv7|p aYa&dg dpyoiiiv/jc; ix' £Ti£a£

x'^G lf^dyr^Q. ixdXiaxa di xto; ixl xxalajj-aaiv £9’i)i£t |j.£YdXo'(; xpoa(paip£l-

oDat xdv 7|Y3[J.dva d dal|i03v, xaO-d d7, xai ’A9'7(Valtov xpoax^Y*'^ 'Ixxoxpdx7|V

Fad Ag R Va MLb, ad marg. RPa edyjXo)aav,

ut est in cett. codd. — ts ol' xs codd. edd.

ante D, di oi xs e coni. B scribunt D Sch,

prius X£ omittur in Vb, posterius in Va Pa,

addit supra lin. Pa, „tunc in Pausania“

Amas., unde xdxs eum legisse apparet.

1. Xpoaidav A X K F codd., Xpuslda cett.

edd. e coni. Sy!b. 2. xa&s^oixsvou; Va.

— tlslyjaavxoc; La. 3. dsi Pd pro di.

4. i-icsxpoTcsuasv Pd Va. —
i'C7dx-rjxa Ag.

5. qsvovxo Lb, sY^”^® La. 6. rf(r^:s l-koXi:; Pd

Ag Vab Lab Mo. 8. xsiadjxsvov, ax super x,

et mox ixslaaxo M. — repetunt acplai ante

OTCovdcJ; M Mo Va. 9. eitaXaioo Va. 11. sTtsias

Ag. — &ux(o; La Pa. 12. mac/.dxo); di xai

'AHyjvftiou; verba inepta Sch inclusit.

13. dio3r,p.i'ai Ag Lb. — xaxsaxpczxsusxo La.

;

14. dpjdov, (JL) super o, Ag. — dTtoV/Aovxo

!

Ag. 15. xai om. Va. 16. ’OXiv9'lou:; A Vb

R. 17. axpaxidv edd. ante C codd., axpaxstav,

' ut Sylb. et F coniecerunt, cett. edd.

i 18. adxoiv La Pa.

21. Bouuxol edd. ante C codd. praeter

i La, in quo est ^oKoxdv, BouoxoTg C S B e

!
coni. Sylburgii, Boicuxdiv cett. edd., utrumque

I invenitur, cf. I 13,4. 27,1. 37,1; 15,1.

I 29,13. V28,l. — A.£xxpoiQ Ag Pd. 22. |'ivd-

j

ixEvoQ Pd AgLb. — £7i£a£v VbM. 23. accaipct-

! ob-at R, xpo sup. otcp. 24. post 6 dai|xa>v

addit cod. Phral. dpyouiv/jt; ixi x^q

j

xixxovxa. — dx'(jp£v coni. C, TupoaTirycsv

Herw., qui dicit, praepositionem xpd inter-
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T£ tov ’Apicppovoc; aipatYjYouvTa £xi AyjXio) xal uaxspov £v 0£aaa/j'(/.

A£O)a0-£v'/jv.

KA.£Ojippdxou d£ 6 jJL£v 7i:p£ap6x£poc; xwv iiaidcov ’AY‘/ia{TtoX'(; xap£ay£Xo 2

|X£Ya 00^£V £c; [J.VVj[irY^, KX£0[J.£V'/]C ^£ 6 V£WX£pOQ [J.£xd xdv dd£Xcpdv X£/l£DXyj-

5 aavxa £ay£ xT|V apyvjv. y£vo|X£vcov §£ aoxqj naidojv ’Axpoxdxo'j xal £tc’ adxoj

KX£(ov6jj.ou, Kazi^yaye xd yp£tov ’Axpo'xaxov £xi 7i:pdx£pov
yj adxdv K)i£0[jivr|V,

2 . xai a)C KX£0 |X£V/j(; d7T£0’av£v uax£pov, iQ dviiXoylav dcpixovxo undp xvjc;

paa'l£ia(; K\£a)vu]i.dc x£ 6 K}l£0 |j.6^odq xcd ’Ap£tJc; 6 ’Axpoxdxoa. oixd^oDaiv

o 6v 01 Y£povx£c; ’Ap£l X(p ’Axpoxdxoo xcci odyl KX£0)v 6 jiop Tiaxpokv elvat x*^v

10 xqxT^v. KX£cov6[xo) di d%eXad'evTi xvJc paafA.£iaQ Ti£ptaad3(; dr^ xi 6 3

oid£i, xal auxdv oi Icpopoi xal dXXoiQ '(epaai 'poyayojyobvzec xal £itl xaiQ

duvd[X£aiv £cpiaxdvx£c; apy^ovxa Tiap^^Y^^? tzoXsiuov yeveGd’ai x-^ S'xdpx*(j.

xeXoQ di 6 piv %oXXd X£ xal iy^pd iq xvjv Tuaxplda £xdX[XTja£, xal lluppov

xdv Aiaxldoo Gcpiaiv £x:T|YdY£Xo iq XTjV ytdpav 3. ’Apitoq di iv STrdpxYJ xou 4

15 ’Axpoxdxou paaiXquovxoq ’AvxlYovoq d Ar^|r/jXplou x:£2I(p X£ xal vaualv ixl

^Adr^vaq oxpaxquqt. xoTq di ’Ad’*/]va»otq d[xuvouvX£q dcpixovxo ]iiv d Ar(07rx(ojv

d[j.ou IlaxpdxXoj axdXoq, i^lao' di xal ol Aaxqdaijidvioi 7iavdr^|j.£l, xdv paoiXia

‘qyeiod-ai acpiaiv ’Apia iirtxd^avxqq. Ti£pixa9’y][j.£vou di ’Avxr(dvou xdq ’A9’f^vaq 5

xal Tvjc iaddou x‘^q iq X7]v 7:dA.tv xd ’A0''/jvalo3v aojj.[xayixd slpjovzoQ, IJdzpoxXoc

20 d.7:oGzfXXo)v dj‘(eXouQ 7Tpo£Xp£7C£ Aaxqdaqiovlouq xal ’Apia dpy£tv Tipdq ’Avx(-

jovov IJLdyy|q, £X£iva)v di dp^dvxcov, ouxoj xal adxdq xaxd v(dxoo xoiq Maxqddatv

£cpaax£v ixixqlaqaO-ar 7t:pdx£pov di odx £ixdq £lva' acpdq AiYuxxlooq x£ dvxaq

xal vadxaq Maxqddaiv ixiivai X£2^-jj. Aaxqdaqxdvtoi jxiv dyj xapaxivdav£6£iv

dum significari vocali d; qui Paus. libros

scripserunt, saepius in verbis compositis

praepositionem omiserunt, dTcrf(£v codd.

edd, 1. dcAaaaia Ag, D-aXlcf M, dyjXttjj

cett. 4. xXsopsvyjv La. 5. dxpa)tdtou Ag.

6. yiax-fi~^d'(BZO ypsujv Pc. — coq adxdq xXeop.,

adtdq expunct., R. 7. siq codd. praeter R

Lb Pc, qui ic, edd. ante SW. 8. xs odv

Pa in marg. — xXecotxsvouq Ag. 9. dpst

Va Lb. 10. xXsovdp.to bis et dxsXOdvxi La,

KX£ojvu|jlov — dxzXaMvxa Cor., coni, etiam

S, dxsXaaQsvxi Va, cf. comment. ad II 35,8.

11. slXs codd. edd., slXev Ag Pd, codsi coni.

Valck. M S. et S cl. VIII 28,5 oioouvxoq

auxcji xou ^upoo, Pors. coni. sCsq sty^s F et

Zink. secuti Sylburgium, cui Amas, et

Loescher. legisse videntur xspKzXyoic — slys.

Amas, enim vertit: illum sibi praelatum

indigne tulit, Loescher. — aegre tulit;

scripsi otBsi. — dXXoi Vb La Pa, R per

corr. ex dXXoiq. 12. ixtaxdvxsc (sic) Pc.

14. ixyjiaYsv coni. S, cf. I 13,4. 5. III 6,6.

— acpiaiv ixrj. PaaiXsuovxoq om. R Vt

M Mo, in R addit, ad marg. — iq yojpav

Sch, vitio typ.? — dpscuq Va et mox

dpsa M. 18. xapaxa&Tjpivou Exc. Pal.

20. xpoixpsxs, xo sup. o£ (sec. SW), M.

— dvxrcdvou Pa La Vb M Mo. 21. di post

ix. om. Va. 22. oux om. M R, addit ad

marg. R. — aquTCxiouq idvxaq La. 23. ixipstai

Pa La R Mo, ad marg. ‘(p. liziivai Pa R, in

Mo correct. in dxipsiai, ixipsivai (sic) M.
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(j3 p(xr|VT0 ’AO-r|vaicov ts suvofa xal xt xal a^iov |j.vy]ij.r^c ic, xouc sxeiTa

6 spYdaaaO-a» xpo&yjxoujiEvoi- ’Ap£L)Q 0 £, coq acpiat xd sTaxvj^sia s^avyjXojxo,

di:yj'(£\> OTTiato XTjV axpaxidv. xaiJ-isusaB-oct *(dp xT|V ocTOvotav ic xd oix£ia

Yj^ioo xoti jr/j d'f £t^(0 !; £7t’ dXXoxp(o'c dvappicj>ai. xoic ^£ ’A0’r|Vaioi(; dvxtayouatv

£711 [laxpoxaxov iiior/jGaxo ’Avxr|'ovo; £ipyjv'/jv, £cp’ oj X£ acptatv ^TiaY^YXi fp^^pdv 5

£Q x6 Moua£iov xai xolc jx£v dvd ypcivov aijxoQ i^ri'(a'(£v ZKOoaiojQ xr^v (ppoopdv

0 ’Avx'!yovoi;, ’Ap£co(; ^£ £‘(£v£Xo uwc; ’Axpdxaxoc;, xou §£ ’Ap£U(;, oq dxxoj

7 |idXtaxa £XT| •(£yovojc; TeXeuxd vdaco. 4. Kai, £X£{7T£Xo
-(«P

EupaaO-£vouc;

olxiocQ yiyoz xd xpoQ dvdpdbv A£0jv(dac; d KX£0)v6|iOU, Travxdicaaiv 7^'dyj

xouxtp diddaaiv ol Aax£da'jidv'oi XTjV dpyr^v. xcp di A£(ov[da dtdcpopoQ £x6Yyotv£v lo

d)v iQ xd [xdXiaxa A6aavdpo(;, dToyovoQ Auadvdpou xou ’Apiaxoxp(xou. ouxoq

7rpoa7roi£lxoa KX£o'[ippoxov 9’U'(ax£pa iyovxa A£03v(doD* xouxov di oiX£io)ad|X£voq

Z7:yj'(e AeorA^ci xai dXXa iyxXr, iiaxa xal dpxooc, adxdv KX£OJv6[xq) x(p Tiaxpl

8 dji-daat 7:odda dvxa £t:i dXiO-pco r/jQ ^zdpr/jQ. ixadO"/] x£ Z'q A£0)v(dat; ^aat-

XeiaQ, xal dvx’ adxou K/.£djj.ppoxoc; £ay£ xr^v xi|xvjv. £i jxiv dr| 6 A£0jvldac; 15

£X£xp£cJ)£ xq> O-Djiqj xal A‘r,[iapdxo) xq7 ’Aplaxo)voq xaxd xadxd dx£yd)p*/ja£v

7^X0’ xapd xdv £v Max£dovia paa'X£uovxa rj xdv AIyoxxIojv, 6 di xal (i£xaYvdvxo3v

dv Aixapxtaxojv (ovaxo oddiv. vuv di £XiflaX.o'vxojv o» cpaY‘J^v xwv xoXtxwv

dcpix£xci £Q ’Apxadiav £X£lO'£v di £X£atv uax£pov od xoXXoIc xaxd*(oaal

9 X£ adxdv Aax£da'|idvtoi xal adO-tc paai^ia ixoti^aavxo, 5. KX£0[i£v£'. di xtp 20

A£(ovldoo xd x£ akka dxoTa iz xdX]j.av djiod xal dvdplav dx7
jp5 £, xal wq

1. (op|jLr]vxai, 0 sup. ai, R. — xat toi x<xl

I^C. 2. XpO&UpOU|i£VO^ Ag. — i^O!V£l'X(OX£V,

X super X, Ag, i^avy]X(ox£ Pd. 3. czxyjX-

H-ev Vb M Mo Lb R, in hoc sup. X.

— xaiusdsxai M Mo La Pa
,

hic in marg.

4. -d^iouv Pcd Ag Va M Mo Lb. —
sup. lin. in R, om. M Mo Lb, odx dcp. Va.

— dvapt'cj>ai Vab M Mo Pd, dvapT'|ai Pac R.

5. ixl iiaxp. usque ad ocpiaiv om, Va. — i<p’

d'x£ Pd. — ixava-^d^Yj Pd Fa, ixava^dp'. Ag.,

sxd‘crj, 7« sup. «7 ,
Pa, i-Ka‘(dyr^ cett., ixa7d77j

edd. (>. Ic xd usque ad cppoupdv om. M R,

hic addit in marg. — xal X7jc |iiv Pa Vb

La R. — ixouatu); di Pd
,

ixouaiov Va,

ixouo['a)v La. 7. dpiu) Va R M, in R q sup.

lin. — 6 'AvxqovoQ in Vb expunctum, ’Apio);

omissum est, — i^ivsxo edd. ante B R Pcd

Ag Mo Vb Lb, i7£V£xo B e coni., quam con-

firmant Va La Pa, rec. edd. cett. 9. xXsovdpj

(co super o et ou super oj) Vb. — jspovKov

La, „fort. ‘(ipoDv d)v“ SW. 10. xodxojv Pd.

—
07J

post xodxo) om. B D Sch Pcd Ag Va

M Mo Lb
,

est in cett. edd. R Pa Vb La.

11. ’Apiaxoxpi'xou edd. inde a C, ’Apiaxo-

xpdxou^ codd. edd. ante C; etiam Palmer.

MS. adnotat: „infra p. 89 nominat Auaov-

opov ’Api3xoxp['xou, idque bis“. 12. xouxo)

di et opxooQ auxw Va, xouxo di M Mo R, in

hoc V sup. lin. 13. ixy] 7a7£ Pc. 14. ixauaOy;

B Pc La, £X£c3xrj X£ X£0)v. Ag Pd, ixau^-/]

edd. rell. Va MMoLb, ixauOyjoav Vb.

— paoiX£t'ac; om. Pa, addit ad marg.

15. dpyyjv pro xqxy;v Va. — di pro dv] R,

sed y] sup. i. 16. ix£^xp£c’^£v AgPd. 17. pax£-

dtovta Vb, — Aquxxtojv scripsi, Aquxxiov

codd. edd. 18. ixipaXXdvxoov Pac M Mo Va

Lab R, ixipaXdvxojv Vb Pd. 20, ot Xax. Va,

articulum om. cett. — ixoirjaaxo, v supra

versum, M. — xX£U)|i.£V£i La, xX£a)u.£vi Vb,

0 super OJ. 21. oxoTa ec xdXpav ixdXjxyjoav
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iizaooavTo ixslvou ETcaptiaxat ^aaiXsudjisvo’, Tipdxspav sit sdyjXojae [loi xd

£q xov Stxuojviov ’^Apaxov. TrpoasTTsXdpsxo ds 6 Xojoq [j.oi xai xpoTOv dvx'va £v

Aiy6xx(|) KXsojxsvyjc; sxsXeuxrias. Tevcoc; [X£v drj xou Eupuad-evouc;, xoiXooiiivMv

de ’AYtadojv, RXeop-ev/jq 6 Aecovi^oa paaiXsdc; uaxaxoc iyeveTo sv STtdpx*(|.

5 VII. Td §£ £c; X7]v oixiav xt^v sxepav xoidds iqxouoa ehai. IIpoxX^^c;

6 ’Aptaxodvjp,ou X(p izaidl dvo[xa xiO-sxoci Edov. Eupuirwvxoc de xdv Edou cpaalv

£Q xoaouxo d(pix£a0'«t dd^Tjc; o)c; xai xt^v oixiotv xaux'/]v Eupuxtovxidac; dvojj.a

dx’ adxou Xocp£iv, IIpoxX£'!§aQ ec, exehov xaXQO\yevooc. 2. Eupuxwvxoc; di oldc, 2

*(iv£xai npuxotviq. im [liv dyj Ilpuxdvtdot; xou Eupuxwvxoc; xd eypoc, X£

10 Aotx£daip.ov{otc; y\^^o.xo xd ec, ^ApYSiouq, xai ixi xou £YxX7j[j.axoc; xouxou 'jipdx£pov

Kuvoup£uaiv ixoXiiJLTjaav xdc; de £cp£$7j(; xaux'{j Y£V£dc;, Euvd[j.ou X£ xou Ilpuxd-

vtdoQ xai IloXudixxou xou Euvd(xou paai)i£udvxojv, iv £ipVjvi{) di£xiX£a£v ouaa 'q

ETrdpXYj. 3. XdpiXXoi; di 6 IloXudixxou xVjv X£ edy^o^oev ’ApYSiot(; [ouxoc 3

Ydp xai 6 £Q X"^v ’ApYoX(da iapaXcdv], xai £X£atv ou izoXkoic, uax£pov uird

15 7jY2{idvi XapiXXcp yiveTai xai Vj E-xapxiaxwv ixl TEYsdxac; £^odoQ, dx£ ol

Aax£dai[idvioi T£Y£dxac; alpvja£tv y[)i7Ciaav xai duo X£|X£ia3-ai x^c; ’Apxadlac; xd

T£Ysaxixdv 7T£d(ov, utouXco |j.avx£up.axt £7C£X0'dvx£(;. 4. jx£xd di XdpiXXov 4

zeXeoTiqGavTa Nixavdpoc; 6 XaplXXou diadiy£xai xvjv dpyj^v xai xd M£aa'/jvio3v

eQ J-qXexXoM xdv xtjc; ixipaQ ^aaiXia oixiaq iv X(p i£p(p TvjQ Aipadoc; aup.-

6|xoo La, hoc etiam Va scripsisse videtur,

sed a vocis oirota sup. lin. et litura delet.,

ixdXp-av AgPd, £xdXpy]ao:v PaRLbMo, marg.

Yp. ic zoX^rjy Pa R. — xai om. Pd. — dvdptav

S B SW Pd Ag Fa Vb, dvdpstav cett. edd.

Lab R Pac Mo VaVnM (?), cf. 1 14,5. II 31,1.

IV 25,5, D ubique dvdpeta. — oic^p^s Va,

oTCT^p^sv Pc Ag Vb Lab R Mo edd. ante SW.

1. iTtadaaio La Pd. 2. xposicsldpsxo e

coni. SW, xpoosTcsXdpsxo codd. edd. cett.

3. ixsXsdxy^as C D Sch, Va ixsLsuxyjasv cett.

edd., ixsL. Xsujvtdou om. M Mo, ixsX.

xXsojidvYji; R ad marg. — Sqq. Ysvouc;

jxiv dq B Sch capiti VII praefigunt. — xaXou-

|j.£vov Vb Pa, in hoc oj sup. o. 4. ^Aifiddtuv

A X K codd. — X£0 |JL£v-/jQ Lb. — Xsovldoo La.

5. 7cpoxX'^g Vab. 6. xw xaidtVo Vb Pa R,

ad marg. R dkX. xd Traidtov, ut est in A X
K F Pcd Ag Va Mo Lab, xd xsdtov, ai super

£, M, X(p Tcaidl cett. edd. e coni. K. — sopo-

xdvxa Pc. „aXka tzoXKol xwv ooi^YpacpEojv

Edpuxtova xaXouaiv adxdv. Polyaen. p. 133.‘‘'

Palmer. MS. — xdv awoo Va. 7. xoaooxo

B Pcd Ag, xoaouxov edd. rell. Vab M Mo.

— edpuTcoivxac Pcd AgLbMo, cdpoxuivdac

M R, in hoc xi sup. vd, £upoTC(j6vxidag Vb,

Eupuzovxtdac La, Eupux. xaXou|j.£vouc

om. Va. 8. (JDc; ixcivov Vb. 10. xd ante

£Q om. La Pa. 11. £TuuroX£(XY]aav Va.

— xoo Euvd|xoy IToLudcxxou om. Va.

13. ydpCkoc, Ag. 14. y«P ’'^PY*

A X K F, Y«P ’ApY- M (secund.

S, xai ic 6 X7]v M secund. SW) S, y}.p xai

6 £<; xyjv ’Ap7. cett. edd. Pcd Ag Lab Vab.

— xyjv Atiuv 7cdl.iv pro xvjv 'Ap^oXloa

Ritschel. Opusc. I 702 sq., verba ouxoc;

iaPaXojv interpolatori deberi putat Frazer.,

inclusi verba. — iapdXXojv, priore X ex-

puncto, R, iapdXojv, X supr. Xto, Pd. 15. >^‘j'£-

{xoviav M. 16. dpxddoc; Pcd Ag Va M Lb R,

in hoc corr. in xqQ dpxadiac. 17. TE^saxixdv

C S Pcd Ag M Mo Va Lb, T£7£axwv cett. edd.

Vb La Pa, cf. VIII 54,2. — ytoplov, ad

marg. 7C£dtov, R Pa. — £7cap9'£vx£(; volunt

K C. 18. yaptXXou Vb La. 19. xvjq ante

Aip. om. La. — „Xipddo(; male scribi pro
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pdvTct Ntxdvopou ‘(ijszcu |3aa'Ac6ovToc.. sa£,3a/v£ hk /m e; ir,v ’ApYoX»^a

0 Nfxav^po; aipax'//, xai xd rj/KKd sxdxiooc x^; ywpa^. |X£xaayovxe^ 0 £

'AatvaTof Aax£Bai|i.ov'/ji; xoO 5(xr|V |xcx’ ou zo/.'!) ’Ap*(s?o»; drsooaav tjv

5 jxEY^Xm xaxpi^o^ X£ o>.£{>pt{) xa» 'fo-pj x^ 0'p£X£pa. 5. 0£O7:ojX7:ov ^£ xov

Ntxdv^poo, ^aotX£6aavxa |x£xd Nixav^pov, |i£>jv£i yjA ctod»; 6 Xo^o; jxo» zpoa- 5

<^>7ja£tv ::po£>.^ovxi £^ xr,v M£aar,v(av a'j','7 pa'.py;v. H£07:d|iT:o'j ^£ £Xt iyovxo;

X7jv dpy'};v ev ll7:dpXT, 0’jp£dxioo; xaXou|i£vr,^ /wp<it;

Aax£^a'.|xov(o»; «Ytuv rpo^ ’ApY£'//j;. H£oro|xzo; ^£ aOxo; ou |i£X£ay£ xoo

£pYO'j YTjpot xa* 'jrJj xo zXeov ’Apyioa|iov 0 £o::o|1kO'j !ld)vxo; ext

6 £ZtXa;xfldv£» xo yp£cov. o'j jx/jV dxat; ex£X£oxrjO£v o ’Apy»oajxo;, Z£'j^(^«jxov lo

^£ droXirdiv AAy. Z£'j^t^d|xo'j ^£ ’Ava'»5a*xo; o rai; £x5£y£xa» xt,v dpyVjv*

6. £r» xo6xo'j McOt/jVioi ix ll£/.o;:ovv7^oo'j, zoX£|xtp xo B£6x£pov •

xpax'Ai^>£vx£; ozo !:I::apxtax(ov. ’Ava;t^d|xo'j 'j»o; £*|£v£Xo ’Apy(5a|xo;, ’Apyi-

$d|xo'j ^£ ’AYa'3txXyj;* xa» r^tatv ’jzf,p^£v d|x^poxepoi; xov ^(ov ^laxEZiaai

7 rdvxa £v 7,a’jy»a xa* ~o/.e|xtov o'jotv exxo;. 7. ’Ap(axiovi ^£ xo) ’A|aaixX£oo; 15

dY«Y'-'|*^2v(t) 'jovaixa rjvxiva ”ap^>£viov (x£v X(ov £v Actx£5a(|xovi £tva(

abyiaxTjV, V'jvatxo>v xo £i^o; xaXX(3xr,v 'j-o 'KZevt,; Y£v£jt>ai, xa’jxr,v

dfavoixsvo) XO) V\p'3Xo>vi i^avEXo 'j*.o; Ay,*xdpaxo; sv 'xovot; jxr,Giv irxd. xal

a'jxo) |).£xd X(V^ scpopo)'-) xa^r,|x£vn> xrjVtxaOxa sv ,So*Af, yjZJ^Ev oixsxr,; dza ^yiu.uy^

X£X£yJ)«i 0 * “cd^a. \\p(3 Xo>v £7:d)v xtov £v ’I/j.dot £; xr,v h*jp’j3^}£o); au

Y£v£3tv rs::oir,n£vo; >.V;^>r,v, r^ ;ir,^£ dpy/,v tjvs»; auxcov, oux £cpr, xd>v jxr,vd)v

>,i|ivdxioo; consci N. Heins. ad Ovid. Met.

98.“ Hcmstcrh. MS., fort. rccle, cf. IV 4,‘2.

31,8. I. izi^XXi Ag. 3. dthjvato*. Lb.

— axifirpar* (fort. drixi3crv) I.A, cixi?><M3«tv

Va Ag. (. |U (. X* xa-f». oK. \'a .M .Mo.

— xf^; s^axipct; Cor. 5. xal aubt;

*ioi 0 Xo fo; xpoaH. cdd. ante B Vb Pa Lab R,
|

aiXXs». jtoi xat aibi; o K. xp. Va Mo, {UXXi*.
|

>101 xai auIK; ixipo); xp. sine o Xo| 0; M,
|

>i.iX/,« xai a*jHt; o Xo^o; jio* xpo 3b. celt.

edd. Pcd Ag (xpobr; 3S'.v Pd Ag Lb). 7. by-

paidxi^o<; M. 9, baoxsjixou Co»vxo; sx*.

Xoyi^dvsi (ixi supr. vers.) Lb, tx . . . Xoii-

Pdvsi (per ras. et corr. ixi-) Va. 10. dxa’.;

7
’ sxsX. coni. Pors. 13 xp<rxr,bivTo; M R,

in hoc i sup. 0 .
— axapxuoxiov Lab Vb.

14. d-|'rj 3ixXf;; Vab Sch, d^aouXi;; ceti. edd.

codd., cf. II 10,3. 1.». dpt3X(»v Lb, verba

’Apt3xo»vi os usque xtxiyHai oi xaiSa bis

habet Lb cum eadem lectionis varietate.

— dYr,3*xXioy; Pd Ag Fa Lb Vab \'n Sch,

d(a3'.xXtoy; ceti. cdd. codd. 10. xaplHvov

codd. — ^aoiv om. .M Mo. 17. ^uvaixoiv xo

stJo; Zi La. IH. dYo^svip I‘c. — d(jh’VA

Va. — ^r,udpsxo; Vb Pa. 19. dxxm pro

ayxi» Lb Vn, ad marg. ayxo) Vn. — xabr,-

liivuiv .M .Mo Vb. — exixr,; Ag Pd. — ctxaf-

YfiXwv Vab Pd .Mo. ‘20. xaioa La. — supy-

3bsv6i»; Va Pd Mo R, in hoc ev exp.,

£ypy3bsv£<»; Lb. 21. xt;v dpy>;v edd. ante

I

C V'b La Pa, dp‘//|V celt. edd. M Mo Pcd Ag

Va Lb R, addit xr;v ad marg. R. — aoxio

Pcd Lb. — xd»v jiTjVtov stvai xai auxoO xov

xatoa. xouxov edd. ante C Pa Vb La R, in

R verba xai aoxoy xov xai5a ad marg., x.

}i. stvoi xai auxou xov xaioa avoi’ xouxov

Pcd .Ag Va Lb .M Mo (xouxcov Va Mo), x. jt.

stvai xai aoxou xov xaioa. xouxov S, xd)v

jir,v<Mv sTvexa auxou xov xai^ stvat. xouxov

C B SW secuti Kuhnium, qui voluit svsxa
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sivsxoc auTou Tov zai^a sivai. toutov |jiv tojv £ipr||X£V(ov {xeidvoia e>.ap3v 8

uatcpov Arii-LdpaTov Bs ^aatXsuovTa xai xd ts dXla saBoxtjxouvxa £v, ETrdpxiCj

xcd drjj T03V Ilciaiatpaii^wv KX£0 |j.£v£' auvsXsuO-spcoaavxa ’A0'r|va(ouc;, xe

’x\p{ax(ovo; d*(vo3[j.oa6v'/; xai x6 eypoz xo K/.£ojj.£vooc; STioirjasv '.^icoxrjV. xal

5 xoO |jiv ::apd paaiXsa AapsTov sXO-dvxo; £(; Ilepaac sttI tjjXov iv x"^ ’Aa((/.

ypovov otaiJisTva' xou; dxoYovoo; cpaai* 8. Ascoxuyior^c ok dvxl Ar|jj.apdxoo 9

Y£vdjj.£voc jjaatXsoc jj.£X£ay£ piv ^Adrivaioic; xai ’A9’r^vaicov x(p axpaxTjYoj»

EavO-iTiKtp xtp ’Ap'!(ppovoc: xou £pYoi» xo5 MuxdX^], £axpdx£oa£ ^£ oax£pov

xo6xo)v [xal] £7:1 xouc: ’AX£ud5ac; ic, 0£aaaXiav. xal ol xaxaaxp£cjjaa9-at

10 0£aaaXlav Tidaav ijdv dx£ a£l vlxwvxi £v xaiQ jidyaiQ, §wpa £Xap£ Tiapd xd)v

’AX£ua5d3v. 6j:aYo'|i£voc ok £v Aax£§al;j/jvi £; ^lx'/jv £(pc>Y£v ibeXovT^c, ic 10

Te-(iav. xal 6 piv aoxoB-i xr,v XA^r^vav xr^v "AXiav lx£X£U£, A£coxoyl§ou o£

0 [j.£v ::aT^ Z£'jJ(^ap.o:; !l(ovxoc Ix' xV£oixoyl^ou xal o’j 7i£cp£UYdxoc; tccd •X£X£oxd

voao), 9. ’Apyloajj.o; 0 £ 6 Z£'jct^dij.o’j |i.£xd A£toxoyl5rjv d7r£X0'dvxa ic, T£Y£av

15 £ay£ xr,v dpy‘/jv. o6xo; (6) ’Apyl^ajj/jc; ’A9-r|Valoic jidXiaxa £xdxcoa£ XTjV ycdpav,

axpax(|j X£ iapdXXcov ic -yy ’Axx»xt;v dvd ?:dv £Xoc, xal 07:dx£ iapdXot,

d'd zdcr^c, £7:£jy,£' cpllclpcov, xal llXaxaidcov ’A0’r,valoi(; dvxcov £uVov TioXiopxla

xd dax'j £’X£v, o’j |j.r,v xdv z6Xz\}.6v ‘(e xdv n£Xo7rovv7]altov xal ’AO-Tjvaloiv 11

YcviaD-a» 3'jv£a7:£'ja£v, dXXd xal i; daov davdp.£toc V]X£, dia[X£Tval acptaiv £7ipaaa£

20 xd; 37:ovdd;. 10. ^l>£v£Xaldac ok ec X£ dXXa o)v odx dddvaxo; £v Aax£daljj.ovt

xal £(pop£’j(ov £v XO) xdx£ xoO zoXi\i/jo jj.dXiaxa £Y£V£Xo alxtoQ. xal o %oke\ioc,

ooxo; £0 X7,v 'EXXdda £Xi |3£pr|XUiav dt£0£ia£v £x pdd-poiv, xal uax£pov

(1>1X'xt:o; o ’A[j.'jvxoo aaDpdv yfd*/; xal od xavxdiraaiv 6y?j i:poaxaxyjp£tcj)£v adxyjv.

rj.jcou, idem etiam legi posse censet odx

'ifr^ |jLr,v{T)v zivai adxoO tov zcnoa subintellecto

svc/.a, D Sch T. {).. svsxa (ZUioO t. z. dvai,

quod recepi scribens slv=x7.. 1. u.£T(zvoiav

Ag Pd Vab Mo R, in R v expunct. 2. xcd

ante ~d ts om. Vb. 3. iXsuBspcoaav-a Va.

4. toD yXzo^. Vab. 5. ttoXu Vab M Mo
R Pcd

,
V supr. lin, R. (i. y(j6vo'j Va.

— (Z7:o!Yoo.ivo-j; R Vb La Pa, dr<oyjvo'jz Pa

ad marg. — C'My.v et hoc expuncto (oa.alv

Vb, cptt-jlv La Ag, cp(zal rell. — Xso)TuyloYjv

ok Ag. — or^orj.rAxoo Vab Lab R Pa. 0. xcd ^

ante etcI om. S R M Mo Ag Vn Va Fa Lb Pcd,

est in Pa La Vb, in marg. R edd. cett., in- I

clusi. 10. i^uijv Pd Ag. — Tcdac/.v uaispov
|

(hoc expuncto) i^dv Vb. — ote Sch, error
j

est typographi. 12. x^sav et dXiav Vb. l

— txixsuEv edd. ante S Vb Pa La R, ixiTsue

cett. edd. M Mo Pc Ag Lb, xcd o jisv

IxiisuEv Va ad marg, 13. xal TcecpeuY-

Vb, od om. etiam M Mo R, hic add. in marg.,

TTo) om. Va R, in R correct. ex tto);. 15. ouxo;

!

6 SW, ouxo; cett. edd. codd. 16. Ik pro xs

edd. ante C Vab M Mo Lab R Pa. — onoxsv

Va. — sapdA.>.oi Vb Pd, iapa'XXsi, o super

£, Ag, iapdXoi, Tcdaav kz. Exc. Pal, 17. sdvouv

Va. 18. eIXev corr. ex stvai M. — ou ijiv

Vb. — xcTjv HsA.. C Smai. Va Lb Mo, xdv

lIsX. cett. edd. Pcd Ag La Vb (qui IhkXoz.).

19. auvsaxEudcV, d expunct. et a supr. lin., R.

20. oxcVcW^dai; Vb. 23. uyid Va, — icpoa-

xaxr)pi]>cv edd. ante B Pac R Lb Vb M Mo,

Ttpoaxaxyjppid^Ev PdAgLa, Tupoaxax£ppi'|£v Va,

'irpoaxaxrjpeo^Ev e coni. Porsoni cett. edd.
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VIII. ’A{>/i^d(i.o'j ^£, 6iz £T£>.£6ta, xaia>.»KOvxoc ^A^tc T£

xp£afJ6T£pO(; r^kixia x«< xapf/.«|3£v dvii "Ayr^olkdo’J xr^v «pyyjv. £Y£V£xo 0£

’Apyt5djxo) xa» ovo|xa ji£v Koviaxa, cpr/.oxi|xdxaxa di £q xdv d‘(drm

eoys xdv ’0/.ujX7:'xo'v, xa* -pojxr, X£ iZ7:oxpdcpr^a£ -('Jvatxwv xcd v(xr,v dv£(/.£xo

’0Xtj|iTCtX7^v TTpdjXTi. Koviaxa; di oaxcpov xai akkouQ xai jidXtaxa 5

xal(; £x Aax£da(|xovo; )'V(6'^aai\> "Okoiizixal vixa», ojv £“»cpav£ax£pa £<; xd;

2 v(xa; odd£jj.'!a iaxlv adx^;. doxoOai di oi ^-xapxtdxa! [loi -xoir^aiv xal izaivov

xdv d::’ adxyj^ rjxiOTa dvd^ptdrojv b-a'j|xdact'. dxt '(do |xr, x'fl K'jv(axa xd stJ.-

Ypa|x|icc £ro(r,a£v daxt; dr;, xcd ix» 'xpdx£pov llayaavia xd izl xcp xpf-odi

ilip-tovid'/;; xol dvaxc&ivxt i; A£Xcpo6;, dXko -(s xapd dvdpd; TJAr^To^J AaxEdat- lo

3 |xov((ov xoI<; flaa'>.£va'v oddiv iaxiv i; |ivyj[xrjv. 2. ’Ezl di ’'AYtdo; xoO ’Apyt-

ddixou paT.X£6ovxo; Aax£da»|xov(o'.; akka x£ £Y3v£Xo iz 'Hks>.o’jc, iYxXVjjxaxa,

xa» xo'j dY^vo; xoo ’()/jj|trixo’> xa*. »£po0 xoO 'OX-jjiKiaatv ut:’ auxcov £'.pYo'|i£voi

|id/j.3xa YyJIovxo. dTio^xiX/.ouaiv ouv xr^puxa £::(xaY|^« ’HX£'!ut(;

A£T:p£dxa; X£ auxovo'|xou; dcpiiva» xa*. daoi xiov ::£p'/j(xtov a/jjA acpiotv yjaav 15

UTrr^xooi. d7:oxpiva|x£v(ov di ’HX£u»iv (o; £::£tddv xd; r£p»otxida; x^; Ezdpxr^z

1. ctpyiod^ov M. — «7 '.; Pc Lab \'b, ut

solent. — 'Afi; xs rps^^dxspo; y^v rjk.y.h

zapikcifiBy Ag Fa Pcd Va Vn M Mo Lb et edd.

Vb Pa La, qui inserunt xcci ante zctpiXa^ev,

Sch coni. 'Ayiv xs yn\ 'AYr^utXcfov, "'Afi;

TCpss^uxspo; (i)v T^Xmu xctpsX., cf. SW II

praef. XI, probat I. C. Schmitt. Philol. XI,

ATI, sed dvxt ’A7r,3*.Xdo'j delet, vulgatam

defendit Seemann. .33 cl. praesertim IV 16,6.

2. Sj. di xal ’Apy. ^U|. Va. 3. (ptXoxi-

jjudxaxa edd. ante Smai. Ag Pacd La Vab R,

(piXoxiudxctXtt emend. Porson., habent M Mo
Lb cett. edd. 4. dXup.z»oxdv, dXuur-.cfxy^v,

dXvp.TD.axat \'ab M Mo R edd. ante B,

’0Xup.TDxdv, ’OXu|iT:»xr;v (hoc etiam Va Mo),

’OXujxT:ixa’t (dXup.T:iavtxat vtxai Va) cett. edd.

Pcd Ag Lab Exc. Pal. — T:po')xr,v La. 5. |Uvai^lv

Ag La Vb. 6. .Max^dovta; edd. ante B M
Mo Lab Pacd Ag Va, in Va Xaxidaiuo supra

lin., Xaxcdoqiovta; Vb R, in R expunct. et

jiaxcdovta; sup. lin., .\axsdatp.ovo; voluit F,

probavit S, scrips. edd. inde a B. — d)v

ri £TC!<pavs3X£pa i; xd; vtxa; esxtv auxf^; codd.

A X K B SW D, avxT] CS, at superlativo opus

erat, om. La Pa, i; xd; vtxa; (dtxa; V'a)

(ddrj iaxtv avr^; V^^ab La Pa, d)drj R ad marg.,

dedi Spengelii coniecturam probatam a D,

v. praef. XXXV, a Sch receptam. 7. doxovai

xdv dz’ om. Pd. — zoirjasiv Pc Vab

.M .Mo Lab R, zoir;3£'. Pa. S. Iz aux^; Vab.

— yjx. dvbp. dvxs; llauji. Pa \'b La (dvxai;

La), in R ovxe; sup. lin., yxiux’ dvx’ dvl>.

Va. — Daupa^xat Pa La R, in R corr. ex

l^ajudud'.. — xoi iz'. (p. La Vb R Pa. 9. d

izotr^Uiv coni. Coraes. — doxi; drj zoxs Vab

La Pa, in R zoxi sup. lin. — llausavtav

(v exp.) Vb. — X(j) lz\ X(j) Pcd Ag Lb,

xd izi xp. edd. ante B M, xtd izt xp. Pa

Vab La Mo R, xd ezt xm xp. cett. edd.

10. 3- ptijvrjdrj;, *. super r,, .M, 3r,po)vtorj; xo)

dvaxiDivxi La Pa, x<d dvalHvx'. Pd. — d/.Xo

di Y' B SW codd. (y£ om. La), dT.Xo drj (z

edd. ante B, dXXo dr* x». coni. Pors., akko'j

dyj ye coni. F, d7.X& p D, cf. praef. XX,

d/.Xo (di) p Sch. — pax£oovto)v Pa .Mo Va

Lb R Pa, R ad marg. Xaxsdaipovuov dXk..

paxcdsvuov M. 11. ovdiv euD.v oudiv i; pv.

Lb. 1*2. Xaxsdaipovidiv Exc. Pal. 18. ’0y-jp.

ziaxou codd. edd. ante SW, dXupzixoD R,

a sup. '.X. — iv dXupz. Va, ’0Xupzia3iv S

B SW D Sch, 'nXupz-.d3'.v edd. rell. Pa Lb R,

’OXopztd3iv Vab La Pcd. 14. pdXa Lb.

— ’//lfovxo Va, prima Iit. ob ras. et corr.

ambig., videtur r, esse. — izqpappa Vb.

15. Xc om. La. — dvdpou; eoque expuncto

ad marg. jp. auxovdpou; R. 16. xd; zapa
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r^oDoiv eXsudepac;, ou§£ aatol [xeXXyjaouaiv Iti dcpievai xdc; sauxwv,

OL)X(D Aax£^a’|xo'vtot xai 6 ^aaCkeoQ sapdXXouatv £v xvjv ’HX£(av. xdxs 4

|X£v §7^ xou O-sou aefaavxoQ oTciao) x6 axpdxsofjia ocTcsycopYjaev dypi ’OXu|X'xiaQ

xa». xoO ’Alcp£io5 TrposXO-ovxsc;’ x(p hk £cp£$'^(; £X£t xVjv X£ ywpav E^yjcoaev 6

5~A"(t(; xai y\XaG£ X'^(; 'kdac, xTjV TioXXyjv. S£vfa(; dv:^p ’HX£ioc ’'A*(i§f X£

i^ia ^ivoc, xal Aax£^at|xoviojv xou xoivou Tipdcevoc; £Trav£ax7j X(p ^i^p-cp auv xoiq

xd yp7^|xaxa lyouar TTpiv d£ ’A"(iv xai xdv axpaxdv dcpiyd-ai acptaiv dfxuvovxac,

©paao^aioQ 7rpo£axYjxdj(; xdx£ xou ’HX£io)v di^p.ou |xdyyj S£viav xai xouq auv

aux(p xpaxyjaa(; ^Es^aXiV £X x^c; 'xdX£(oc. ’Ayi<; d><; dTcvjYaYsv ornato xt]v 5

10 axpaxtdv, Auaiaxpaxov SiiapxidxrjV xai (xoTpdv X£ x^q duvd[JL£(oc; xai ’HXsi(ov

xaxa)i£ix£i xouq ipuYd^aQ xaxoupjeiv acpdc; ojxou A£'irp£dxaic; xr^v ytdpav. xpixop

d£ £X£t xou 7CoX£|xou Aax£daijxdvio' {X£v xai 'A^tc; 7rap£ax£ud21ovxo (oq ic, X7]v

’HX£lav xai xo'x£ £apaXouvx£Q- oi §£ ’HX£ioi xai BpaaudaToc;, x£xaxcojx£voi ^dp

£Q xd layaxov yjaav, au'f/topouai jxyjx£ xtbv TCpioixtov £Xi dpy£iv xai xou dax£(OQ

15 xax£p£i']>at xd X£iyo^, Aax£dai|xovioua x£ £v ’0Xu(xTOa xai 0-6£iv xtp 0-£(p xai xdv

d^dova £^£Tva( acpiaiv dYtoviC£a9'ai. 3. ’Ev£paX)i£ dd xai ic, xv^v ’AxxtX7]v 6

auv£yd)C d ’Ay'.(; axpaxia, xai £X£X£iyia£ cppoupiov ^AdvjvaioK; xd £v ^.£xe\^^a'

xaxaXuO-Evxo^ dd £v Aqdq Tioxajxoit; xou ’Ad-yjva{(ov vauxixou AuaavdpoQ d

’Apiaxoxpixou xai 'A^n; dpxouQ piv 0'£tbv u7T£p£P'^aav, ouc to|xoaav ’A0'7jvaioiQ

20 £v xoivtp Aax£dai|xdvioi, xaxd acpd^ dd auxoi xai ou jx£xd 5i^ctp'^-ocxdiv xou

xotvou xd pouX£U|xa ic xoua au|xjxdyouc; £?yjv£Yxav £xxdcf)ai xpoppiS^ouc; xda

^AB-yjvac. xd |X£v ouv ic, 7io'X£[xov [xdXiaxa £x(a'/jp.a xotauxa u7T'^py£ xtp ’'Aiidi- 7

'zokzi codd. edd. ante 6, qui secutus

Amasaeum (finitimas Spartae civitates) tqc,

Sxdptyji; zdXsi^ scripsit, recepp. edd. rell.,

TTspt x-(j xdXsi coni. Coraes, quod probat

S. 1. psXyjaouaiv Va Pc. 2. iopdXouoiv

Vb. — r^kday p. corr. post ras. Va, rfkdav

M. 3. dypii; edd. ante B, SW Lab M Mo
Pa Vab M, dypi B D Sch Pcd Ag. 4. dp<pioo

Pc. — xposX&dvxo? Va La Pa. — idvjXojasv

d ’'A. X. r^Xaozv Vb. 5. xal om. La. — -yjc

'dXstac; M Mo La. — xrjv icdXiv Ag. —
La. 7. eyouaiv Vb Ag Pad. — dpuvodvxai

coni. Coraes, 'dpuvxaQ Va M Mo R, ov sup.

vx in R. 8. Wpdaudpo^ .A X K F h. 1. et infra,

9-pdaudoc et infra S-pa.audiog codd. (Vb9-pdauo;

sec. loco), 0pa.aud£O(; i. e. ©paaudaloQ Porson.,

0paaudalo(; cett. edd., ut Palmer, etK e Xenoph.

H. Gr. III 2,27 correxerunt. — 7cpoa£axy]xd)(;

La, icpo£axy]xdc; et supra lin. oj Vb. 10. Xuai-

xpaxov Vb. 13. £axa.Xouvx£(; Pc. — x£xax(o-

p£voi om. Pd, x£xcdp£voi Va. 14. daxcoq La,

TTotou; rogat Palmer. MS. 15. '/.a~zppd<^ai Ag

Pd, xax£pt'c|>£ai La, xaxspi^ai Pa Vb Lb, xaxapi-

cj>a.i Va, xax£pi^£, ai sup. £, R, xaxa.pptc{;ai edd.

ante B, xax£p£p^a.i Pc edd. inde a B. 16. d^oj-

vi'aa.aO-a.1 Vab Pa M Mo Lab edd. ante B,

d.7(ovtC£a9’ca cett. edd. Pcd Ag. — koi^aXz

voluit Porson., cf. I 17,4. III 9,9, kvi^aXz

edd. ante B La Pa Vb R, Ivi^oXXs. Pcd Ag

Lb cett. edd. 17. axpaxda A X K F Pc Va

M Mo Lb, oxpaxzia (sic) R, axpax£ia Pa,

axpaxia coni. Sylb., probat F, scribunt

cett. edd. cum Vb La, axpaxia Ag. — ev

aix£Xta La, 0£X£Xia Pac Vb R. 18. £v ante

Aq. om. Va, est in R sup. lin. — Xua.

opiaxoxpixou Pa Vb La R. 21. irpdgppiCoix;
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4. Tcpoxexeiav §£ x'qv ’Ap(aio3voc; bq A7j(xdpaTov xai 'A^ic xov ToCiba zoyB

A£0)xu/(§r|V, xai rA xaid ziva oox difa^ov daiixova iTzrftSev £q £ 71Y]xoov xwv

£(pdp03V £lTI£lv (OQ OOy «OXOU VOjjiS^Ol A£0)XU)([§yjV. £7I£Xap£ [X£VX0l xai ^A-(»V

jj.£Xdvoia uax£pov, xai, £cp£pov '(«p x‘^vixauxa oixa^£ iZ ’ApxaB(ac; aijxdv

voaouvxa, ojq £-(£v£Xo £v 'Hpaia, xai xd %kfi^0 Q (xdpxupac £'jroi£ixo r\ jx^^v 5

A£a)xuyidr^v iauxou Tcalda g(jv Ixeaia X£ xai daxpuoic;

8 £X£axY|7CX£ Tipoc; Aax£dat|xov(ou<; xauxa dxa*c(£XX£iv. 5. M£xd 0 £ ^A^iv dTio0'a-

vovxa d'jryjXaov£v ’AYVjaiXao(; x^q PaaiX£iaQ A£a)xuyldrjV iQ jxvyjp.TjV d'(ojv

Aax£datp.ovioic; xd u%6 ’'Ayid6(; tzotb Xeyd-evTa bq xdv A£(i)xuy''dyjv. dcplxovxo

§£ xai 01 bZ 'Hpaiac; ’Apxdd£Q, xai yjaav xcp A£0jxuyidyj |xdpxup£c; oxdaa lo

9 ’'AYidoc; x£>i£Oxd)vxo(; -^xouaav. X(p di ’AY7jaiXd(p xai A£(uxayjd*)(] 7i:ap£ay£v £q

tzXbov xd [xdvx£0[xa dvxtXoilav xd ix A£Xcpdjv, '(£“(ovd(; jxiv oux £X£(vok;, lyov

di 00X0) •

cppdS^£o dyj, STidpxYj, xal7T£p jX£YdXauyoc iouaa,

|X7j aiO’£v dpxiTrodof; pXdaxyj ywXvj paaiX£ia. 15

dr^pdv Y«p [xdydoi gb xaxaoyyjaouaiv dzXTZToi

cpd-£patppdxou x’ i^rl x5[xa xoxcod|X£vov TioXip-oio.

10

xdx£ ouv A£0)xuyld'^c jxiv ic ^AyriaiXaov xaoxa £cpaax£v £ip'^adai, xdv yap

i'x£pov xd)v 7Lodo)v £7:£7ryjpa)Xo 6 "AyqGlkaoc,, "AyqGikaoc, di ic; A£0)xuyld7]v

auxd £Xp£7i:£v od ‘^vr^Glov dvxa ’"AYidoQ. Aax£daqxdvioi di, xa(Ti£p iirl acpiatv 20

dv, odx £7ravvjY^T^^ d[xcptapfjxrjp.a ic; A£Xcpo6c;' alxioc; d’ ijxol dox£iv

La. 2. tsXsojyuByjv La, infra xsXsojyi^r/v.

— iTzrpS-zv scripsi, ia'^Xfl£v codd. edd., cf.

I 6,1. 12,2. 29,10. II 16,3. V 4,6; I 12,1.

26,1. IV 29,3. — toiv cpdpu)v M Mo. 3. wt;

om. Va. — odx ccdxou Va. — vop-iCsi La.

4. scpopov La. — oixads om. Vb. 5. iis-

vsxo La Pa Kays., iyivsxo edd. codd. cett.

5. txdv Pc. 7. ka:/.zoai]iovioiz La, ou super

01 . — ixa^cYsXXeiv Ag Va M. 8. Ic, p7jp.y]v

7\.so)Xuyjdy]v om. M Mo. 9. kaxchai-

jioviouQ A Vab La Pac. — xd ccicd Ag.

10. adxo) Xsojx. Va 11, Tcapiayov Vb,

— £C TcXio) La. 12. pjoAoQ et lytov Pd

Ag La, iyu)v etiam Mo, Pd o sup. (o in

iyojv. — od/ £X£t'voi(; scripsi e coni. Kays.,

£X£i codd. edd., „legendum procul dubio

£X£ivc})“ SW in Addendis p. 582, recipit D,

sed oraculum alio quodam tempore ante-

riore datum est, cf. Xen. Hell. III 3,3.

Plut. Lys. 22. Ages. 3, ixcivoiQ scii. Aaxe-

oczijjloviok; Sch MS., Frazer. ycyovcx; piv £X£i

interpolator! reddere vult. 15. czpxiTcodc;;

La in corr. — codd. omnes, edd.

ante C, pXdax-(] cett. edd. 16. B'^pov Pd.

— p-oyDoi;; ac Lb, |j.oy9-y]a£v xczx., Vb. — dcx-

xoi Va. 17. 0£pai'ppoxov Pd
,

cp9-£pai-

ppovxov Ag, cp(>£pai|JLppoxov M, cp0'£pat'|JLppoxoi

Lab Va Mo, cp9'£paippoxu)v Vb, cp9'£pai'Ppo x’

iicl La Pa, cp9-£paiPpoxoi, oi exp., Pa, sed

quid sup. 01 scriptum sit, dici non potest,

cp9'£paippc)xou mavult B, cp&iaippoxou Plut.

II. 11. — xuxwopvov B Pc Ag, xuxtoopvov

Pa Lab R, xuxcoopvcj M Mo Va edd. cett.,

xuxoojpvoo Vb, xuXivocipvov Plut. 18. yccoxu-

yi^Tj? Lb. — eipr2adv.i La. 20. £xp£iu£v Ag

Pd. — £xl DSch, ivi codd. edd. cett.

21. BTzavYjjdjovTO xo Vb La R Pa. — ^ox£l

edd. ante B codd., oox£iv Ag (v expuncto)
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Auaav^poc; iyivBTo o ’Aptaxoxp(Toa (’A“('/jaiXd(p) auoTrsaBojv £$ aoiavTOQ tt|V

PaaiXstav

IX. BaaiXsuet xs ’A'f'/ja{Xao(; 6 ’Apy'^dp.ou, xal Aaxs^aip-oviotc; -^'psas

^laj^-^vat vaualv ic, xT|V ’Aa»'av ^Apxa^sp^TjV lov Aapeiou aipvjaovxac’ s^i^daxovxo

5 Y«p UTid X£ dXlcov X03V £v TeXei xal p.dX'axa utco Auadvdpou [iT| xdv ’Ap-

xa$£p5r^v acpiatv £v X(p Tipot; ’Ad’T|va(ocK; TioXEiKp, Kupov de ehai xdv xd

yp7ip.axa diddvxa ic xocq vauc;. ’AY'^a(Xaoc; d£, d7r£d£r/0'^ '(dp dia^t^daa' X£

£Q x'/jv ’Aaiav xdv axpotxdv xai duvd|X£0)c; TiepieTzeimev sq

X£ Il£XoTrdvv'/jaov ttXt^v ^'ApYouq xal iQ xodc; ''EXXrivac; xouq ' £xxdq ’la0'[xo5,

10 au[X[xay£iv acplatv £7i:aYY£XXojv. Koplvdiot piv o6v, xa(7:£p ic xd [xdXiaxa 2

£yovx£<; TrpoO^oiKOQ (j.£xaay£Tv xou £Q xt]v ’Aalav axdXoo, xaxaxaoO-Evxot; acpiaiv

£^aicpv*/]c; vaou Aidc; iulxXyjatv ’OXu[xtooo, TOr/jadp.£vot 7rovT|pdv oloivdv xaxap.£voua'v

dxovx£Q. ’A3'7jvalotc; di y]v |X£v fj xpdcpaatq £X xou n£lo'jrovvyjalo3v TioXip-ou

xal £x vdaou x^q Xoijxd)dou(; (oum) £Tiav'^X£iv xyjv xdXtv £<; xT|V Tipdx£pdv 7tox£

15 ouaav £udat[xov[av nuvO'avd|X£voi di di’ d^Y^^^cov ojq Kdvoov 6 Tcp-odiou 'xapd

paaiXia dvap£pYjxojc; erri, xaxd xouxo '^auyaSlov jxdXiaxa. dTi£axdXT| di xal 3

£c; 07] Pag xp£ap£U£iv ’AptaxojX£v(dac;, p.7jxpdc; [xiv TyjQ ^AjTiGiXdotj 7rax7]p,

0*/jpalo'c; di £iy£v iiux^^dElox; xal i^s^dvEi xd)v dixaaxojv oT IllaxaiEuaiv d^dvxoc;

xou XEiyouQ diroO-avElv xouc; EYxaxaXr^cpd-ivxac; i^voioav. 07jpaloi jxiv ouv xaxd

20 xd auxd ’AO'T|valotQ dTTEiTiavxo, ou cpdp.£vot po'/j3"i^a£iv* 2. ’AYT^ai)Lao(; di, wq

auxtp xd x£ oixoO-Ev xal irapd xwv aujxjidyojv xd axpdx£U[xa yjO-poiaxo xal dp.a

al vyjeQ euTpe%eLQ yjaav, dcplxEXo iq AuXlda xi^ ’ApX£|iidt 3'uao)v, dxt xal

cett. edd. 1. 6 sup. lin. R. — ’AYrjaiXdoj

C B SW D Sch inserunt ex Amasaeo, C

post paaiXstV.v, D post abest ab

edd. cett. codd., sed lacunam indicat La,

qui ad marg. habet Xuirsi i. e. Xsticsi.. — ouv-

OTCsudcov Lb PcVn, auviaicsudojv M Mo R, auvs

exp. et au sup. sa R. 2. post ^aaiXslav A X
K F S habent ot, quod om. Pacd Ag Vab

Lab. — i/qsvsaDm Pa Va, ex exp. in Pa

7C

et ad marg. Xo', '(sviod-ai cett., in R e/ ad

marg.

3. T^psaxev Ag. I. dpxa^spEyjv, v super

p priore, M. 7. diddv-cc om. Va Mo. — st’;;

xdi; Pc. — axeder/O-/] diapi^daai; i(; Vb R,

diapipdaaQ etiam Pacd Ag La. 10. ixa'f('sX(uv

La Pa. 11. xataxXua&evtoQ codd. (xaiocxXu-

a&evxac; Lb Vn, in hoc o sup, a, xaxaxXei-

aS-evxoQ Vb Pa La R) edd. praeter C Sch, qui

e coni, Cameratii scribunt xaxaxau&evxoc;

;

propter adiunctum s^at(pvrjQ S mavult xaxa-

Xu&evxoi;, at cf. II 5,5, adde VIII 45,4. 13. rj

tacite om. S B. — xou om. M. 14. ouiro)

inserui, coni. Sylb,, oux inseri vult C; qui

sTCavvjxeiv de conatu interpretantur, Atheni-

enses minus apte respondentes faciunt.

15, di dy(iXkiov Vb. 17. ’Apiaxojj.y]vi'dac

codd. edd., axon.Y]vi'd(Z(; Va, ’Apiaxo|xevtdo!^

sive ’Apiaxou.7j>a'dac Valcken. MS. cl. VIII

47,6, hoc etiam Keil. Anal. 236, illud

est in P'a. 18. diXdvxs? La. 19. spxczxaXsi-

cpB-svxsc; C Smai. SW, ut Thuc. III 22 oi ev

xi^ xdXsi xuiv riXaxaiscov uxoXsXsqxjisvoi,

habent Vb Pd, sed if/.azaXriiDd-ivxac, cett.

codd. edd. 20. poyjDrjOav M, poyjbsiav Mo.

21. oixdl^sv F C S. 22. suxpsxsTi; Ag Pd Vb.
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4 ’AYaiJ-£[J-v(ov svxaud-oc iXocad|xsvoc; XTjV O-sov xw i<; Tpoiav axdXov yj‘(ay£v. T|^iou

apa 6 ’AYyjai>iaoc; toXswc; x£ su^aijxovsaxepac; ’A-(aiJ.£|jLV03v paaiX£uc; £ivai

xai dpy£'v x^^c; "EXXddoQ Traar^Q 6|j.o(o)(; £X£iv(p xo' x£ xaxdpO-coiia £ 7T'cpav£ax£pov

£a£ad'ai, paatXia xpaxi^aavxa ’Apxaq£p^yjv £u^aqj.ov(av xx^^aaaO'»’ xr^v Il£pao3v

dpyTjV xaO’£X£iv xvjv IIptd|j.oo. O-uovxoi; ^£ aoiod Ori^ahi auv o-kXoiq 5

£TC£X9'o'vx£(; xd)v X£ i£p£i(i)v xato'[X£va xd [rr|pia dTOppiirxouaiv dxo xou

5 ptojj.oij xa'i aaxov £^£Xa6vouatv ix xou ».£pou. ^AyrjOLXaov Be iXoTzei |X£v iq

d-uola |XT| XE^Ead-Eioa, BtE^aivE ^£ d[j.ojq iq xr^v ’Aa{otv xal yjXao^^sv £TIi xdq

ICdp^Eic;- 3. rjv Y«p ’Aa(occ; X'^q xdxco jX£-(iaxov |JL£poc; xTjVixauxa Yj

Au§(a, xai at Sdp^Etg TiXouxcp X£ xai xapaaxEU';^ xpoEiyov, X(p X£ aaxpaTiEuovxi lo

£x:i O-aXdaa*^ xouxo oixTjXT^ptov d7i:£^£^£ixxo xa&dxEp (£ aux(p paaiXEl xd 52ouaa.

C) *(£voji£vTj(; ^£ xpoc; Tiaaacp£pv*/jv aaxpdxrjv x(ov Ti£pl ’Io)viav iJ.dy/|c £v "Epp.ou

ZE^Lop, xr^v x£ iXTOv xf|V IlEpawv £v'xr|a£v 6 ^A‘(r^GtXaoQ xai xo tieS^ov TiXelaiov

xo'x£ dO-poiad-Ev p.£xd y£ xov H£p^ou xai TipdxEpov £xi eto Sxudac; AapEiou xai

£Tci ^AO-T^vac; axpaxdv. AaxE^atjidvtoi §£ d^aaO-ioxEc; xd iq xd T^pd^p-axa xou 15

’A'(T|aiXdou TipdO-uixov didoaaiv dpyovxa £ivai xai xwv v£u)v auxip. 6 dd xaiQ

|jL£v xpiT^pEOiv ETTEaxTjGEv IlEiGavdpov, XOU IlEiodvdpou ^£ EXu^yavE

7 auvoixd)v ddeXf-fj, xuj to)l£|ioj de auxdc; xaxd 7ipoa£iy£v ippwixEvax;. xai

ot d'ed)v xiQ £fldaxr|V£ \r(] d'^a'(etv xd pouX£U(xaxa £q teXoc,, 4. (oq y^P

£nu0-£xo ’Apxa^£p5Yj(; jidya; X£ ac, evixt^cev ’AYViaiXaoc;, xai coq ec, xd Tcpdaco, 20

y£ipou|X£voq xd £v Tuoai, xpoEiaiv d£i auv xip axpaxip, TioaacpEpvyjv p.£v xaiTiEp

xd TipdxEpa £U£pY£X7|V dvxa 21rjp.ioT O-avdxo), TtO-pauaxr|V de xax£7C£|xcj>£v etti

O-dXaaaav, [xai] ippovyjaai x£ d£ivdv xai xt xai ec, xouq AaxEdaijxoviouc; lyovxa

S duavoiaq. ouxoq ojq dcp(x£Xo eq ]^dpd£ic, auxixa ettevoei xpdxov ipxtvi dvaYxdaEi

1. 6 supr. lin. R. 6. auvsXB^dvxsc; R Vb, iX-

Bovisq Pc. D. '(dp dtd xrjc Ag Pd. 10. xs om.

Vb R Lab Pad Mo B Sch. — xdx£ La. 11. X(ov

sTci d-aX. coni. S, sed dictum est ut § 7

/c(X£TC£jj.'](£v eTZt ^dko.zooy. — dxOO£B£lXXO

Ag. — Y^ ^ 12- xiaacplpvyjv

Va La Pd Mo, xrjaacpipvr^v Ag. — pdyyjv

La. — £v om. M Mo Va. — ippoo R Va.

lo. ixTCio et supra lin. ov Vb M. — xd>v

Z£pad>v La Mo. — 'icX£Taxov xdx£ B Pcd Ag,

xdx£ -kXzIoxov codd. edd. rell. 16. auxdv C

S B SW e coni. Kuhnii, Mo et R co sup.

0
,
auxwv codd. edd. ante C, in Vn supra

lin. ov., adxtp D Sch cl. X 34,2. 17. d7C£axYja£v

M Mo Lb R, £ super a R. — "ov X£ia. Vb

Pa. 18. dB£Xcpo) M Mo. — xai Ag

Pacd Vn Vb Lb, ad marg. Vn Pa xaxd, §£

xaxd '(Yjv auxdc Va, xaxajrjv R expunct., in

marg. xai f?jv. — zpoarjXsv Ag, zpoo£TX£v

Pcd Lb Vb R, in hoc X correct. ex y. — xac'

oi xiXo; Va ad marg. 20. dvxacip^rjg

M, dvxa^dpcrjC Mo. — £Q inserui, coni.

K F Valcken. MS., scripsit C, om. edd. codd.,

cf. I 1,1. 44,10; t£vat xpoau) I 14,3. 26,4.

21. iij-TToai Ag. — Tiaacpipvrjv Ag Pd Vab

La Mo. 22. Ti&padr/^v A Lab Ag Vab M Mo

R, Ti9^padar/]v e Suida, Plut. Diod. Herod.

reposuit Sylb. et est in Pc, TiS^pauYi^v M
(sec. S). 23. xai inclusit D, v. praef. XXI.

— xat xoi Ag Pc Mo. 24. dvajy.dC^i Vb.
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AaxsBaqjLovioac; xr^v sx xyj<; ’Aa(ocQ dvaxaXsoctad-at axpaxtdv. dv^pa ouv'Pd^iov

TipLoxpdx'/jv £Q TT^v 'EXAddoc Tiep-Ttet ^pf|p.axoc d^ovia, £vx£i)^d|i£voc; 'KdX£[xov £v

T-^ 'Kkkdhi ipYdaaad-at Aax£^atjxov{oi<;. oi di xd)v '/p'/j|xdxo3v [X£xaXocpo'vx£c;

’ApY£{o)v [i£v K6X0JV X£ £iva! X^Yovxat xai Eojddjxac, £v ©yjpatc; di ’AvdpoxX£idy](;

5 xa\ ’Ia(xrjvJac; xai ’Aixcp[d£[xic;* |X£X£ay£ di xoci ’A9’YjvaToc KicpocXoQ xai ’ETa-

xpdxT^Q, xai daoi KopivO-ioov icppdvouv xd ’Ap-^£i(ov, IIoXudvd-Tjq X£ xai TtjxdXaoQ.

01 di £Q xd cpav£pdv xou to)i£[xou Trapaaydvx£Q X'/jv dpy/^v £Yivovxo 01 9

’A[xcpiaa'/jc; Aoxpou xoiq ^ Aoxpolc; TUpdc; xouq $o)X£a(; £x6-(yav£v

o6aa dpupiapTjxyjaijxoc;- ix xadxTjc; 6nd 07jpaio)v £7rap0-£vx£c; xd)v '3i:£pi ’Ia{x*/jv(av

10 xdv X£ aixov dxp.d2^ovxa ix£|xov xai i^^Xaaav \dav [aYovx£c;]. ivipaXov di

7ravdyjp.£i xai 01 $(ox£T(; ic, xt]v Aoxpida, xai idijjwaav xt^v yojpav. £7r*/j‘fd'(ovxo 10

ouv 01 Aoxpo! au[X[xdyooQ 07jPa(oac; xai xyjv ^(oxida £x:dp9’7]aav. 5. ’Eq di

xijv Aax£dai{xova £X0’dvx£Q 01 $(ox£ic; xoiq 0vjpaioi(; £7U£X£ivxo, xai ididaaxov

ola £'3i£xdv0’£aav utt’ auxcbv. Aax£dai|xoviotc; di 7Co')i£{xov xpog 0yjPa(ooc Ido^sv

15 dpaadai* iTiotoavxo di ic, adxout; xai akka iy/k'q\i.aTa xai x^^v iv AdXidi

auxcbv uppiv ic; x-^v ’AYVjaiXdou 0-uaiav. ’Ad-y]vaToi di x*^v didvoiav xdbv 11

Aax£dai{xovio)v 7tpo7r£7rua|X£vot Trip-xouaiv ic; STrdpxvjv, oTzka [xiv [acpdc] ini

07^pac; d£o'[X£voi |xy] xiv^aai, dix'(j di unip (uv ijxaXouai diaxpiv£ad-ar Aax£dai-

jxdvioi di npd(; dp^^T^v dnon£|xnouat xvjv np£ap£(av. xd di ini xouxoiq £<; X£

20 XT^v Aax£dai[xovio)v i^odov xai xd ic; xt^v Auadvdpou x£X£ux7]v idr^Xcoai |xoi

xou Xo'you xd ic; Ilauaaviav. 6. xai 6, xkrfi'eic KopivO-iaxdc; ndX£|xoc; ic; nXiov 12

d£i npo'^X0’£v dnd x^^c; Aax£dai{xovi(ov dp^d[X£voc; i<; Boiojxiav i^ddou. xaxd

xauxTjv [xiv dTj xr^v dvd^xTjV dniaco xd axpdx£up.a ix x'^c; ’Aa(ac; dnvjYsv

’AYVjar/iaoc;. in£i di i? ’Afl6dou n£pai(i)9’£i(; vauciv iq Svjaxdv xai di£$£X0’d)v

25 T7|V 0pax7jv dcpix£X0 Iq 0£aaaXiav, ivxauO-a 01 0£aaaXoi ydpixi xt^ ig 0yjpa{ou(;

xou npdaoj xdv ^AyqcslXaov in£ipd)vxo £ipY£iv i]v di xi £uvoiac; ix na)iaiou

1. tyjv Sch MS ante oxpaxidv collocat, at

est anticipatio quae dicitur, cf. IX 14,1<.

X 20,9. 2. Tqjioxpdxy] A X K, Ti|xoxpdx7]v

cett. edd. codd. 3. Xocxsootijxovtouc, 01 super

01), La. — iJLSxa^aXcjvxe^ La. 4. \dv om.

Va. — Kuxhuv C S SW Va Pa Ag, in Pa

X secundum expunct., KcjXojv cett. edd. Vb

Pc R M Lab. — dvSpoxXidyjQ R Pacd Ag M
Mo Lab, dvdpoxXsiOT]:; Vb. 5. xscpccXdi; Pc.

8. djJuptoyjQ codd. — jrj edd. inde a C,

'd
Pcd Ag Vab M Mo, d "^pd^ — d|xcpiaprj-

"daip-OQ
'(d

A X K F Vb Pa La R, in hoc '(?j

postea additum est. 10. xs om. La Pa.

— djo'-j':sc, delet Herw., inclusi, cf. II 26,3.

III 8,4. IV 7,1. 16,8. 11. ol om. Mo. 12. od

pro ouv et S-yjPaiOK; Va, jouv ol La. 15. in’

ccuxoui; Pc, 0D<; (pro i<;), s sup. co, Vb.

16. xojv om. Pcd Ag M Mo Lb, in R supr. lin.

17. nponsn£ia|j.svoi La. — acpaQ post jxiv om.

Vb La Pa Kays,, inclusi, ixiv int acpac; ini

©dpczQ M Mo Va Vn Lb. 18. \i7} om. M.

— ijxocXouaiv edd. ante C R Vb Ag Pa Mo,

kjy.aXooai cett. edd. Pcd Lab Va. 19. dno-

niu.nouaiv KFAg Vab, dnoni|JLnouai cett. edd.

PcM Lab. 21. ic; nxsXiov Mo. — nXiova rj np.

Va. 28. 07] om. Vb. 25. ic Va. 26. ip'(£'.v
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13 xa». s; tt,v roXtv aOioT; tt;v ’Atlr,va(cov. 7. ’Air,a(Xao; BsaoaXiav T£

^tsr/jX^c ipc'{>(Z|i£vo; a’jio>v xo ixrtxov, xa» a-j^t; 5ia Boiwxojv otoj^£'ja£ Hr^-

jVjc*o'j^ £v Kopojvcia xa». xo aXXo vtxVjaa; o'jjX{iayixov. o>; Expdx.ovxo o*

Boto>xo(, xaxa'^£6‘^o'jatv dv^p£; ctjxojv £q *£p^y^ ’Atl7,vd; izf.x).r^o^v ’lxo)'/*a;*

’A 7Y,a(/.ao; £r/£ ji£v xpctO*ia £x xr^; |idy/,;, s; 0 £ xou; ixixa; ~ap£vo|xr,3£v 6

0'J^’ 0’JX0J.

X. 0'j zoKAif) ^£ 'j3X£pov xov d'(o)'>a £Dr,xav xojv ’l3^i(tov o* £7:1

Xaxo)v».a|i.(p '^£'j*|'ovx£; Kop(v^»o». ol oi ev x-^ xoXe» xoxe
|
1£v xoj ’Air,3»/.do'j

^£(|taxt y,3'jya!^ov dv<i!i£6;avxr*; ^£ e; xy;v ^zdpxr,v, ojXoj xai aOxol jiExd

’ApY£(t»v xd ”l3^>|i»a aY'/j3!v. d'p(x£Xo 5 e xa» aj&i; £z». Kootv^jv axpoxid- lo

xa(, ETTfjEt (dp *Vax(v^>*a, df^r^zl xo*j; *An'jxXa»£»; o^xa^E d-E/.tlovxa; xd

xa^lEaxTjXdxa xij) xe ’Axo7/Auiv* xa». 'Vaxiv^tp ^pdoa». xa6xr,v xr,v |ioipav

‘J £7:»^>E|tEvo» xa^>’ o^ov ’A^>r,vaio» xa» *l'p».xpdxr,; 5»£:p^>E»pav. 2. W^r^aO^ao; ^£

xa» e; A»xo)/.»!av ex»xo'jprj3o)v d^lxEXo A'.X(»)Xo»; jzo *Axapvdvo)v -oXe'|i.uj

xiEX'j|!.£v<i»; xal 'Axapvdva; yjvdixaas xaxaX'j3a3t>a» xov ::d>.E|iov, oO 'oXu ib

dro^Eovxa; KaXo^iova xa» xd aK/M AiX(»>Xoiv ::oX»3|iaxa TQpr,xE'va».. 3. ypovuj

^£ j3X£pov £t:/.£'j3E xa» e; Aqorxov, dcpE3xr,xoxo)v d^o jia3»Xe'io^ xmv Aiyj-xftuv

fVir,f>/,3o>v xa» E3XIV *Air,3iXdo) tj/Um xe £ipia3»iE'va xa» jivVjjiT,; d'»a ev

Ali6::xt{>. xa», y;v *,'dp ^r, |£'po)v, xov {iev xaxd xr,v ropsiav iziKapv/

r^ |ioTpa* AaxE^a»ndv»o». ^s', o>; exo|i(3^>r, 3:p»3»v o vsxpo;, f>dxxo'j3».v a»jx'r^ 20

Jia3»/»£(»)v X!|irj3avxs; jidX»3xa.

3 l.
* Apy!^d|i'/j $£ xoO *

Airj3»./.do'j ,Sa3».Xs'jovxo; xaxeXafk»v xo 'Epov <l>o)X£i;

x»i EV AsX^poi;. Hr,^a»ot; |isv Sr; ::o>.£jiE*v xoT; <I>o>xE’j3tv dcpIxEXo }tev xai I5»!a

3'jf».|iaytxd iz\ y pronao». v, dzo yjAWj L'jyyj Aaxs^atjJidvto»! xe xa» *A^r,vaio»!

3'pt3».v yj|i'j'^iv, 0 ». |i£v dpyatav xiv

7£3»!ov, Aax£^a»*tov»o». ::potpd3£i |iev

Ag Pd. 3 . xopi*»vta V^b, xopovsta Va. 5. otxsTa;

Vb l*c, 0 expunct. in Vb. — xapavo^uasv

Vb, T^ sup. i. <». ouxo) Ag Vnb M Mo La R

Pncd.

7. s^r^xfiv Va Lb. H, «:p8y|ovx£;’ Koptv-

^hot cdd. ante Smai. codd., ot inseruerunt

Smni. Porson. cett. edd., xopivHto*- Va

M Mo. — “0 ^,3. Vb. 3. Ssqpoxi Va M.

— s; TTjv IxdpxTjV edd. codd. 10. 3"pcr?.d

Ag Pcd Vb M Lb. 12. Spdaca M Vab. — xt;v

om. Pa Ag La. — u.opav scribi vult K,

EX X«)V <I>0>XetOV jiVTjjlOVEUOVXE; EUEp- 26

xai o'jXoi '.ptXia;, xoxd

placet SW cl. Dem. XIII 22. \i. d»wov-

I

py,3««)v La, iri xoupuaoiv Mo. — xal dfptx.

Ag Pd. 15. r\aC»>ujUvoi; .\g Pd. 16. ar-ao-

>.£t; V'b. 17. trXsuosv i^ La, xal i; supr.

vers. Pa. — |U(a7.oo or^XovoTi

Palmer. MS., plaoiXimv .M Mo. — oiprxtou

La. l.S. td pro ts Va. 19. fdp or^

edd. inde a B Pc Ag, om. rell. — ixi-

^aXav Pd .Ag. 22. dpyi$ajiov $s tov La. — 'ov

oq. Vb Pa. — ~o ispov in contextis omissum

addit ad marg. R. 23. tot; tptoxst^ Pc.

25. dpyatoiv Vb. — oi{ Tiva ,\oxso. oi
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^oxcTv, to 0*/j^a(cov. GcOTOjiTroc; 6 AajjLaaiaTpdiou tov ts ’Apyi^a|xov

[iSTctaysIv xwv ypr^jiaicov autdv, xai stt Aeivryav x'qv ’Apytdd[xoo -pvaixa xapoc

Tojv ^DvaaTsadvTcov £v Otox£ua'v ecp'/j lajxpdvooaav dcopsdv £Toi[xo'T£pov Tio[£lv

acpiatv ££ T*/;v aujxjxayiav ’Apyid«[xov. xd tj.=v d-/] yp7j[j.aToc i£pd xal 4

5 dvdpdaiv d|iuvat iiavx£dov 'xop3yjaaat xd £'xicpav£cxaxov odx £q IWivov xiO'£[j.ai,

xoaooxov 0 £ 01 xpo'a£axtv £c £7:a'vov A£lcpdjv "(ap X£ r^pdjvxai; dTOxx£Tvai

x«'. Y’->'''«Txa£ xa* X£xva £^avdpa7:od(aaa^at^ xaxapaX£iv dd xai ocuxt^v £q £dacpoc;

x*/;v t:o7j.v £xdl|iojv oi Ocox£ic- xauxa odv |xr^
'

3rad£iv d-xd xwv $(ox£(ov adxodc;

7:ap'/rjX7^aaxo ’Apy(da[xo£. 5. Ai£p7
|

d£ xal ic ’Ixal(av uax£pov TapavxlvotQ 5

10 pappdpoiv zo7v£;j.ov aovdiolatov acpia^v djxdptov xal dxd&avd X£ adxo'3'i uTud xcbv

[ilapjSdpojv xal adxoO xdv v£Xpdv d|xapx£iv xdcpoL) xd [r/jvi[xa £Y£v£XO £|XTOddiv xd

£X xou ’A”dXla)voc. 6 . Tou d£ ’Apy'ddij.o'j xouxou xdv ji£v 7Tp£ap6x£pov naida

A-p.v xax£la|ij£v dxo3^av£iv Max£do'aiv £vavx(a xal ’Avxix:dxp(p |xay£ad[i£vov,

Eddaixldac di d v£ajX£po; Aax£da'iiov'!o'c; £paalX£ua£v aYouaiv £lp 7^vT|V. xd di

15 ix ^Ay'.v xdv E'jdajildo'j xal i; E’jpodajj.(dav xdv ’^A‘|".do(; ojq £ay£v, yj^'q |ioi xal

xdd£ r^ —txoojvia aoYYpacpr, dt£^Y;£'.

7. ’loda' di di:d

di dvojj.a xo) yoiplo)

£Xo(rj3£v, d)j.d Z£’j;

20 ddod dixa [idXiaxd

xwv 'Epjiojv iaxiv d xdxoc ouxoq dizac, dpudiv 7r)ir|py|c;* xd 6

Uxoxlxav [xd di axoxo;] od xd auv£yic; xwv divdpojv

idx/.Tjaiv [ia*/£] llxoxlxac;, xal iaxiv iv dpiax£pa x^c;

t:o’j axddta £xxpa7io[i£vo'c; i£pdv Sxoxlxa Aioq. iizavek-

om. Ag. 1. xd (scjzidjv, ad marg. xd

patojv, M Mo. 2. ::p«YiAdx(ov edd. ante C

Pcd Lab Ag Vn
,

in hoc ypr, sup. xpctY»

ypYj|j.dx{t)v cett. edd. Pa Vab M R, ad marg.

dXX. TTpiKYixdxojv Pa R Va. 3. ixoijxcdxcpov

Vb. 4. xdv
yp^ip* ^ jiiv

OTi yp'djx. cett. — dd^aaltai La. 6. |xav-

xsTov M Vab La R Pa edd. ante B, aavxstojv

Pcd Ag Lb Vn, in hoc o sup. (u. — stu-

(cavsoxspov M. — cl; edd. ante SW, hic

et 1. 6, 7. xaxa’A.c<,j£tv M Mo Pa Vb R, ad

marg. xaxapaXstv R Vb Pa. 8. xotDxa oiv

o6v Vb. — d"d sivai 'ptoxiojv M. — auxd;

Va
,

adxoix Mo. 9. xapriaxyjaaxo Pc.

11. \i.r^\n^u, 0 super i, M. 12. «koXLojvo;:

r/j Vb, litera initialis segmenti ut saepissime

omissa, serius rubro colore nimirum ad-

denda. — Tipca^uxc/.xov edd. ante C R Vb

La Pa, xpsa^dxspov cett. edd. codd, 15. cd;

om. Vb. 16. YP^-?'d codd. (-(s‘(pc/.'fri Mo)

edd. ante S, aoj(pa.(p'q edd. cett. ex emend.

K, cf. II 1,1. — dis^eiaiv edd. ante Smai.

Pausanias I.

Pa Vb La, cett. edd. Va, dis^tii M
Mo Pcd Ag Vn Lb R, in hoc i expunct. et

aiv supr. vers. — post ois^siaiv lacunam

indicat K, ultimam partem genealogiae

regiae et initium yo)po'(pa(piac, Spartanae

deesse manifestum esse putans, recte re-

fellitur a S. 18. Ilxoxixdx A X, SxoxixttQ

K F C, axoxixav codd., unde Sxoxtxav scr.

B D Sch, Sxoxixcc; S SW
;

totum locum ita

exhibet Steph. Byz. : Sxoxiva, o ou xo aoveysg

xiov osvopojv i-jroirjacv, dKka Zsug sTaVArjaiv

Sxoxivac;, unde S SW oxoxoq, B D Sch xo

03 axdxoQ includ.; mendum apud Ste-

phanum subesse putat Palmer. MS.

19. post Zcdx inserendum esse oc, putant

F S. — says (saysos R Vb La, as supr.

vers. Pa) codd. edd., incl. D Sch. — Xxo-

xixdg A X Pa Vab M Mo Vn Lb R
,

Sxoxixac;

K F C Pd, Sxoxtxac; B D Sch Pc Ag, Sxoxtxav

S SW. — xoo oxdoia om. Vb. — sxxpa-

TUOjjtsvrji;, oi super r], Vb. — I^xoxixa edd.

ante S, axoxixd codd. praeter Ag, in quo

44
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O-dvTwv de svxeuO-sv TiposXO-ouaiv oXqov xal xpaTTSiaiv auO'ic ic, dptaxepocv d^aXiid

saxiv 'HpaxXsouc; xai xpoxaiov dvaaxyjaat i\i'(eTo 'HpaxX*?)(; dcTOXxsfvac;

7 'iTTXoxdoDvxa xal tooq Tial^ac;. 8. xplxTj ds £X xvjc; d^ou xvjc; sdO-slac; £xpoXr|

xaxd xd Bs^id ic, Kapuac; d-^ei xal £q xd Ispdv x^q ’ApX£ji.tdo(;. xd *(dp yo3-

plov ’Apx£[i.idoc; xal Nujj.(pd3v saxiv al Kdpoat, xal d‘(aX[ia saxyjxsv ’ApX£iJ.tdoQ 5

£v uTialO-ptp KapadxidoQ- yopodq 0 £ £vxauda al Aax£daqxovlo)v TrapO^dvo» xaxd

£Xo<; laxdai, xal ixtyojptog adxalq xad’£axYjX£v opyiqaK;. 9. ’Avaaxp£cJiavx[ dd

xal xaxd xr^v }i£(ocpo'pov Idvxi £p£i7aa S£XXaala<; £ax(* xauxTjV, xad-d xal

:ipdx£pov £Ypac[>a, -^jvdpaTiodlaavxo ’Aya».ol Aax£dai|j.ovlouc; xal xdv paatX£a

8 KX£0
|

1£vT|V xdv A£0)vldou [J-dy^ v'X'/jaavx£c;. 10. ’Ev ok ©dpvaxt, £Q "(dp xouxov lo

dcp{^'(j TTpoidw, dia)ijxd £OXt ITufi-a^oDQ ^AizoXkoivoc, xaxd xd adxd xtp £v

’A|i6x)v.aic Tr£TOtr|ji£vov xd di ayf|jj.a d^xoldv iaxiv, £x’ £X£ivo) ipdc}>co. Aax£dai-

fiovloic; *^dp £Tricpav£ax£pd iaxt xd £<; xdv ’A|xuxXaTov, djox£ xal xdv ypuadv dv

KpoTaoQ d Aaddc; xtu ^AizoWom £ 7T£|vjj£ x(p IIu9a£i xoux(p, £c xo'a|xov xou £v

’A|j.6xXatc; xax£yp‘i^aavxo d^dXiiaxoc. 15

XI. ’A7cd di 0dpvaxoc; 7rpo£/w9'dvxi iaxiv ‘q toXic, Sudpx'/] jiiv dvo|j.a'

a9£iaa TipoaXapouaa di dvd ypdvov xal Aax£daliio3v r, adxr| xaXd-

aDai' x£to; di xd dvo;j.a xouxo £X£txo X'(j o di iv X';^ auupacp'^ |j.ot x*^

’AxlKd». ixavdpD-cop.a £Ysv£xo, [rlj xd T^dvxa p.£ £cp£^'^c;, xd di (j-dXtaxa d£ia

jiv7i|X7|c; d'XoX£5d[).£vov dx’ adxd)v £lpr|X£vai, d-qXcoJco o-q xpd xou Xd^oo xou £<; 20

^xapxtdxac;* ijiol ydp iq dp'/'q:; ‘qd-kX-qGSv d Xd^oc; dxd xoXXwv xal odx

d^lcov dcprjYyja£(oq d ixaaxo'. xapd ofiat Xi^Guaiv, dxoxplvai xd d^[oXo*(cdxaxa.

est 3/ottx<z, hoc habent cett. edd. — ixsX-

9dvt(t)v Ag. 8. xal om. Mo Va Lb, supr.

lin. R. — ds a'jzq^ ooou Pd. — ijjipo/vf^

edd. ante C La Pa, ijxoljXr, Vb, ey.^oXq cett.

edd. codd., ixfjXq, |j. sup. x et 0 sup. pX,

R. 4. xapiav M Mo, xaptcr; Va R, u super

i R, £x xapua; Vb. 5. eaxlv om. M. — al

xapuca Vab Lb Pa Mo, xapica Pc. 6. y(opobc

Vb Pc. — ol Xax. xapB-dvoi Lb. 7. laxaaiv

Vb Ag Pc. — ixiytdpiov La. 8. EsXaoiac,

edd. ante C Vb La Pa, ^sXXaaia^ cett. edd.

Pcd Ag M Va Lb Vn. 9. ol dy., ol expunct.,

R. 10. KXsojjLsvyj A X K, KXsojJL£vr,v cett. edd.

codd. — |idyr,v, v expunct., Vb. — Odpaxi

La. — xouxo Pd. 11. dcpi^si D. — xwv

pro X(i) La Mo. 12. diJiuxXat; Pc. — Aaxsd.

i'-jr£|jLcj;£ om. La in contextis, habet

ad marg. Xaxsoanxdvioi qdp xxX. 13. r/jv

ypoTqv La. 14. riuOasi xouxw, s; edd.

ante SW, interpunctionem mutavit Schaefer.

ad Eur. Or. 1645 virgulam ponens post

IIuD-asT, idem vult Porson. coli. c. 13,7,

probat S in Auctario, sequuntur SW D Sch,

sed Sch sententia mutata rursus ponit vir-

gulam post xouxw J. f. Ph. LXXXIX 49.

15. djJLuxXat; Pc. — xaxsypi^aaxo Pd.

16. 03 om. Va. — iuvo|iaa&sToa Ag

Pcd. 19. xax6pl}a)\ia Herw. — xd ante

Tidvxa om. La. — dXXd \wX\.oxa

Ag M Lab R Pad, icps^^c; jidXiaxa Mo Vab,

scps^:^?, dXXd xd |j.dXiaxa edd. ante B, icps^^c;,

xd ^3 jxdL. cett. edd. ^c (?). 20. sTaXs^diisvov

codd. edd. (sTriXs^djxsvoi Va), £xX£?d|xsvov

Zink. Verhandl. d. philol. Ges. in Wiirz-

burg 1862 p. 130, d7roL£^dji£vov Sch Jb. f.

Ph. LXXXXVII 821. 22. dcpry(rjO£ojv codd.

edd. ante C, d(crji^d£(u; coni. K et Porson.,
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tt)Q ouv £u p£pouX£U|X£vo(; oux loTiv OTOO TcocpapT^aoiicti. 2. Aax£^at|j.ov(ojv toTi; 2

ETTdpxyjv lyouafv £axtv «Yopoc 0-£«c; xa» xf^c; x£ pouX£uxyjpfov,

xai xd)v icpdpwv xai voixocpuXdxwv xotl xa)iciO|i.£va)v pidtocioDv dp^£id iaxtv £7d

TYjQ dyopdQ. f| [i£v dyj Y£pouaia auv£dptov Aax£da'jxovio'<; xuptcoxaxov x^<;

xoXiX£i«(;, 0 ' XoiTTOi M £iatv dp^ovx£(;' xoTc; d£ dcpdpotQ xai ptdialoi»; 7i£vx£

dptO'|j.dv £xax£poiQ ouat, roic, |X£v xouq £ttI X(j> IDiaxaviaxot xaXou|X£vip xai

dXXouQ xd)v £cp7^poDv dYd)va<; xiO-£vai xa0’£ax7jx£v, £cpopot d£ xd x£ dXXa dtoi-

xooGL xd jj.dXtaxa d^ta xai TiapE^^ovxai xdv £Tid)vu|iov, xad-d dy^ xai

’A0’7jva(oic; xd)v xaXoup.£voDv £vv£a imvoixoc; £axtv £lc; dp^^cov. 3. ’ETO(pav£axaxov 3

10 d£ TrjQ dyopdQ £OXiv yjv axodv Il£patX7^v ovojxdS^ooaiv dird Xacpupwv Troi7]9’£laav

xd)v Mvjdtxwv dvd ^pdvov ^£ auxTjv £q jjL£'|'£0'O(; xd vuv xai £<; xda|xov xdv

xapdvxa p.£xap£pXvjxaatv. £ial d£ £ti:1 xd)v xidvwv Ilipaai XlO-ou Xeoxou xai

dXXoi xai MapddvioQ d TooPpuou, Ti£7i:o(Yjxat di xai ’Apx£jj.ia(a, dojdxTjp |Ji£v

AuYddjxidoQ, £paaOL£ua£ di 'AXtxapvaaou* xadxvjv cpaolv ixoualcoQ ixl XYjv

i5'EXXdda auaxpax£uaai 3£p$i(] xai ipja iv xtJ vaup.ayla (xi^ 7i£pl SaXajxiva

dxod£lqaadat. 4. Naol di £iaiv ini xtjq d^opac;, Kalaapoc;, dc; [xovap^lac; npd)xoc; 4

iv 'Pwpialotc in£0'6|X7ja£v xai dpyvjv x*/^v xa6’£ax7jxaiav npwxoQ ixxi^aaxo* 6 di

Ad^Goaxco n£nolyjxat natdl ix£ivou, xVjv x£ paatX£(av p£pato)aa|JL£vtp jxdXXov xai

d^id)|JLaxo(; xai duvd|X£0)^ i<z nXiov

scribunt edd. cett. Pa, in hoc v sup.

— ojv d ix. Pcd Ag Va M Mo Vn Lb F

a, in R d erasum, d)v sxaaioi Vb edd.

praeter Sch, qui scribit d haozoi; lacunam

esse (xapd acpiai dsr/vdouat xs xai

Xspuaiv?) dicit Sch 1. 1. — dxoxptvai Vab,

drcoxptvavxa La. 1. su om. Va. — xyjv pro

xoTq Pc Vn, in hoc corr. in xot<;. 3. xai

ante xaXou\i. delendum censet Valcken.

ad Herod. VI 57, includunt SW. — ^idialcov

D, Bidialuiv cett. edd. 6. pro jxlv C.

— xoTc; jxsv ini xu> xd IlXaxdviaxa xaXodixsva

(xaXoujJLsva Pa La Vb R
,

in hoc corr. ex

xaXoup.ivco) edd. ante C R Vb La Pa, xotc |iiv

(jj-yjv C) xoug ini xtp Hlaxaviaxa (nXaxdvioxa

Va Lb) xaXoojJLivto (xaXoujJtivcov M) cett. edd.

Pcd Ag M Va Lb (xouc om. Va Pd), xoT^ }xiv

xd ini xto nXaxaviaxa xaXou|t£va vult Osann.

Syllog. Inscr. p. 254. 8. xaxd di xai Pd.

9. in. ifdp iaxiv Pc Va M Lb R, in hoc di

sup. ydp, in’, di iaxiv slq dpyov (cd super o

Vb) Vb La Pa. 10. und X. La Pa R, in hoc

corr. in and. 11. xai om. Va M Mo.

yj 6 naxi^p oi xpo£X0'dvxi. x6 di ovo|j.a

13. jxapdojvioc; Vb. — Va, fO|Jippuou

M La
;
ad marg. Va excitatur locus Vitruv.

1,1, fiuPpiou, 0 sup. i, R. 14. AXixapvaaou

Vab Vn M Mo La SW Sch
,

dXixapvrjaoo Pc,

" AXixapvaaaou edd. cett. Ag Pd Lb. 15. (xfj)

inserui, — iv aaXap.Tvi Pa Va Vn Vb R Mo.

16. \iqvapyy^aa<; La. 17. insOujJLT^as Vn Va C

Smai. SW D, in£9-dp.y]a=v codd. edd. cett.

18. x^v di codd. omnes
,

ut videtur,

X'/]v X£ edd. 19. nXiov o nax^p Vb, nXiov

9j nax^p rell. codd. edd. ante SW, nXiov

Yj 6 naxi^p Va (5 sup. lin.) SW D Sch.

— xd di dvojxa £tvai a£paaroQ glossam

marginalem esse Sch in interpret. germ.,

Zink. 1. 1. p. 131, Kays. Jb. f. Ph. LXX
421, Frazer. putant, sed sententia ipsa

bene se habet, f^v pro £lvai coni. F C, £t'y],

quod sine av ferri non potest, Goeller.

Act. Mon. T II. P'asc. III p. 329, x£ixai

Wernicke ad Tryphiod. p. 267, ay]|j.aiv£i

Seemann. Quaest. gramm. et erit. p. 12

cl. VI 24,6, sed quid sibi vultt xouxip? xd

di dvo|j.a 6' iaxi (sive d x£ixai) xouxtp Aufou-

44*



688 AAKQNIKA.

sivai f T0UT03 AuYoaaxoQ, o xaid '(^waaav hovaxm TrjV aspaatoq.

5 5. Tou Au^oaatou ^eixvaouai TcpoQ T(p po3[j.(p )(aXx'^v elxdvoc ’A*p'oa. toutov

Tov ’AY'.av jj.avT£uadjJL£vdv cpaot AuadvBptp xd ’Ad-r|Va{(»v sXsTv vaaxtxov Tispi

AqoQ TOxaiiodQ Tzkr^v xpr/^pcov dexa* auxat ds dTiocpsu^oaoiv ic, KuTipov, xdc;

Bs akkac, (A Aaxsdatp-dvioi xai adxdc; xal xouq dvdpocc; ctipouaiv. 6 ds ’A*((a(; 5

6 ^k‘{£k6yoo %WA Yjv xo5 Ttaajj.£vo5. 6. Ttaa[j.£vco ds dvxt ’HX£iop xwv ’Ia[j.tdd)v

Xd^tov sysvsxo d'fdjvoc(; dvatpviaaada' Tievxs STOcpaveaxdxouQ ocuxdv. ouxw

TzdvxaO-Xov 'OA.ajimoca'v daxrjGa(; d'X''^)iO'£v r^xzrfi-eiQ. xaixoi xd d6o ye yjv

TTpwxoQ' xai ‘fdp dpd[j.03 x£ £xpdx£' xal 7ryjd7j]xaxi ‘‘Ispcdvujiov ’'Avdpiov. xaxa-

TiaXaiaO-slc; ds 6x’ auxou xal djj.apxtdv xtjq vlxTjQ auvlTjG' xou ypTja|xou, diddvat lo

7 ol xdv O-sdv jJLavX£00|i£V03 x£vx£ d‘j'd)vac; xoldjiou xpaxvjaai. Aax£dai|j.dv'oi d£,

ou ^dp £r/ov dvTjxdcoQ cbv Ttaajj.£v(p xpo£lx£v ‘q nod'(a, X£(0’ouai |X£xoiXT^aavxa

£q ’'HXtdoQ p.avx£6£a&at Sxapx'.axu)v X(p xoivcp* xal acpiaiv 6 Ttaa|X£vd(; dyujvaQ

xoX£jj.oa x£vx£ ivLXYiG3, xpoixov [i£v nXaxaida'v £vavxla Il£pad)v, d£UX£pov di

£v T£Y£a xpdc; T£Y£dxaq xal ’ApY£loD(; jidy/jc; Aax£da'.|j.&vlotc; auv£axd)a'^Q, £xl 15

xouxoic; 0 £ £v Aixai£5aiv ’Apxddcov xdvxcov xXvjV Mavxivicov dvxtX£xa7jj.£vcov

8 ol di A'xa'£i(; iv X'(j MaivaXla KokiaiLa ’Apxdd(ov yjaav. xixapxov di

TjYcovlaaxo xpd^ xodc; ’Ig9’[ioO sq ’lQ(d|r/]v dxoaxdvxaq xu)v El)i.d)Xcov.

aioc; y.ry.xry. -(k. coni. S., r/]v os paaiXsiav

zposXDdvT!. xdds dvojj.c< sivoa xodtco Ad^uuaxo;,

d /xX. Beinert. Diss. 22 sqq., xd os d'vo[Jic(

xouxo Au'Cou3xo; xaxd *^X.? Sch in praef.

corruptelam non explicans, exspectaverim

did xal dvoaa xzixa.i xo6x(o Ady. 1 . ’'A'(ou3xo;

et ’A'(ouaxou M Lb. — "(Xdjxxav Vb Mo.

— sXXrjvr/.r^v Pd. 2. os om La. — va.w

pro ^(optjj La SW D. — M. — xouxou

xou ’A‘p'ou |i.avx£uac<jisvou Adaavdpov

Kays. Z. f. A. 1848 p. 999, nihil mutandum,

cf. § 6. 7. Her. IX 33. - ^ A-p'oo S B SW Va

M Mo Ag Lb, ’Ayiou Pacd La Vb edd. rell.,

„Tisarneni frater, teste Herodoto "HpV^c,

quod magni patrui nomen ad hunc Agiam

transiit: "Hpy]; enim et ’A‘(t'a; eaedem

voces." Hemsterh. MS. 3. xdv d'pov Ag

M Mo Va Lb, xdv d(iav Vb. — d&yj-

votiov Mo. 4. Tcoxoijidc; La. 5. d'p; Ag,

dp.o:; Va, «Yta; M Mo, 6 os dpac; Pa ad

marg. 6 . dysXojou zr^aa.\iivoo. xiaapsvw

ds Vb. — rjkup lap.. M Mo, in hoc

via|xidtov, x'^v lajJL. Pd. 9. '(dp om. La.

— tspdv (ad marg. tspwvujjLov) xdv dvoptov

La Pa, xdv ’'Avdpiov edd. ante B, xdv om.

Pcd Ag Va M Lb, in R sup. lin., cett. edd.,

«vdpsTov Pd Mo, in hoc sup. lin. dvopoo

vijaoo, avdptov Va, in Vb sic: tspddvupov xdv

xsvxs «Yojva; xoXspco ... et sic porro usque ad

wv xiaapsvd» dvoptov: perspecto deinde errore

xsvxs xiactjjLsvd) expunxit librarius, verba

omissa addit ad marg. R. 10. auvyjias M.

— xdv ypr^op-dv La. 11. xsvxs, djcova. Vb,

xoXsp-ou Sch praef., ut § 7, d.-(ujva.<; xoXspto

codd. edd. 12. xpoastxsv La. 14. TlXctxatotaiv

S, xXctxcasuatv Va. — Ilspaujv om. Pcd Ag

M Lb, sup. lin. R. — ds om. Va. 15. iv

xouxoi!; M Mo. 18. xpdc; xod; i^ ’Ia9-|xou

’I9-o)jJLyjv dxoaxyjaavxctQ dxd xujv stXtdxojv A X
K b" codd. (xou? ’ds taQ-poD Vn), ix asiaptou

pro i^ ’Ia9-pD coni. K, quem sequitur

Goldhag. coli. Thuc. III 54 (ix xou asiop.ou

A. Hecker. Philol. V 458), unde C edidit

xpdg xol)Q ix asiap-ou [ig] 'Ib-tdpyjv dxoaxctvxct;;

xwv stXtdxtuv, Palmer. Exerc. p. 41 xpdc

xouq i^ AiB-sou ’IB-u)jiY]v dxoaxrja., seq. dxrd

delet Palmer. MS., Pavius xpd(; xod; i^

’Io9-|iO!3 ’19-a)jX7jv dxoaxrja. xtdv stX., hunc

secuti Wessel. ad Herod. IX 35 cett. edd.

dxd eiecerunt; verba i^ Ha^jxou spuria iudi-
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dTceatrjaav ou'/ a7uavT£(; ol EiXcotsc;, aXkd xo Msaayjvtaxov octo to)v cxpyaiwv

EiXcoxojv ccTOaytaO-evTSt;* xai [j.oi xai xdc^s 6 koyoQ ocaxixa £X£$£iat. Tdx£ di Cii

Aocx£dai|xdviot xodq czTOaxdtvxa^ ot'jt£XO’£lv uTOaxdvdouQ £taaav Tcaoc|j.£V()) xocl xol

£v A£)icpoic; ypyjaxTjpfc)) '3t£td’d[X£vot. t£X£OTocIov di 6 Tiaa[).£vd(; £|j.avT£6aaio iv

5 Tavd-jfpa acpfai TtpOQ ’ApY£wuc; xai ’A9'7jva(ou(; odix^oXviq. Toc piv 9

Ttaa[X£vou xoiauxa £TOv&avo'(r/jv civxa- 7. STrapTaxiait; di ixl x'^c; oc^opac;

IluO-aicoc; xi iaxiv ’Ato'X)ui)voc; xai ’Apx£[j.’doQ xai Ayjxouq dcYcxX[iaxa. Xopdc;

di ouxoQ 6 xoTOQ xocXeixai toc;, dxi iv xalc; ppoTOidlaic;, iopxvj di £i' xtc;

(x^iXvj xai ai Y'^!J-vo'3^aidla' dicl oTOod^^c; Aax£dat[j,ovlot(; £lalv, iv xaaxaic; ouv ol

10 £cp7jpoi /opodc; laxczai xcp ’Ato'XA.(ovc. 8. xouxojv di ou TOppoi F^^c; i£pdv xai

Awq iaxcv ^Ayopalou, xd di ’A9’Y]va(; ^A^opalaq xai IIoa£ido)voc; dv iTOvo|i.cx2^ouacv

’AacpdXtov, xai ^AtzoXXmvoq aud-ic; xai "Hpac;. (jlvdcx£txai di xai Avjp.ou xou 10

STOpxtaxwv ccvdpidc; ji£'(iO’£t [xi^ac;. xai Motpwv Aax£dai;xovloic; iaxlv i£pdv,

’Opiaxou di xou ’A*(a|X£ixvovoc; irpoc; auxq) xdcpoc;' xoixia0'ivxa -(ocp ix T£Y£ac;

15 xou ’0piaxou xol oaxcx xaxoc |xavx£{av 9'CX7rxouacv ivxauO-a. TOpoc di xou

’0piaxou xdv xdcpov iaxlv £ixojv HoXudcdpou xou ’AXxa|X£vou(;, dv paaiTiicov ic,

xoaouxo xip.'^c; TCpovjyaaiv (jjox£ ol xocc; dcpydc; £yovx£c:, oxdoa d£i aYj|xalv£aO’at,

xou IloXudwpou avjixalvovxat xi^ £ixdvi. iaxi di xai 'Epjx-^c; ^Ayopaioq Aidvuaov 11

cpipcov TOcda, xai xol cilpyaTa xaXo6[X£va ’Ecpop£ia, iv di auxoTc; ’ETU[X£vldou xou

20 Kpvjxdq |xv^[xa xai ^Acpapicoc; xou n£pi7jpouc;- xai xd ye £q ’E7ct|X£vld'/]v

Aax£dat|xovlouQ do^dS^o) jxdXXov ’ApY£lcov Xi^stv elxdza. ivxauda, ivO-a al

cavit Sylb., sepsit S, eiciunt B SW D, retinet

Sch ut ex corrupto Herodoti loco (IX 35)

a Pausania transscripta. — czxoatccvxczQ edd.

inde a C. 1. ditioz-qaav slXwxtov om.

M Mo. — X(uv Msaayjvia/wv edd. ante B

Vab R, xd Msaayjviccxdv coni. S, est in Pc

AgLb, in Pa per corr., scribunt edd. inde

a B. 2. xai ante xccds om. Vab M Mo.

— xd di Va M. — 6 om. Vb. — xcids

di Lb. 3. eiaai Va, slaaiv, a. super i, Vb.

— xai xd iv La Pd. 4. i|i.avxsusxo La Pa.

7. icjxi xai edd. praeter C SW D Sch codd.,

xai eiciendum censent Sylb. F, eiiciunt cett.

edd., „recte, nisi malis laxyjxsv scribere“

SW. 8. 6 sup. lin. La. 9. yj YupoTuaidia

Va, correctum videtur ex ppoTCaidcac, al

"(upoxaidstai. Pc. — ivxauUa pro iv xaoxaig

C, ut coni. F. 11, iaxiv om. La Vb Pa R

edd. ante C, est in cett. edd. Pcd Ag M Va

Lb. — d'v ixov. Ag Lab, ddv, ix., o sup.

i u), R. 12. ’AacpccX£iov D, cf. Cobet. Var.

lect. 87 et Misc. erit. 111, ’Aacpdliov edd.

Mo, dx(pdA.iov A codd., dxap-fflccXiov M.

15. post ivxao9a in Va sequuntur xapd

di xou dpsaxou xd oaxd xaxd jJiavxstav Dd-

xxouaiv ivxauO-a' xapd di xou opiaxou xdv

xdcpov xxX., expuncta sunt verba xapd di

usque ad ivxau&a. 16. ixi pro iaxlv La.

— dl pro dv La. — PaaiA.£Uoov Pc. 17. xo-

aouxov S D Vab M Mo, xoaouxo Pcd Ag Lab

edd. cett. — Tcpoeiy^a.aiv Ag Pad M Vab Lab

R. — £i pro ol La. — drj corr. ex dsT

La. 18. xou n.oXudodpou ayjjiatvovxai exci-

derunt ex K, ay]ixatv£xai Ag. — x-^ om. Vb

La Pa, in R expunct. — di om. La. — dp^o-

paToc; M. 19. dpy£ta voluerunt Sylb. C.

— i(f)6pia. Ag, iepopta Vb, depoptd La, icpop£ia

Lb, icpdp£ia Pc. 20. X£pi7jpa(;, ou<; sup. uq,

Vb. 21. ivxau&a, £v9-a al edd. ante B R

Vab Lab Fa Pad Vn Mo
,

ivxauQa al cett.
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MoTpat, xotl 'Eaxia toTq Aax£BaiiJ.ovioi(; saxi xai Zeae; Ssvioq xal ’A0"/jva

Sevfa.

XII. ’Idvxi §£ £x x-^Q xaxd x:^v 6§dv, -^v ’Acpsxai^a 6vo|xd21oaat,

xd xaXo6|X£va Bowvyjxd saxr xai fxe 6 Xd^oQ dTratxsI xpdxspa sixsTv xd £<;

x:^v £XixXyjatv x-^c; 6do5. 2. xolc; |xv'/jax^paiv ’lxdptov x^q H'q^ek6%'qc, cpaaiv 5

d^wva xpoO’£ivat dpdjxou’ xai dxi [x£v ’0^uaa£UQ £xpdx£i, hr[kd iaxiv, dcp£9’-^vai

2 d£ adxouc; X^Youaiv ic, xdv ^pdp.ov ^td x-^c; obob xtjq ’Acp£xdi^O(;. §ox£iv ^£ [loi,

^pd|xou ’IxdiptoQ xd d^foviaixa £Xor/ja£ [xi|jlo6|1£vo(; Aavadv. Aavaip Y«p touxo

£xi xaic; O-uY^xpotaiv £6p£0-7j-
* * xai wg Y^vaixa odddg y]0’£X£v £$ adxwv did

xd [x(aa[xa dYa^s^aO-ai, di£X£|xx£ 6 Aavadg gdvwv dv£U d(da£tv dv Exaaxog i

xaxd xdXkoc, dp£ax7jxat, dcpixojX£voig dd dvdpdaiv ou xoXXoig d'((h\>a dpdixou

xax£ax7ja£, xai xpcbxip X£ i^iO-dvxi £Y£V£Xo i^EaO-ai xpidxcp xibv dXXcov, xai

[X£x’ £X£ivov xip d£UX£p(p, xai yj^Yj xaxd xd auxd d^pi xou X£)i£Uxaiou* xdg

dd axoX£icpO-£iaac |X£v£iv sepodov dXTiyjv jxvTjaxi^pwv £d£i xai dyoim dXkov dpdjxou.

3 3. Aax£dai[xov(otg dd xaxd xv^v dddv xadxYjv £axiv, cdg yjdyj }i£)i£xxa[ |xot, xd 15

dvo|xa£ldix£va Bowvyjxa, IloXudcdpoa xox£ olxia xo5 paai)i£cog’ dxoO-avdvxog dd

xo5 IIo}iudd)pou xapd x‘^g £xpiavxo dvxiddvx£g poug. dpYupou Y«p

yjv xco xdx£ oddd y^puaou vd|xia|xa, xaxd xpdxov dd exi xdv dpyawv dvxEdidoaav

edd. Pc Ag, ji-oTpczi edd. ante C, MoTpat. celt.

edd, 1. xat saxiv d xofl A. codd., C e coni.

K edidit: ’Evxau&a, svO-a ai Moipai, laxi

[xd cpsidixia] Aaxsdai|JLOV''oi(;. ’'Eaxi xal Z.,

Buttmannus haec fere excidisse censet: xal

saxiaxdpidv iaxiv ic; xd xaAod|JLSva Oidixia, o

xoivdv xoXixsujia xoTg xs Kpyjaiv iaxi xal

Aax£daip.ovioic, lacunae signum ponunt ante

xal Iaxiv X K Smai. B SW D Sch, xal Iaxiv

d xal Aaxsdaiji-ovioK; uncis notavit Smin.,

[ivxau&a?] IvD-a ai Moipai, xal laxi ('^Eaxi')a

xal AaxsdaijJiovioig R. Miinsterberg. Zu d.

spart. Dioskurenreliefs Ziirich 1890 Diss.

33 n. 34, recepi "Eaxta, pro xal scripsi

xoTi;.

3. ’A(pixa B Ped Ag M Mo Fa Va Lb R,

in R V sup. a, ’Acp£xac edd. rell., dcpsxav

La Pa, dcpatxav, e super ai, Vb, ^Acpsxaida

ut § 5 mavult B, probat Curtius II 314

n. 32. 4. Poiovixa Ped Ag. 5. t^q Pd Ag
R, oi; sup. Tji; R. 7. aOx^v M Mo Va Pacd

Ag R Lb, auxolx; Vb La, ad marg. R Pa dXX.

adxojg. — ooxsi K F Smin. La, doxsTv edd.

rell. Pc Ag Lb Vab M Mo. — di ^loi D Vb

Pd, ut I 22,7. II 11,5. III 19,8. 21,1.

V 27,8. VII 6,4 alibi, d’ i{jiol cett. edd.

8. dpd|iov edd. ante F codd., dpdp.ou e

coni. Sylburgii edd. cett. — xouxij) Pd

Ag. 9. xal incl. Sch, lacunam post supiD-rj

statuit Kays. Jb. f. Ph. LXX 423, nihil

mutant cett. 10. dl pro drj R M Lb Pd Vb,

in R corr. in dyj, d’ dv Pc. 11. xdXog Va.

12. Tcpd xd)v dXkwv Sch MS., non necessarium,

cum enim [xdvoQXoiv dXkwv graecum sit, etiam

Tcpdixog xwv dXXtov ferri potest, cum praeser-

tim irpiuxip x£ iX&dvxi antecedat. 13. |xsx’

ixsivo Va. — xal drj Sch MS. — dvsu pro

dypi Pc. 14. uTcoIvjcp&siaag M Pd. 16. xs

pro Tcoxs La. — dxoO-avdvxoi; di xou II.

xapd x-^c;
Y-

coni. Sch MS., dxoQavdvxot; di

xapd xoull. XTjgY. codd. edd. 17. ixpiaxo

Va Mo R, in hoc v sup. ax. •— dpYupou;

(dpYupoug Va) xal Y^p Ped Ag Lb M Mo Va,

unde B edidit dpjupouv jdp, edd. rell. La R

dpYupou jdp, in R xal erasum, Vb dpjupob

'jdp. 18. ')(puaouv D Ag Pc, ^puaou cett. edd.

M Lab Vab. ~ xi pro Ixi Vb. — xd
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pout; xa). dvBpdxo^a xal dcpifov tov dp*(upov xa). ypuaov. ol Ik sc; trjV ’Iv§txYjv 4

£ax)w£ovTe(; cpopiiojv cpaaiv'EXXyjvixd)v touq Iv^olx; dYa)Yt|xa dXXa dvxaX^idaasaO-at,

vd(j.ta|ia §£ oux exiaiaoO-a', xoti xauxa ^(puaou xe dcpO-dvou xax yaXxob xapdvxoq

acpiat. 4. To5 xo)v piBiaicov dp)(£(ou x£pav ioxh ’A0-yjvdQ '£pdv* ’0§uaa£!jc;

5 §£ iBpuaaaO-ai xd aYaXp,a XE^sxat xal 6vop,daa' KE^.EuO-Eiav, xouq IlrjVEXdxvjQ

[xv'/jax^p«(; X(p dpdp.(p viXTjaac;. idpaaaxo dd x^q Kekeo^ela<z i£pd dpiO-p-ip xpfa,

dtEOXYjxdxa dx’ dXkyfkitiv. IIpoVdvxoDv hk xaxd X7]v ’Acp£xdida yjp(pd iaxiv, ’'Ioxd(; 5

X£ xaxd AiXe^^a t) M6X*^xa ^svEaO-ai doxouvxoc; xai ’A[i.cptapdou xou ’OixX£ouQ-

xouxo d£ xouQ Tuvddp£(o xaidaQ vo|x(2^ouatv dx£ dv£c);t(p xcp ’A|JLCpiapdcp xor^aai.

10 xai auxoO AeXe^oq £axiv i^pcpov. 5. To6xo)v dd od xdppoi x£|X£voq IIoa£tdd)VG<;

[Tatvapiou], Taivdpiov §£ £Xovo|xd?^ouatv. od [xaxpdv §£ 'Advjvdq d^aXiia, o xodc; £C

’IxaX(av x£ xai Tdpavxa dxotxiaO-Evxac; dvaO-Eivai XE^Quai. xd dd ycopiov d xaXodaiv 6

"EXXVjviov, £axiv £ipyj[j.£vov wq oT xdbv "EXXy^vwv BEp^yjv dta^aivovxa ic, xrjv

Edpo)xyjv xap£ax£od2^ovxo d[xovo6|X£voi, xaxd xodxo xd ^(opiov (auv^XO-ov) ^doXeu-

15 ad|X£vot xpdxov dvxiva dvO-E^ouatv. 6 di £X£po<; xd)v Xd^oov xodc; Mevekdoo y^dpixi

axpaxEoaavxaQ £xi ’'IXiov pouXEuaaaO-ai cpTjatv ivxadda dxcoc; dvax^Euaai x£ bq

Tpoiav xai dixac; dovyjaovxai xapd ’AX£^dvdpou Xa^Eiv x'^c; 'EXiv/jc; dpxa^^Q.

6. Tod di "E}l1y]v(ou xXy]aiov TaXO-upioo |xv^{xa dxocpaivouar d£ixvdouai di xai 7

’Ayaitt)v AiyiEic; ixi x^q d^opac;, TaXdupioo xai odxoi cpd|X£voi |xv^ixa £ivai.

20 TaXd-upiou di xodxoo |xyjvi|xa ixi xip cpdvip xd)v xTjpdxwv, oi xapd PaaiX£0)(;

dpy. M Mo Va Lb. 1
.

^oOv Pa La
,

Pou<;

Va. 2 . i/xXsdvtsQ Hemsterh. MS. adnotans

:

„Minus bene Pausaniae mentem intellexit

Illustr. Huet. Hist. du Comm. et des Navig.

des Anc. c. VI. haec enim non ad Poly-

dori, sed ad ipsius aetatem Pausaniae sunt

referenda“. — dXka om. La. 4. xd ds

dpyzioy S SW Pc Ag M Mo Va Lb, xou

o£ dpystou cett. edd. Vb La R, in hoc

corr. ex xd dpysTov. — pidisojv A La

Pa, Pidiou Pcd Ag Va Lb Mo. 5. Xiysxca

om. Pd. — '/ceXeod-siav Va M, x£Xeu9'£i'av

Lb Pc Mo. 7 . icpsxatda Ag. — vioxo^ La

Pa R, vioxd<; Vb. 8. ds, x super d, Vb. — xai

xd LsXs^a Lb, xcd Xiks'(a. Pd. — {luX^xa

Pac Ag M Mo Vab Lab R. — dixXsoug La,

OtxLsouf; D. 9 . xouxo (xouxov Va) ds Tuv-

ddpsoj xaida B SW D Pc Ag M Mo Va Vn Lb

Fa R (xou<; sup. lin. et (; super a. R), xouxo

ds xouQ T. xaldac edd. ante B Pa Vb La

(xou xuvddpso La), probat Kays. Z. f. A.

1848, 998, xouxo ds T. xatda; Sch. 11 . Tai-

vaptou cum S SW D inclusi (cf. III 14,7),

quo facto lacunae signo, quod post sxovo-

jxdCouaiv posuerunt X K B ed. Teubn., non

opus est. 12 . 0 xaXouaiv om. Pc. 13 . ot

A X K F S Lab Pcd Vab M, di cett. edd. Ag.

14 . djJLUvdjJLSvoi edd. ante Smai. M Mo R Vab

Lab Pa, dp.uvoup.svoi voluit Cor., est in Pcd

Ag edd. cett. — xaxd xouxo om. Pcd Lb Ag

M Mo, in R sup. lin. (auvdXD-oisv) pouXsu-

ad|JLSvoi Kays., (auv^LUov) p, Sch MS., ^ou-

Xsuaap-svouQ B SW Sch Vn Ag Lb M Mo Fa,

PouXsuadp-svo'. edd. rell. Vab La Pacd R, in R

terminatio correctura orta. 16 .
pbuXsusa9ai

Va. — ocpioiv codd. C, cpaaiv AXKF, cpyjoiv

cett. edd. — dvaxXsuaaaO-ai s<; C S SW Pcd

Va, dvaxXsuasa&ai s<; M Mo AgLbR, so&ai ex-

punct. et ovxai sup. lin. R, dvaxXsuaovx£i;xpoiav

La, dvaxXsuoat xe s? B D Sch, dvaxXsucovxai s?

AXKFVbPa. 17 . duvyjaoovxai Vb. IS.dxocpaiv.

—— p.yjvnxa om. La. 19 . ai’'[£ist(;Vb. 20 .
p.r]vip.a,
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Aapsiou '('/jv T£ xai alr/joovTeQ £<; tT|V "EXXd^a iTc^iJLcpO-zjaav, Aax£^ai-

jiovioiQ |i£v £7i:£ar^jj.'/]v£v £Q t6 ^Yj|xdaiov, £v ’A0’7^vat(; ^£ id(a t£ xal ic, bvoq

olxov dvdpOQ XaX£aXYjc[;£ Mllxiddou XOU KlJlCOVOC. £Y£1fdv£l §£ xal XOJV XVjpUXOJV

xoTq iXd'OOGiv ic, xyjv ’AxxtXT|V 6 M'Xxidh'qc dm^aveXv aixioc, uiid ’A9'7]valojv.

8 7. Aax£daip.ovio'.c; ^£ £axt piv ’Axo'*A.X(jl)voc; ’Axplxa Pa)[J.dQ, laxi h' £TOvo[j.a2^c!- 6

[X£vov FdaTjTrxov i£pdv P/jq* 'AtoXXwv dl UTilp auxd idpuxai MaX£dx'/jc;. Im

^£ xcp Tilpaxi (xtjq) ’A(p£xaido(;, 1'j'Yuxaxa xou xer/ooc,,, AixxavvTjQ laxlv

i£p6v xal paar/^£ioi xdcpoi xu)v xa).oo|j.£vojv EupaTicDvxtddjv. irapa dl xd 'EXk'qviov

’ApaivoVic; bpdv, A£uxlTniou x£ du-^axpdc; xal yovaixojv xo3v IToXod£6xouc; xal

Kdaxopoc; dd£Xcp'^c;. xipoc; dl toiq ^pouploiQ xaXoujilvoK; vade; laxiv ’ApX£[xidoe;, lo

xal 'xpo£X0'Ouaiv oV.yov 7t£Tro{rjXai |j.v'^jj.a xoTg Iq ’'HXido(; [j.dvx£ai, xaXoo[X£vot<;

9 dl ’IajjLidai<;. xal Mdpojvdq laxiv i£pdv xal ^AXfetoo’ Aax£dai[xov[o)v dl xdbv

ic, 0£p[iO7i:6Xac; axpax£uaa[i£vo3v Xd^oa jidXiaxa d^lco^ [xayIaaaO-ai [x£xd ye

auxdv doxoOai A£03vldav. xou dl XpoTialou Atdc; xd i£pdv £Tior/jaav ol Aa)pi£lc;

7i:oX£[xtu xouc; x£ ahXooQ ’Ayaio6c;, o'i yqv XTjV AaxwviXTjV XTjVixauxa £r/ov, xal 15

xouQ ’A[xuxXai£ic; xpaxyiaavx£q. xd dl i£pdv xvjc |i£YdXrj(; MrjXpde; xqidxai

7:£piaacoc; dyj xi. [x£xd dl auxd 7|p(pa 'PtuoXuxou xI laxi xou 0*/ja£coc; xal

Au)aovoc; ’Apxddoi;, ulou dl TXriaqxIvouc;- TX‘/jai[X£vyjv dl IIap9-£vo7raiou xou

M£\avuovoc; dd£Xipdv, ol dl TCaida £ivai XlYouaiv.

10 8. 'Exipa dl £X xyj; d^opde; laxiv Iqodoc;, xad-’ 7i£'jro{*/]xal acpiai 20

u super i, M. 1. iirljjicprjacev La, £T:s(pi>Y]dav

Ag. 2. dl pro p.ly Pc. — IzsarjjxyjVcV

Herw., sTtsayjixcavcv codd. edd. — dczijxdvtov

Pc. — ic pro £v La. 3. xa-aax^'|aQ Va,

ac, ambiguum, fort. a.i. '/.a.xaoxri'hai codd. A

X K F S B, xaxiaxyjis Porsonus cett. edd.

— (Jtr/ojvoc. ^''''(^^Xxa. codd.

edd., dxplxa Vb, probat Cobet. Nov. lect.

593, Sch Jb. f. Ph. LXXXIX 38. — ol

Vab La Pa. 0. YaaYjxxdv Lb
,

rdssirxov

coni. S Porson. — dTudXXujvo; dl Va.

— adx(o La, cum Ag habeat ddpuxa'. et Vb

u 'dpuxai, fortasse a.oxoi> a Pausania scriptum

fuisse, probabilis est Reitzii coniectura.

— ixsXsdxyj; Pd Ag La, ixaXD-dxrjQ Lb. 7. xfjc

’Acp. C, xT^s om. codd. edd. cett. — xolx;

xetyouc, dsixxdvvj; Ag, ouxovqc, Vab Lab Mo
SW, Aixxdvvyjc; rell. S. ^aatXsiov x. Va,

xc<l ^ci3tXc'.oi Ispdv om. Pd Ag. — sivai

xoeXoutiivtov M. — cdpuTiddcnv La, supuxcdvdtov

A Pac Vab M Lb R Mo. 10. eppouptou; B.

11. ixdvx'.aiv Ag M, ixixvxsuiJLaaiv Vb. 12. tap.i-

dai^ Lb, lajxudaiQ La. — jxdppeovo; et adsX-

cpcioD Ag, dXcplou Pa, dacpaiod Pc. — vjpwov

pro ispdv? Sch MS. 13. Iv l>spp.0TtuXau; La,

ic UsppoTrdXai;, p. corr. ac, Vb. — Xo^^ooc

M Mo, Xd'(o; Ped Ag Va Lb et sec. SW M,

Xq‘cov La Pa, corr. in Xopu Pa. — jxsxd

dl codd., jj-sxd 07] edd. praeter Sch, qui

scripsit [JLSxd (s, quod coni. B. 14. ciuxcov

Ag, adxijj Pc. — Xsojvtdy]v Mo. — diopisiQ,

ad marg. jp. ^Ayciiodi;, R Pa. 15. Xaxsdai-

uoviiov Pa in marg. infer. 17. dl auxtd

rjpipa La. 18. dl Ag Pd om. — xXYjaijxsvou;

Lb Vab R Mo. — xXvjanjLivsi dl Vb La Pa R,

xXr^3l\livrj dl Mo. 19. MsvaXicovoe; A X K F

PaVabMLaR, Vn ..d marg., MsiXavtVovo;

C, ut Apoll. III 6,3. 9,2, MsXaviojvo; Ag

Vn Ped Lb Vn (marg. Vn usvaXuovo;), recepp.

cett. edd. ex emend. Camerarii et Sylburgii.

— ddsXepoi La. 20. acpiaiv yj xaX. edd. praeter

B Sch Vab M Mo La
,

acpiaiv xal. Pd Ag,
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xaXoujiSvTj Exidc, £v9-a xai vuv It» sxxlyjatdS^ouoi. TauxrjV XTjV Sxid^a

0£o§ojpou xou Sa|xiou cpaalv siva» Tror/jjia, oc Trpwxoc; hiayeai ai^'/jpov sups xai

d^d^p-axa cctc’ aoxou TiXdaai. svxaOO-a £Xp£[J.aaav Aaxs^aqxdviot X‘^v TqioQ-soa

xou MtXvjafou xid-dpav, xaxaYvdvxsQ oxi yop^alQ STixd xaic; d^yaiaiQ s^psupsv £v

5 XTfj xidapopdia xsaaapaq yop^dg. 9. TrpoQ x':^ Sxtd^i oixodd[X7j|xd saxi Tispi- 11

(p£p£c;, £v §£ aaxcp Aidc; xai ’Acppo^(xyjc; dYdX[iaxa £x(xX*/]oiv ’OXa|X'x[(ov* xoOxo

’ETi:iix£vi§7jv xaxaax£udaai oay 6ixoXoyouvx£q xd ic, aaxdv ’Ap'(£wi(;,

OTZoo |J.7]§£ TUoXeix^^aai cpaai Tipdc; Kvwaiout;.

XIII. nX‘/]aiov §£ saxi [X£v Kuvdpxou xou ’A[i6xXa xdcpoa, saxi Bs

10 KdaxopoQ jj.v'^jxa, stui ^s oiuxcp xai ispdv 'xsTOiTjxai* xsaaapaxoaxip "(ap uaxspov

sxsi xyjQ jxdyvjQ xvjc; Tipdc; ’'l§av xai Au^xsa O-souc; xouq Tuv^dpsw '3iai^a(; xai

ou TTpdxspov vojxiaO"^vai cpaai. ^sixvuxai ds xpog x^ Sxid^i xai ’3^a xai

Au^xsodq xdcpoQ. xaxd [xsvxoi xou Xd'(ou xd sixdq sxdcpyjaav sv x-^ Msaavjvia

xai ou xaux-i{]* Msaavjvdov ds ai au|xcpopai xai 6 ypdvoc; daov scpsu^ov sx 2

15 IIsXoxovvTjaou, %oXkd xwv dpyaio^v xai xaxsX0'Ouaiv sTioiyjasv d^vcjaxa, dxs ds

sxsivojv oux siddxcov saxiv yjdyj xoiq sO-sXouaiv djxcpiapyjxsiv. 2. Aaxsdaqxovion;

ds dxavxixpu xyja ’0Xu|xmaQ ’Acppod(x7jQ saxi vada KdpYja SoDXSipat;- xoiyjaai

ds xdv 0pdxa ’0pcpsa Xsyouaiv, oi ds ’'A^apiv dcpixdjxsvov s? 'TTTsppopswv. '0 3

ds KdpvsioQ, ov Oixsxav S7rovo|xd$^ouai, xqxda siysv sv Eirdpxyj xai 'Xpiv 'Hpa-

20 xXsidaa xaxsXd-siv, tdpuxo ds sv oixia Kpiou xou 0soxXsou(;, dvdpda ixdvxsox;.

xouxou ds xou Kpiou Y^P-f^ooa-^j xcjj O-u^axpi udwp auvxuydvxsc; xaxdaxonoi xd)v

Acopisoov auxT^ xs dcpixovxo sa Xd^out;, xai xapd xdv Kpidv sXddvxsa diddaxovxai

X7]v diXcoaiv X'^a STudpxTja. 3. Kdpvsiov ds ’A'xdXXo)va Aoopisuai jxsv xoiq itdai 4

aspsad-ai xad-sax^/Cjxsv dxd Kdpvou ysvoc; s? ’Axapvaviac, [xavxsuojxsvou ds s^

^ ex i correctum videtur, Va. — psvxoi pro

piv oyj, quod est in codd. edd., scripsi cum

Herw. 14. Icpsu^ov scripsi, scpu^ov codd.

edd., cf. IV 27,9. 15. ixor/jasv i9l-

Xouoiv om. Va. 17. loTa pro La Pa Vb.

— Kdpyja om. M, habet R ad marg. — aoj-

r^pcz; Va Mo. 19. Kdpvsioc; S B D Sch Ag?,

Kapvsidg edd. rell. Pcd Lab M Mo Vab hic et

postea, xdpvsiov Pa R, corr. ex xapvsidv R.

20. Kpiou et mox KpTov S B SW Sch, Kpiou

et Kpidv edd. rell. codd., df. Etym. m. 539,22.

21. xojxiCouaifj coni. KC, Palmer. MS.

22. dcpixsto Pd. 23. xdpiov Vb, xapvsiov Pc.

— piv om. A X K F Vb La Pa, est in cett.

edd. VaMAgPcdLb, in R expunct. 24. xdpou

Vb. — '(cvouc; VaLbR, 0 sup. ou inR. — dxap-

acpioi xaX. B Sch Pc Lb. 1. axsiai; Va.

— ouv pro vuv Pa. — sxxXyjotaCov Va, ixxXyj-

aidCouaiv Pa Vb Ag M Mo R. 2. cpaaiv eivai

Xejouai (hoc expuncto) TCoivjjxa Va. — d Ag

pro oa, 6 Pd. 3. 01 Aax. C S SW Va, oi abest

ab edd. rell. Pacd Ag Vb M Mo R. 4. d.p-

yaTan; Va. 7. ixiasvidyja M Mo Va, stti-

[jLsvioy] Pc. 8. Kvo»aiou<; edd. praeter B

Vab La R, xvujsaiouc; B Pcd Ag Lb.

9. «[luxXa Pd. 10. xai ante Kaaxopo;

om. Pcd Ag Lb Sch, est in cett. codd. edd.

— auxd A X K Vb Pa La R, auxio cett. edd.

Va Pcd Ag Lb M. — xai ante ispdv om. Pd.

— xsaaapaxoaxdv Va. 11. sxi x/jq jxayyj<;

xpoa loav La. 12. xai ante ’4da om. La.

— seq. xai om. B vitio typogr. 13. xacpoa.



694 AAKQNIKA.

^AtoXXmvOQ- TOUTOV
*|'«P

KdpVOV dTOXTSlVOCVTOC; 'IxTOTOU TOU ^uXaVTOC

£v£xsa£v £c; t6 axpaTGX£^ov toTq Acopi£uat jj.r|Vijia ’AxoXXa)voQ, xal

T£ £cpaY£v £xi T(p (po'v(p xai Ao)pt£ua'v dxo to6too tov ’Axocpvdva |xdvxiv

xa9’£ax7jx£v IXdoxead-ai. dXkd ydp Aaxedanwvioic, ooy outoq 6 OixdxotQ £axi

KdpV£iO(;, 6 de iv xo5 |j.dvx£0)c; Kptou X'p.oj|j.£voc; ’Ayaiwv £Xi iydvxojv xyjv 5

5 Sxdpx'/jv. npa5i\X'(j (x£v dr^ x£xorr^ji£va iaxiv u)q Edpojx-^c; £r/j xal (Aioc; 6)

Kdpv£'oc, xal auxdv dv£9-p£c|;axo ’Axd)i)iojv xal Arjxcd* X£*(£xat di xal dXXoc,

£x’ auxtu X6'(oc, £v xt^ x'^ Tpoxx'i^ xpav£»ac; £v 'AtzoXXcovoq aXoei TecpoxolaQ

xouQ ''E)^\r|vac; £xx£[i£lv £q x*o5 txxou xou doop£loa x'/]v xolyjaiv [iaO-dvx£(;

di 6p'('/jv acpiatv £y£tv xdv d^edv, O-ualaiq IXdaxovxat xal ’AxdXX(i)va dvo|xd5^oua' lo

Kdpv£tov dxd xwv xpav£id)v, 6x£p9'£vx£(; xd pw xaxd (i'0-oc;) drj xt dpyaiov.

6 4. Tou Kapv£'!ou di ou xdppoj xa)v.o6|j.£vdv iaxtv d'(aX[xa ’Acp£xaloa* tolq

de ITrjV£Xdx‘/j(; jj.v*/jax'^pal cpaaiv £vx£5Q’£v Y^v£a9-ai xou dpdjxou xr^v apyr^v. iaxi

di X' yojplov iyov xdc axodq iv x£xpa'((dv(p xoji ay/^jiaxt, ivd-a acpiaiv ixi-

xpdax£Xo 0 pojxoq xd dpyaiov xpdc; xouxto Aidc ’Ajj.pouXiou xal ^AO-r^vdi; iaxiv 15

7 ’A[i.|5o!j'/v.la(; po3jj.dc;, xal Atoaxodpojv xal xodxojv ’Ajj.poo)j!o3v. 5. dxavxtxpd di

X£ ovojia?!loiJ.£vrj Ko/^ojva xal Aiovuaoo KoXojvdxa vade, xpdc; adxcp di X£ji£vd(;

iaxiv rjptoot;, dv xyjc; ddod x'^i; ic; HxdpxTjV Aiovaaoj cpaal *(£v£aO’ai qyeiiova.

xoj di ^^'poyi xouxoj xplv
yj xqj D’£qj D-uouaiv al Atovuatdd£c xal ai A£uxixxld£(;

* *.

vicz; M R, va sup. pv in R. 1. jdp

om. Ag. 2. eiz edd. ante B La Pa Vab R,

i; cett. edd. Ped Ag Lb. — p.r]vip.ct, o

super i, M, ut saepius, tiv-^acc La. 3. advxiv

Pa ad marg. 4. xcd pro '(dp edd. ante B

M Va Pa R, in Pa R jdp ante xc/.l sup. lin.,

(dp cett. edd. Ped Ag Lb, '(dp xcd Vb La.

— outo); Pc. — 6 r/.ixaQ Vb. 0. si'^ xal

KdpVcioQ B SW D (Kapvaidc codd.) Ped Ag

M Va Vn Fa Lb, o pro xal Sch, xal om. edd.

rell. VbLaPa, xal in R expunct., Kdpvoc

coni. K, Aide inserui cum Rinck. Rei. d.

Hell. II 1B9,7, cf. Schol. Theocr. V 83,

Hesych. s, KapvsTo;, sed etiam 6 scribendum

erat, idem vult Kalkmann. 212. 7. adtdc

x'\g. — dv£9-ps(|^avT0 M, dvaI>p£c|;aiio Kays.

1. 1. 1000, cf. II 20,9. IV 1,9. VI 2,9. 9,6.

IX 19,1. X 5,7. 6,6. 12,2. 32,10. 8. xap-

vstae M (iv xpavstat; sec. exc. SW). 9. ix

pro ic; Pc. — ocopiou Vb, doupstou B SW
D Sch Ped Ag Lb, Soupcou cett. edd. M Va

LaPaR. 10. dvoij.d^ouaiv, omisso Kdpvsiov,

Lb M Ped Ag Vab R, in hoc addit, in marg.,

!

xdpvciov est in Pa La Vb. 11. aTid C B SW
D Sch, uTiip codd. cett. edd. — xapvsiwv

R Lb Ped Vab, in R p alterum super x et a

positum. — |j.£xailivt£Q edd. ante B Vb La,

marg. R Pa, uTTspHivxs^ cett. edd. codd.

— i'9-o; inserui
,

cf. 1 44,1. V 25,2.

12. KapvsioD edd. ante S, SW Vab Lab,

Kapvstou S B D Sch Ped Ag. — xaXoup.ivou

coni. Sch MS., cf. II 2,1. 14. xo pro xi

Ped Ag Lb M Va, in R xi, sed i correctura

ortum. — iyovxa A M Ag R Vb Lab Pa,

i'yov, xa sup. ov, Pc, iyov xd^ Va, recepp.

SW D Sch, iyov sine xd; cett. edd. 15. 6
,

pG)~o;, Ag, dpumo M (dpojTroc sec. exc. SW),

6 po)zo; Pd Lb, d pojzo; Va, pojTrpd; (sic)

La, 6 puj-po; Pa, 6 poird; Pc. — irpdc xouxo

A X K F Ag codd., Tupd; xouxto Sylb. cett.

edd. — dpouXia; La. 17. xoXtova (xoXtova

Va) xavad; Va Ag Lb, xoXtova - xa vad; Pd.

— -pd; auxd A X K F Ag Va R, in R corr.

in auxto. — di om. M Va Lb, in R sup.

lin. — xvjp.£vo; La. 18. <^'p<|>o; M. — iv

pro i; La. 19. Trplv om. La Pa, — post
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xaq Bs dXkac, svdsxa dq xal aoToiq Aiovooid^aq ovoiid^auai, TaoxaiQ §pd|j.ou

itpoTiO-saaiv ocY^va* dpdv out(o acpfaiv iqXO-sv ix AsXcpobv. Tou Atovuaou 8

00 [xaxpdv Aioq ispdv saxiv Euavep-ou, xouxou £v IlXeupcovoc; ‘/|p(pov,

TavBdpso) TiaiBsQ xd TrpoQ |x'/jxpd(; d%6 xou lllsopwvcK;’ 0£axiov

5 Yccp xov AvjdaQ izaiepa ’'AatoQ (pvjatv iv toiq ezeaiv "Ayvivopoq izaida elvai xo5

ri)i£Uptt)voc. 6. Tou de yjpcpoo Xdcpoc; £axiv od TOppco, xal "Hpac; £7cl X(p Xocpcp

vaoQ ’ApY£laQ- iBpuaaaO-ai B£ EupaBlx^^v cpaal Aax£Bai|iovo(; d-UYax^pa, Y^^^dixa

de ’Axptalou xou ’'Apavxoc. "Hpac; Bi i£pov T'3r£py£[pla<; xaxd jxavx£(av £'xot7j0'*/j,

xou Eupobxa TToXu xvjq jyjQ acpiaiv £XixXuS^ovxo<;. ^davov Bi dpyaiov xaXouatv 9

10 ’AcppoBlxr^(; ''HpaQ* Em Bi O-UYaxpi Yo^IJ-oo;x£vi(j v£vojj.lxaai xdc; |r/jX£paq x-^ O-eco

d-UEtv. 7. xou Xdcpou Be xaxd t'/]v iq de^idv oBov 'ExoqxoxXsouc; iaxlv elxojv.

xcp Be 'Exot|xoxXET xal aux(p xal "iTTiroaO-svEi xcp Tiaxpi zdX'riq eIoIv ^OXujxirtxal

vTxat, auvajicpoxEpoiQ [j.ev pia xe xal Bsxa, xc|j» Be 'IirnoaO-EVEi p.ia vlx'{] xov

UIOV TiapETlO-Elv UTiyjp^EV.

15 XIV. ’Ex Be T?jq dyopdq xpoc; yjXiov idvxt Budp.Evov xdcpoc; xevoq BpaalBa

X(p TeXXtdoq TiETUolvjxat. dirsyE' Be ou tzoXo xou xdcpou xo dsaxpov Xl^ou

Xeoxod ^eaq d^iov. xou O-Edxpou Be duavxixpu Ilauaavlou xou IlXaxaidaiv

^Yi^^^^l^svou [xvyj[J.d saxt, xo Be sxEpov AecovIBou- xal Xo'youq xaxd exoq sxaaxov

ex’ auxoiQ XsYouai xal xiO'Eaaiv dycova, iv oj xXt]v Exapxtaxtov dXXcp "(e odx

20 saxiv aYcovlSUoO-ai. xd Be oaxd xou AecovIBou xsaaapdxovxa f sxEatv uaxEpov

dvEXojXEvou EX 0Ep(ioxuXd)v XOU Ilauaavlou (xEixar) XEixat Be xal axr^X'^

xaxpdd-Ev xd ovopiaxa syouaa oi xpo(; Mi^Bouc; xov ev 0Ep|xoxu^atq dYcdva

AsuxixxtosQ lacunam indicavi, cum al Aiovu-

atadeq xotl di AsuxitcxiBsq nimis nude positae

esse videantur et verba xdq ok dXkac, quo

referantur, non habeant. 2. Tcpooxi&saaiv

Va La, — ante aut post inserendum

esse ivxoXB coni. Frazer., v. comment.

3. xooxov Va. — xXsupovoc; Va. 4. ©saxiov

(dp nX£upu)V 0 (; om. M, 5. jxtoac; pro

X'ddaq Pc. — "'Aoioq pro ^'Apsioc; proposuere

Palmer. Exerc. p. 384. Hemsterh. MS.

Valcken. in Diatr. p. 61. Heyn. ad Apollod.

I 7,7 probantibus F C, ’'Ap£ioc; codd. edd.

— cpaaiv Ag Pc Lab R, -q super a habent

La R. 6. 'qpwQv M. — Ld‘(oc; Pc. 10. £TlI

La, — ol pv]X£p£(; Frazer., placet.

— xcp 9'£cp M Va Lab Pa. 11. ’Exup.oxX£ouc;

coni. Meinek. Z. f. A. 1845, 1067. 12. £Xoi-

|jloxL£T om. Va. — xci ante om. edd.

ante B codd., auxco xal 'Ixx. coni. S, xal

auxcp xal cett. edd. — £Xoip.oa9£V£'.

Pc. 13. xal post vTxai habent codd. edd.,

ante ''lTiT:oa9-. tranposuerunt D Sch. — auv

dp.cpox£poci; Va.

15. tdvxi om. La Pa. — xaivo^ Lb.

17. nXaxaidaiv edd. ante S Lb, IlXaxataaiv

S, riLaxaidaiv cett. edd. Ag Pc La Vab,

accentum om. R. 19. dkko je Va. 20. X£0-

aapai scribendum censet O.Mueller., xdoaapsi

x£cxai Kays., post Ilauaavlou asteriscum ponit

I D, post ©sppLOTCuLcuv lacunam indicat Sch,

I

Ilauaavlou xou IIX£iaxodvaxxo(; excidisse

I

putans, Ilauaavlou XEcxac. x£ixai. dk xal K,

j

n. x£Txai [icjxc] os xal C, xd 0£ ooxd xou

A£Oiv. cum antecc. xo 0£ £X£pov Aecov. con-

iungit S et vv. xal Xo'youc dYo^vlCEO^ac

in parenthesi ponit, probant SW. 21. 0 £

incl. Sch. 22. TCaxpd)9-£v Ag M La, in Ag o
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2 u:r£ii.£tvav. 2. KaX£Ttai ^£ £v T^iza^rq 0£O[r/jX(oa yo3piov. xaxd xouto x*^(;

7ioX£(0(; xdcpoi xwv ^A^ta^wv paatXdojv £iai xai TcXr^atov ovo\).a(^o\i.iv'q ^^oy'q

Kpoxavwv £iai §£ o» Kpoxotvoi Iltxocvaxojv [loipa. ’Aax>.'/jTaoO §£ ou 'Koppoj

xyjQ \i<5y'qc, £axlv i£po'v, £v ’AYta^wv xaXrj6|i£vov. Tcpo£X0'Ouat ^£ Tatvdpoa

|iv'^[id £0X 1
,

xai XTjV dxpav x*^v £c; 9’dXaoaav £0£yooaav octo xouxou cpotoiv u

6v(j\mo^'qvaL 0’£d)v ^£ i£poc noa£t^djvo'(; £axiv 'teoxoapcou xoci ’Apx£|j.i^oc;

Aqcvaiocc;. £'3iav£X0’Ouat ^£ otoooj irpoc; XTjV Xdoyvjv £oxlv ’ApX£|ic^oc ’laatop{ac;

i£po'v iwjvo\mC,ouGi 'bk aoTqv xoci Ac|ivoc{av, o6oo(v oux ’'Apx£|j.cv, Bp'xo'|j.ocpxiv

3 ^£ xr^v Kpr|Xd)v* xcc bk kq, auxT^v 6 AiYtvdioQ £y£c [xoi Xo^oq. 3. £"(7Uxdxoj ^£

xcov jiv'/]|j.dxcov a xocq ’AY'd^at(; 7i£xo'/rjxoa oxt^XtjV dc[»£i,

aq Xcovii; cicv};p Aocx£Scxtjj.cIvio^ ^pdjiou vixac czv£iX£XO, dXkaq X£ xal ’0Xu|xx[ao'v.

£vxocu3a bk £:rxoc rfsvovxd (o'.) vTxcct, x£OOocp£Q piv oxabioo, biaiAoo ^£ oci

Xoixcci' xoiv bk ouv X'i^ doTOdi dpo'[j.ov £to d‘(djvi 'k'qyjvxi 00 auv£paiv£v £iva( too.

Xcovcv bk xoci xoo axokoo |X£xaoy£iv xw Brjpocicp Bdxxop xac Kupyjvr|V ocxcooct

4 o'jv £X£(vtp xal Acp6o)v xaxaoxp£cj>ao3ai xolx; 'xpooycdpocx; Xeyouoc. 4. Td bk i5

'.£pdv x'^g 0£Xido; xaxaax£Cjao3'^val cpaocv £::’ alxla xoca6x'c,, TOA£ji£iv |i£v Tipog

M£ao'/jvlo'j; d'p£0X7|Xdxa;, xdv 0 £ paocXda "cpcov ’Avd^avdpov £OpaXoIvxa kq x*/jv

jVkaoTjvlav Xap£iv alyixaXcdxoL»; yjvoHy.aq, £v dd auxaic; £cvat KX£(d, 0£X'do(; bk

atJXT|V l£p£tav £'vat. xa6xr,v (A£avdplc;) ‘q xoo ^Avajdvdpou yuy'q T'qv KX£(o

Tiapd xou ’Ava5dvdpo'j alx£c xal xo' X£ Jdavov x*/j; Bixtdoc dv£up£v lyouoav 20

super 0 ), in Vb cT) corr. in 0 . 1. ^loixr,-

/Joci M Vb R Lab Pad. 2. d‘|iTOOiov A
M Vab La, dpzddcov Pd Ag Lb, d-p.-ccddov

Pc, ’AYi«d(ov edd, — 'KXrpimv Vb. 4. iv-

ccTidduiv xaTOu{iiv(i)v A X K F C Smin. codd.,

iv ccTTccdcov Pad, xccXotipsvov Sylb. Vb, iv

’A‘padd)v xccXoujxsvov Heringa Observ. p. 201,

receperunt cett. edd., iv ’A(tado)v '/.0X00-

tiivojv Porson., C coni, ispdv i'v, ’A‘|'iccdc7jy

xctXouucVov. 5. dviyouoccv C S e coni., ut
|

cap. 25,4, dxpav isiyoucjav om. Ag.
j

6. cTTiroxoptou La. 7. aqvyiaq A X K F B

Pac Vab Lab R, aqiviaq Ag Pd, aqscvatcc;

(ia;?) M, Arpvata; coni. Sylb., receperunt

cett. edd. — ’Jad)pa; edd. ante C Vb M
Lab Pa R, laopa; Va, ’l3ad)pa; B SW Sch

Pcd Ag Vn Fa, Mastopta; coni. F coli. cap.
|

25,4, receperunt C S D. 8. oux ouaav dp-

xspiv, xp'.xd|xap-cv Vb La Pa, ppiKopapxcv Va,
!

ppixd^apicv cett. codd. edd., x sup. p R. !

t). aqsivaco; Ag Pcd M Vab. 10. dTiddac; A
|

M Vab Pacd Lab R, Tcddai; Ag. — i^f^Ypap-

ixivai coni. S. 11. Xidvi; et mox Xidviv C

SW e coni. F, coli. IV 23,4. 10. VI 13,2.

3. 4. VIII 39,3, idem vult Palmer. MS.,

Xtovi; D Sch, ’AL/cdvi; et ’AY7tdviv edd. rell.

Ag Pc M Va, ’AL/.cdvi; et Xioviv Pad Vb Lab

R. — Xaxsoaijxovtoi; Lb, in R corr. in

Laxcdanidvco;. — ’0Xu|j.Tudaiv edd. ante S

Pa Vb Lb R, o’Xu<md3iv M La Va Pd, ’0Xujx-

TCiaaiv cett. edd. Pc. 12 (oc) om. codd. edd.,

cf. D praef. XXV. 13. dacoi A M Pc Vab

Lab R, daioc Ag, correxit iam Loescherus.

— d-((Tjva Kq'(ov M, Xfjov etiam Va R, in

hoc corr. in Xrjovzi. 14. xcp axdX(|) edd.

ante C codd., xou oxoXou ex emend. Sylb.

cett. edd. — or/.qa .1 A X K Ag Vab R M
LaPa, otxtaai cett. edd. ex emend. K, Lb.

15. xaxaoxpi^ai D. — Li^ouuiv S B SW
Sch M Pa Ag Vb Lab R

,
kqooai edd. rell.

Pc Va. 17. iapa/Aovxa R La Vb. iapofXXovxa

Pa. 19. (.Vsavopl;) inserui, abest a codd.
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xai vaov [jlst’ aoT7j(; i^puaaxo xi^ O-ecjj* stoisi 'bk xautot iq AsavSpiq xaxoc oc[>iv

ovsipcxxoq. x6 |X£v b'fi ^davov x'^q 0£xidoc; £v dcTioppyjxcp cpuXdaaouar 5. Ayj|iYjxpa 5

§£ Xdoviav Aax£dat|j.o'vioi ]X£v a£p£tv cpaai Trapaddvxoc; acpiaiv ’Opcp£(0 (;, dd$i(j d£

£liT^ dtd xd i£pdv xd £v "EpjiidvT^j xocxiaxr^ xai xodxoiQ XO-ovfocv vo\i.['Ceiv AvjixTjXpa.

5 £axi dd xai SapoiTadoc; v£(dxaxov xouxo ETrapxtdtxaic; i£pdv xai Awq imxk'qQiv

’0)iu[moa.

6. KaXouai dd Aax£daqxdvioi Apdp.ov, IvO-a xoTq v£ok; xai £cp’ */j[id)v Ixt 6

dpdjiou |X£X£X'^ xaO’£axrjX£v. £q xouxov xdv Apdjxov idvxt dcTid xou xdcpou xwv

’A-(iadd)v laxiv £v dptax£pa jxv^ixa Edixvjdoaq, 'teoxdojvxoQ dd xai ouxoq yjv d

10 Ed[X7^d7j(;, laxi dl d^aXiia dpyaiov 'HpaxXlooc, tp 0’6ouatv ol Ecpatp£i(;* ol dl

£ia'v ol £X xd)v £cp'^po)v ic
,

dvdpaq dpyd[i£voi auvx£X£iv. Ti£7i:oly|xat dl xai

YU|J.vdaia Iv X(p Apdp-ip, xd £X£pov EdpuxXlooc; dvdO-7j|j.a dvdpdc; ETiapxidxoa.

xou Apd|xou dl Ixxdc; xaxd xo5 'HpaxXIoua xd d-(aXjxa laxiv olxla xd Icp’ yjjxwv

Idtcdxou, M£v£Xdou xd dpyaiov. 'xpo£XO’dvxt dl dird xoO Apdjxou Aioaxodpojv

15 i£pdv xai Xaplxoiv, xd dl ElX£i9’ula(; laxiv ’ATrdXXoivdQ X£ Kapv£ioo xai

’ApX£[xidoc; 'HY£jxdvrjc;. 7. Td dl xou ^A^vlxa TOirolyjxai [ilv Iv d£^ta xou 7

Apd|xou, ’AaxXy]7aou dl laxiv lirixXTjaiQ 6 ’A'('vlxaQ, dxi yjv djvou xm 0’£tp

^davov '/] dl d*(voc; Xujoc; xai auxv] xaxd xauxd laxi X'^ pdpip. xou ’A-

axXyjxiou dl ou TOppoi xpdiraiov £ax‘^x£, TIoXud£6x‘/jv dl dvaax-^aal cpaaiv IttI

20 Auyx£i* xai [xoi xai xouxo dTOcpalv£i xdv Xd^ov £ixdxa, ou xacpvjvai xouq

edd., est apud Amas. — xcojxy] 'q xou Va.

— dXs^dvdpou Lb. 1. XcCivdpli; Va La,

AaiavdptQ rell. codd. edd.
,

illud praefert

Meinek. Z. f. A. 1845 p. 1067, scripsit

Sch. 2. (puXdaaouaiv S B SW M Pd Ag Vab

La, cpuXdaaouai edd. rell. Lb R Pac. 4. ip.ol

Ag Pd, Lb. — ispdv xdv Ag Pacd Vab

R Lab et (sec. SW) M, ispdv dv M sec. S,

xd iv Pa ad marg. — iv om. M Vab La R Pa.

— "Epiuovi Sch, "Epp.idv(j codd. edd.

— vop.t'Csi La. 5. aspciTridot; Lb. 7. di

xai Xax. Va. — sv&a xoig usque ad xdv

Apdp-ov om. M Va. 8. d'^p.ov pro Apopov

Lb. 9. d'pdiov A Vab Lab Pacd, ’A-(idu)v

(ciYiocov R) edd. praeter C D Sch, qui scribunt

^A-paddiv. — saxiv iv codd. edd. praeter

SW, qui e coni. B scribunt saxi p.sv iv. —
iv|x'/jdouc; La. — iincoxdovxoi; Va. 10. ^soaoiv

P. Fab. Agon. P. 1. c. 6. 11. oi ante ix

om. M Pac Ag Vab Lab. — icpyjipiov Vb,

icpoipcuv Pd Va
,

in hoc oi corr. in -q.

12. dvdpd; usque ad djaXp.a om. M R.

13. saxiv scripsi, iaxiv edd. — oixsTa Lb M
R Ag Pcd, in M R i' super si. 14. ididxou

Va. — icposXB-ouai edd. ante B Pa Vb La

R, xposX&dvxi cett. edd. Pcd Ag Lb. 15. di

om, M. — EtXyjO-slaQ A, EiXyjO^uiaq cett.

edd. ante B M Vb Lab Pa, EtXsi9'Uia(; edd.

rell. Pcd Ag Va. — Kapvsiou SW, Kapvstou

cett. edd. codd. 16. ' Hjs|JLayy]<; edd. ante C

LaVab, marg. R Pa, "HYsp-dv/j? cett. edd.

M R Vt Pacd Ag Lb. — 'A^vixa A X K Lab

Pc (in Lb Pc per corr.); sic etiam Va hic

et postea, Va et Pc a^vcu et apog, «yvou

etiam Pd, ^Ajvixa cett. edd. codd. 18. Xu^xo;

R. — aux^ xaxd xauxa Lb. 19. ou om. La.

— xoXudsxxT] Va. — dvaax'^vai M, dva-

pv^aai Ag. 20. xai dvj xdp.ol xai edd. ante

Smai. Ag Pacd La, xai p xdp-ol xai Va, xai

oq xdp.ol xouTov et inter xdpl et xouxov

sup. vers. x” Vb, xouxov etiam LaPa, xai

p.^ xdp-ol xai M R, p/j corr. in dv] et secun-

dum xai sup. lin. R, Por.s. delet xai b^,

Smai. uncis includit, quam emendationem
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’Acpap£0)c; Ttai^ac £v STidpT'^. Tipoc; §£ lou ApO|iou t-q ap'/^ Atdaxoupoi X£

£iaiv ’Acp£T7ipioi xal oXqov 7rpo£X0-dvTi -/jpcpov ’'AXxojvoq- tov ^£ ’'AXxojva

XiyouGiv 'teoxdojvxoQ TiaT^a elvai. Tiapd ^£ xou ’'AXxo)voc; xd y]po)ov IIoa£i-

8 doivoQ £OXtv i£pdv, Ao3jiaxiX'^v de inovoixd^aooi. 8. xal yopiov IlXaxavtaxdc;

£OXiv diid xwv d£vdpo)v, ai dri ucjjvjXal xal ouveyeTQ 7T£pl adxd al TiXdxavot 5

7T£'p6xaaiv. auxd de xd ycaplov, IvO-a xoic; £(pyj|doic; ]jLdy£aO-ai xa9'£axTjX£, x6xX(p

[x£v £upiTOQ 7C£pL£y£' xaxd xauxd xal £i vyjaov O-dlaaaa, laodo» d£ £7tI “(£(pupwv

£la'. d£ £cp’ £xax£pa, xi^ [jl£v £axiv d*,'aX[ia 'Hpax)i£0uc;, xi^ dd £ixojv

AuxodpYoa- vdp.ouc; dd eQ x£ xt^v dXXriV noXiTeiav xal ec; XTjV p-dyr^v, xd)v

9 £(p7ipa3v £9'T|X£v d AoxouppQ. 9. xal xdd£ dXXa toiq ^cpyjPotc; dpd)jj,£vd £ax'. lo

Duooai TTpd TrjQ p-dyrjc; £v xcp ^otpalcp- xd dd (JoiPaldv £ox'v £xxdq xyjc; 7idA.£(Dc;,

B£pd7ivTjc; OL) TloXo dcp£axT|Xdc;. ^vxauO-a £xax£pa |ioTpa xd)v £cp7]Pa)v axuXaxa

xuvdq xoj ’EvoaXlip O-doaai, O’£o)v xtp dXxijio3xdxcp xplvovx£Q i£p£Tov xaxd (vcd[j.r|V

£Lvai xd dXxijKoxaxov ^ojov xdjv rj|X£ptov. xovdq di axdXaxac; oddivaQ dXXouc,

olda vo[j.'Xovxa<; 9-6£iv dxi [irj KolocpojviouQ* 0’6oua' "(dp xal KoXocpwviot 15

p.£Xa'.vav xi^ ’Evodlop axuXaxa, vuxx£p'val di '}j ~e KoXocptovlojv O-uaia xal (r^)

10 xd)v £v Aax£da''[j.ov’ icpTjptov xa8-£axryxaa'.v. ixl di duala xdizpooQ yjO-ddac

ol efTi(ioi ao|ipd/J^ouai iJ.ayou[jivouc;- d:

confirmat Lb xal jj-ol xdu.ol xal legens, unde

apparet xdij.ol in xat jxoi correctum simul

cum corrigendo receptum esse, xat u.oi xal

cett. edd. 1. dcpepeto; Ag Pd. 2. dtpssTy'-

ptoi Ag, dcpspioi, axTj super sp, Pd. — zpo-

sXDdvta. Vb. — dXxtovo; Vb. 3. ~oo

'dpioov Lb, 4. dvoadCouaiv S M Pa Vb Lab

R, dvop.dCouai edd. ante B Va, £"ovop.d!Io’jai

Pcd Ag Fa D, ixovoadCouatv B SW Sch Pa.

— ywpuov, 0 super o>, Vb. — UXaxavtaTaQ

edd. ante C M Vab Lab. 5. at dy; K F.

7. Eupwia; (immo p]dpojxa;) voluit C pro

suptxo;. — -adxd di xal M Lab Va, unde

d'/] xal Smai. — xal i; vrjaov A X K F codd.,

unde xal i; v^sov dXXctoozi coni. Osann,

Syll. 252, i; delendum putat F*, saepsit

Smin., xal w; v^aov C, xal st v. ex emend.

Valcken. edd. inde ab Smai. — D-dXaaaav

Pd Vab M Lb R, in Pd v expunct. — sccodoi

edd. ante C Ag Pacd La Vb, i'cpr]pot Va Lb

R, in R 0 sup. 7] et d sup. p, scpyjPtoi M.

8. sxatspa scripsi e coni. Buttmanni et

Bosii a S laudati, probat Curtius Pel. II

315 n. 36, sxdxspa codd. edd. — d”Xdyjua

v^p. Lb. 11. xs xpd coni. Goldh. — ’Ecprj-

:ox£pcov d’ av 6 xdxpoc xuyjj vixmv, iv

paup’ xd di ’Ecpy]paTov A X K F, ’Ecp'rjpstVp

voluere Sylb. F, OoiPatto* xd di Ooipaiov

cett. edd. codd., Ootpatov D. — saxi xal

sx edd. ante B codd. (x^^ om. La),

Exxd; pro sx voluerunt Sylb. K F, „sx xt^;

est pris ici pour sv xfj“, C (!), soxiv sxxdQ

xyj; cett. edd. 12. dcpsaxYjxw;, o super o),

Vb. — |iot'pa, p. corr. ex oT, Va. — axuX-

Xrj:/.a Vb, P sic et postea, oxu^axo; Lb.

13. svuaXtip M. 15. vojj-tCovxa Va. — xoXto-

cpojvtou;, 0 super to priore, Vb. — xal "cdp

La. 16. x-/jv svod. La. — ’Evoota voluere

Valck. F, tacite recepit C. — at xs

9-uatai edd. ante B Vab La Pa, tj xs

b-uata cett. edd. Ag Lb Pc M xs 9uat'ai

M sec. SW),
fi

xs — 9-uat'a, in marg. '(p.

at xs, R. — (r[) inserui, idem vult Sch MS,,

omitt. codd. edd. — xal xdtv &uata

om. Ag Pd. 18. ao|jLpdXouai jjiayojj.svouc; La

Pa. — oiioxspcp edd. ante C Pa Vab La R,

oTToxspojv cett. edd. Ag Pcd Lb, coni. Sylb.

—
~^'/yXl ^ xsyvyjxojv,

VI sup. vers., Va, xsyvyjvixojv Pa, xuyj] ex

emend. Palmerii cett. edd., Ag, Pa ad marg.,

probant Valck. Pors. C S. — saxiv, quod
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t(|) nXaxavtaxa xpax^^aai xouxouq wq xd Tzkeio} au[j.paiv£i. xoad^s jxsv ^pcbaiv

£v xcp 4)oipaicp’ ££ ^£ TT^ iiziobaav oXqov Tipo [j.£ao6ayj<; '/j|j.£pa<; ioiaoi xaxd

XttQ '[£Cp6 pOC£ ££ x6 £ip7]|X£VOV '/(WpiOV. XTjV |J.£V ^7] £OoBoV XOcO' YjV £O£)l0’£lV

§£upo saxtv £xax£pav xd^iv, TpoedrjXoyGe xX^poQ acpiaiv £v xijj voxx(* jj.dyovxat

5 ^£ xal £v y£pai xal £{XTr/]^d)vx£Q Xd^, ^dxvouai X£ xai xoac; ocpO-a^pac; dvx-

opuaaouaiv. dvYjp p.£v §7] Tipoc; dv^pa xov £ip7jjj.£vov xpoTiov |j.dy£xar dO-pooi

^£ ijmxxooai ptaio3 £ xai £Q x6 u^ojp ojO-ouaiv dWifkooQ.

XV. IIpoc; hk xcp IRaxavtaxd xai Kuviaxaq £axiv ‘/jpipov, O-u-faxpoc;

’Apyi^d|xou paaiX£6ovxo£ STiapxtaxwv 7iptox'/j U [%%0Tp 6(p'qoe pvaixojv xai’OXu{x-

10 Tuiaai TipoixTj viXTjv dv£iX£xo dp[j.axi. 2. laxi ^1 xtJq axod<; r\ %apd xov IlXaxa-

viaxdv Ti£Tioi7jxai, xauxTjQ 0TOa9’£v v^pipa, xo jilv ’A\xi|j.ou, xo ^I Evapacpdpou, xai

dcp£ax7jx6£ 00 TCoXi) Aopx£co£, xo ^£ £711 xooxo) Xi£Ppou' Tnai^aQ §£ Ititioxooivxoq

£ivai XIyougiv. duo Bl xoo AopxlwQ xpVjvTjv xt]v %\'qdov xou -^pipoo Aopx£iav, 2

xo §£ ywpiov xo Sippiov xaXooaiv dxo xou SIppou. xou E£ppiou M laxiv

15 £V §£5ta ]xv^|xa ’AXxp.dvo£, (p TioiTjaavxi aajxaxa ouBlv Iq '/j^ovtjv auxoiv

IXujxTjvaxo xo)v Aaxoivcov yXcbaaa, Tjxiaxa 7rap£yoijiv/j xo £ucpo)vov. 3. 'EXIvr^c; 3

^£ i£pd xai ^HpaxXIouQ, x^q piv %k'qo[o\> xou xdipou xou ’AXx|xdvo(;, xip §1

£“{’
1
^uxdx(i) xou x£iyou£, £v auxcp ^£ a^a^jia HpaxX£ou£ £axiv co 7T:\ia[X£vov l 6

U oiri\m xou d*(dXjxaxoc; M xr^v TrpoQ 'iTCiuoxdiovxa xai xouq Tiaidac; jxdy;/jv

20 ‘j'£v£aO’ai Xl^ouai. xd dl ey^oc. "Hpax\£T cpaaiv ££ oixov uiidp^ai xov Ititio-

xdcovxoc;, dxi ji.£xd xov ’Icpixou ddvaxov xaQ-apaicov £iv£xa IXd-dvxa auxdv ££

SiidpxTjV d7i:'/j5ioiaav xaO-^pai. 7i:poa£-(£v£Xo dl Iq xou 7iol£[iou z'q\> dpyVjV xai 4

sequitur post vixuiv, om. edd. inde a B cum

Porson. 1. auppaiWv Va. 2. iiudai M
VaLbPaR, a sup. ic R Pa, s^xtaoi La.

stQ edd. ante B, it; cett. Lab. 4. in osupo

laxiv corruptela latere videtur, osupo soxiv

Vn, xpsojv iaxiv? cf. 22,12. 5. ipTcyjddvxsc

M Ag Pd La R, ipiciddvxsc; Vb. — dsixvuooai

Va. 7. pro ds malint xs SW. — £/-

Tcixxouaiv Lab. — o) 9-uouaiv Pd.

8 . xuvtaoti; Vb. 9. ds sup. lin. R.

— uiroaxpdcpy^os Lb Vn, ad marg. tXTCoxpo-

(pY]os Vn. — dXup.xid3 i Vab Pac R, dXup.xidai

Pd M La. 10. xpojxYjv Pc. — vtxr] Lb. — xdiv

xXaxaviaxuiv La, xXocxaviaxdv Lb. 11. xjpw«j

i super t[j7
,
Pc. — plv sup. lin. R. xou

dXx., omisso psv, Va Lb. — ’Evapaupopou

codd. edd., ’Evapacpdpou Heyn. ad Apoll.

III 10,5, ’Evapacpdpou Diels. in Herm. XXXI

343,2. 12. dspxswc; Va et mox M Va, oxo-

Xudopxsojc; La. — Ssppou scripsi, Xs^pod

codd. edd., cf. Sieb. ad VIII 53,1. IB. xou

ante Aopxsout; om. Pa. — dopxsTav Vb.

14. xou ante Xippou om. Vb La Pa edd.

ante S, est in edd. cett. Pcd Ag M Va Lb,

in R expunct. — as^poo pro as^ptou La.

15. aXxd]ioyoc, M Va. — oudsvsg y]o. Lb.

10. Xaxdvcov Pc. 17. d^cxapavoc; Va, dXp.dvo;

La. — xou ds s-pf. edd. ante B, xou 577.

sine ds Va, xio ds S77 . cett. edd. AgPacd

Vb Lab M. 18. d^ccXpaxa Pd. — oxXiajxsvov

Va. 20. Xqouoiv M Ag Vb. 21. svsxa Va D

Sch, sivsxa cett. — ic; iTzdpxqv scripsi, sv

XxdpxTi codd. edd. 22. xoMpai AXKM
Vab, xaMpai Pacd Ag Lab cett. edd. praeter

S D Sch, qui scribunt xaO^pcci, cf. I 14,4.

I

34
,
5 . 43

,
5 . II 1,4. 30,3. 31,8. IV 1

,
6 .
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aXXo Toidv^s. Oicovdc;, r[kixia^ |i£v [isipdxiov, dvscjitoc; 'bk "HpaxXsI, Aixop-vioa

*i'dp TZoCiQ yjv tou d^sXcpou xou ’AXx|xr|vyj(;, dcpixexo sq STidpTrjV d\m 'HpaxXsi,

TrspttovTt bk xai O-sconevcp X'qv toXiv, 6k £-(iv£to xaid xou 'teoxocDvxoc; xyjv

olxlav, svxaudd oi x6(ov sxscpspsxo oixoupdq* 6 ^£ xoyydvst X£ dcpslq XiO-ov 6

OicDvdc;, xai xaxapdXXs' X'/^v xuva* sTisxO-eouatv ouv xou 'iTTTOxdoDvxoQ oi naT^sc; 5

5 xod poTTdXoic; x67UXovx£c; xaxspYdS^ovxat xdv Olwvdv. xouxo 'HpaxXea [laXiaxa

£?T|'(p''coa£v eq 'iTiTioxdoDvxa xai xoui; Tcai^aQ- auxrxot bi, wq op'(vjQ sl/s, ycopsT

acpiatv £Q \^d'/'qv. xdx£ [i£v xtxp(dax£xai xai XaO-cov d7r£ytdpyja£v uax£pov

^£ £S£Y£v£xd ol axpax£6aavxi £C Sxdpxr|V xijj-wpyjcaada’ |X£v 'IxTOxdwvxa,

X'jJLtop7^aaa&ai di xai xouc; Tiaidac; xou Olcovou cpdvou. xd di [ivyjiJia xco Olcovtp lo

6 x:£7io(T|Xa' Tiapd xd 'HpdxX£'ov. 4. ’Io'vxi di ix xou Apo'[iou Trpdq dvlayovxa

1^'X'ov dxpaTiOQ £OX'v £v d£^id xai ’AO"/ivdQ ^A^ioTiolvou xaXou|X£VTjq l£po'v. (UQ

*(dp b'q djj.uvdjji.£voc; 'HpaxXyjQ iTiTOxdcDvxa xai xouq 'xaldac; jj.£X'^XO^£ xax’ d^lav

cov '3ipou'K'^pqav, '.£pdv ’AO"/jvdc; ldpu£xai, ^AqtoTiolvou di iTilxXrjaiv, bv. xdq

xqjLcoplac; ol TiaXatol xtov dvO-pwTicov (dvo'[xa^ov xoiva^:. iax' di xai dXko i£pdv 15

’AO"/jvdc; Idvxt ixipav dddv dxd xou Apd|xou’ Gr^pav di dvaO’£ivai xdv Aux£al(ovoc;

xou Tiaajj.£vou xou (-)£padvdpou cpaalv, yjvlxa dTOixlav iax£XX£v iiil xt^v v^aov

Yl vuv drJj xou 07^ pa xouxou xd dvojJLa i'ay'/jx£, xd di dpyaiov £xaX£lxo Ka7c-

7 Xlax'^. 5. riXr,alov di iax'v l-KTUoaO-ivouc; vaoQ, oj ‘(^‘(ovaaiv al TioXXal vixa»

'KdX'riQ’ aipouai di ix {xavx£U[iaxoc; xdv 'l7i7ioa9-£vr|V dx£ rioa£idd3vt xqxd<; vi- 20

|iovx£Q. xou vaou di dTiavxixpu Tiidaq iaxlv iyojv ’Evud*/aoc;, d'YaX[xa dpyaiov.

','vo')[irj di Aax£dai[xovlcov X£ i; xouxo' iaxt xd d^aXiia xai ^Ad^^jvaltov £<; XTjv

V 1
,
9 . 1 . Ouovoi;, Oicovov, Olo)v(o S, Ouovo?,

Ouovov D. — Auxipiou A X K Vb La Pa,

Xuxivlpu, IX sup. IV, R, Aixuptou cett. edd.

Ag Pcd, Xuxuviou M, Xixuvtou Va Lb. 3. Tispi-

dvii A X K F, correxit Sylb., xspllov-i est

in Pc. — i^ivsto C S La, eifr^axo cett.

— pro r/jv olxtav Pcd Ag M Lb R ol Tralds;,

in R ol Ttalosc; expunct. et ad marg. r^v

oixiav; aberravit oculus librarii ad sequens

Too "IitTroxdcovxo; scriptoque ol xalds; rediit

ad locum priorem omittens xrjv oixtav; ty;v

olxtav est in Vab La Pa. 7. icXjlfp^cjussv,

omisso sq. x«l, La. — slysv R Vb Pa.

9. aipateupiaxi Ag Pd. — xqxojpyjaaaD-a’.

usque ad "iTCTtoxdtuvia La habet ad marg.
!

11. 'llpaxlslov edd. ante SW codd., "Ilpd- !

xXsiov edd. cett., ut IV 30,1. IX 11,6 omnes
j

edd. habent, VII 5,8 'Hpax^vslov edd. ante
|

SW, 'dpdxXsiov Lab. 12. d^iozotvyjc; Va.

13. y.oizrjXd-z Vb. 14. idpotai codd. edd.

ante SW, IdpUcxai coni. B, recepp. cett.

edd., tuetur vulgatam S Hali. Lit. Z.

1839, 351 exemplis lopo^xivca § 7 et Her.

II 42, sed perfectum hoc loco ferri non

potest. 15. dvdaa!lov Vb La R Pac, in Pa

correct. ex ovojxaCov, ovopdSlooai Pd. — oi

om. Pa. 16. dvad-rjvai Vb La Pa, d9-^vca

Va. — xov om. M. 17. yjvtxav Va. — otuoi-

xta:; La. 18. xou Ovjpa SW Va, articulum

om. cett. — O-yjpczi; Pd Ag Fa. 19. (’0Xu|x-

•xixal) vTxai Cobet. Philostr. 68. 20. Itctco-

oOivy] M. 21. bdhoz Pd Ag, ivvud7.io? Vb.

22. '(vd)|XT^ Bi xfi aux^ Aax. A X K F,

dk -q auxYj Aczx. voluerunt Sylb. F, '(vtbixY]

oi Aax. cett. edd. codd. (fvcdjx^ Pc R).

— iaxiv d'ca7.ixa codd. edd. ante B, i'axi xd
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’^AxT£pov xaXou{j.£VYjv NixYjv, To)v |X£v o2>TTOT£ Tov ’EvudXtov Cp£6
*jC
0VTa olyy]~

O£a0'ai acpiatv £V£p'|X£vov xdiQ Ti£§atc;, ’A9-yjva(cov §£ TTjV N(xT|V auToO-t dd

[jL£V£iv oux dvtoDv TCTEpobv. xo'v^£ |i£v £iaiv tti 7i:o')i£t(; auxai xd $dava xdv

xpoTCOv i^pujx£vat xal £Tti xoia6x^. 6 . ’Ev Sudpxif] §£ \iayy] X£ iaxt 8

6 xaXou[X£vyj Ilotxi)iyj xal iqpipa Tipdq atix-J? Kd^(xou xo5 ’AfT^vopO(;, xd)v X£ dx:o-

Yovcov, OioXuxoo xou 07^pa xal AiY£a)i; xou OloXuxou. Tcor^aat Be xd T^pcpa

X£"(ooai MaTatv xal Aaiav X£ xal Eupcd^rav, £ivai di adxoix; Tpalou TcaldaQ xou

AIy£o)!;. ixolyjaav di xal x(j> ’A[xcptXdy(p xd vjpcpov, dxt acplaiv 6 TTpd-fovoQ

Ttaa[X£vdQ {xvjxpoQ yjv Avjixoovdaayjc;, ddeXfyjc, ’A(xcpi>idyoo. 7 . Mdvotc; di 'EX- 9

10 Xt^vcdv Aax£dai|xovioi(; xaQ’£axYjX£v "Hpav £TOvo|xdSl£iv AqocpdYov xal al^ac; xijj

0’£(p 9’6£tv. 'HpaxXia di Xi^Quaiv IdpuaaaO-ai xd i£pdv xal al^a^ O-uaai irpcbxov,

dxi {xayo[X£v(p ol lupdq 'Iitxoxdwvxa xal xooq 'xaldaq oddiv ix x^q "Hpag dixyjv-

XY]a£v £|X7Uo'diov, (SaTCp £irl twv dXXcov £do'5a£^£v ivavxiouadal ol X7]v O'£o'v.

ai^aq di auxdv O-Oaal cpaoiv l£p£ia)v dxopVjoavxa dXXoloov. Tou ddaxpou di od lo

15 irdppo) Iloa£idwvdc; X£ l£pdv iaxt r£v£0’Xlou xal Tjpcpa KX£odaloo xou 'TXXoo

xal OipdXoo. xd)v di ’AaxXv]'xi£{a)v xd £7a(pdv£axaxov TCTOiTjxal acpiat icpdQ

xoTq Bocovi^xok;, iv dptax£pd di Vjpcpov T^/jXixXoo* xodxoo di xal uax£pov

'xotvjaojxai [xvi^jxrjv iv xijj M£aayjvla au^Tp^f^j- 8 . IIpo£X9’Ouai di ou TioXd

Xdcpot; iaxlv od |xi'(a(;, iiul di adxcp vade; dpyaioe; xal ’Acppod(xyjc; ^davov

20 (oxXtafxivTjQ. vau)v di d)v olda {xdvip xodxcp xal dx£p(pov dXXo £::(pxodd[XY]xai

Mopepouc; l£pdv. £7dxXyjai(; |xiv d-^ x-^c ’Acppod[xyj(; iaxlv -q Mopepo), xdO-vjxat 11

di xaXuTCxpav x£ iyouaa xal iridae; 'i:£pl xoTq Ttoal* 'X£ptO'£ivai di ol Tovddp£tt)v

xdQ Tcidae; cpaalv, dcpo[xoiodvxa xoie; d£a[xoic; xd ic; xodq auvotxodvxac; xd)v

*fuvatxd)v pipatov. xdv ix£pov Xd^ov, (wq xt^v 0-£dv iiidate; ixt[j.cop£lxo

25 6 Tuvddip£co^, "(svsaO-at xaTc S-OYaxpdaiv i$ ^AcppodlxvjQ ‘^Y®d{jL£voc; xd dvddyj,

dy. cett. edd. '1. dicxaipov Pd. — xdv p.iv

M Vab Lab Pa R. 3. |i.sv£iv codd. edd. ante

B, jjLsvsiv cett. edd. — xdv om. M Ag Ped

Lb, sup. lin. R. 4. Idpujxsvai xdv xpdxov

Va. — x^ adx-^ Pa R, in marg. xoiaoxq

R. — '/.akoo]iivyi TzomXq A,

Xsdyy] M, div Xsdyrj (sic) Va. 5. tcoixiXXyj

Vb Ag. 6. toXdxoo Ag. — 9-/)pou Lb.

7. Xiyoooiv Ag M R Vab. — Maiatv om.

Ag Pd. — Xsav Ag, Xatav Va. — upatoo,

u per correct. ex 7], Va Pc, dPpatou Vb.

8. x(p uncis includit Smin., est articulus in

edd. codd. — Tupo^tovo? Pd. 9. dyj|xo-

vdaayjf; Vb M Pad R. 11. xd Ispdv habet Pa

ad marg. 18. ydp edd. ante S, ys codd.

Pausanias I.

cett. edd., om. Va. 14. adxdv fqalv cpaalv

Ispcicov axoppyjaavxa, altero p expuncto, Pc.

— ocxdpprjxa Ag, aTroppvjaavxa La. — dXXtuv

C, dXXoiojv sanum est, cf. IV 21,4. 35,11.

V 25,1. 16. KXsodioo edd. ante C codd.,

in Va correctura est in s, correxit Sylb.

16. oipaXXou Vab, in hoc alterum X expunct.

— czaxX/jirstcov La. 17. PokoxoT^ M R La

Pa, BocDvyjxoii; edd. codd. cett., est etiam

in marg. R La Pa. — dpiaxa M. 18. ypa<pq

AgPd. 19. Xdcpcif; iaxiv M Vb. 20. ojTC>.iap.£vov

La. — oxXiapivyj; Va. — vadv M. 21. ixt*

xXvjaiv La. — drj om. Ag Pd. — xcc&rjxai

di xal xaX. Va. 22. Tioatv Ag Pc. 25. ’Acppo-

dixT]'; qy. usque ad xal dvojia Pa ad marg.

45
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TouTov ou^e apy*^v 7rpoa(£[iar V]v *fotp TcavidcTcaoiv £UYj9'£(; x£§poa TOr/jad|j.£vov

Ctp^tov xai 6vo[xa ’Acppo^ix'/]v 0-£[X£vov £Xtii£^£'v dpL6v£aQ’at tt^v 0'£dv.

XVI. nV/jaiov §£ "Ra£tpa(; xai $0(^7]«; iaxiv i£pdv. 6 di 'Koi'qaaq, xd £X7
j

xd K6xpta dufctXEpaQ auxdc;
'

A%ok\oiv6c, cp7]a:v £ivai. xdpat di bpcbvxocf acpiai

xapd-ivot, xaXo6[X£vat xaxd xadxd xaiq 0-£ai(; xai auxai A£uxixxid£(;. xd {xiv dyj 6

£X£pov xd)v dYaXjxdtxoDv i£paaa|X£v7] xiq xalQ 0’£aT<; A£uxnt7ii(; £'3r£xda[X7ja£, xpda-

(Dxov dvxl xo5 dpyaiou 'xoiyjaajxiv*/] X'^c; icp’ */j|xd)v X£yv7](;* xd di £X£pov |xt]

xai xouxo £Xtxoa|X£iv auxT^v dx£ix£v dv£ipov. 2. ’Evxaud'a dTiT^pxyjxai (pdv xou

dpdipoo xax£iX'^{X£vov xaiviaiQ’ £ivai di cpaaiv (pdv ix£ivo 0 X£X£iv Ai^dav iy£i

2 Xd^ot;. Tcpaivouai di xaxd ixoc; ai pvaix£(; xcp ’AxdXXo)vi yixwva xip iv 10

’A|x6xXatq, xai xd o’ix'/jjxa ivO-a ucpaivouat Xixwva dvop.d2^ouatv. 3. oixia di

adxou X£xoi7jxai TiXyjaiov xd di iq dpy^^Q cpaaiv adxyjv oix^aai xouc; Tuvddp£(D

Tcaidac, ypdvcp di uax£pov ixxvjaaxo $op|x(cov S7rapxidx7](;. Tiapd xouxov dcpi-

xovxo 01 Aidaxoopol ^ivoit; dvdpdaiv ioixdx£(;* y\xeiv di ix KopyjviQQ cpvjaavx£^

xaxay9"^va[ X£ xap’ adxcp xai oiXTjjxa fjXoOvxo cp jxdXtaxa iyatpov, -/jvixa 15

3 pi£xd dv3-pd)7C(ov yjaav. d di oixia^ |xiv xvjQ ctXXrjQ £X£X£0£v auxou<; ivd-a dv

iO-iXcoaiv oixvjaat, xd di oixrj(xa odx £cp*/| d(j()a£iv O-u^dix^/ip *(«P
ixoyiv 01

TiapO-ivog iyouaa iv adxip diaixav. ic di xTjV dax£paiav xapO-ivoQ [xiv ix£ivyj

xai 0'£pa7U£ia xdoa q 'Ji£pi xvjv xaida *?jcpdviaxo, Aioaxo6p(ov di dYoiXjxaxa iv

X(p oixT^jxaxt £6piO"/j xai xpd'ir£2^d X£ xai aiXcpiov ix’ aux^. xdd£ jxiv ouxo) 20

Y^viad-ai Xi^coaiv.

1. xouTov dl odds r^v dpyqv A X K F Vb

Pa, XOUTOV di oudi d. C, xouxov oudi d. cett.

edd. M Pcd Ag Va Lb R, in R xs ct x^v sup.

lin., xouxov di x^v d. La. — q A K F C S

Lb M Va,
f,
X, R Vn Vb, ^v cett. — dv

pro drj Herw. — xdvxa M Va Lb R, hic in

marg. irccaiv. — suyjO^i; Vab Lb R Vn.

3. di post d om. edd. ante B M Vab La Pa

R, est in cett. edd. Pcd Ag. 4. cpaoiv La.

— acpiai C B D Sch Pac, acpiaiv cett. 5. xa-

Xoupsvca bis habent Pa La R. — XsuxtxTcids;

La Pac R. 6. hpa3a\iivq scripsi, tspuj-

oapivrj edd. codd. (tspoaapivrj La), cf. IV

12,6. VI 25,2. IX 34,2. 40,12, Weit. Beitr.

z. Textkrit. d. Paus. v. H. Hitzig 16.

— Xzu/.iizm^ Pacd Lab Va. 8. ixixaxsiXrjp-

pivov pro ixi-xoapsiv, xoopstv •— opdcpou

om., Ag, ixiaxoa|istv Pd. 9. xaxeiXyjppsvov

A X K F Smin. Lb Pcd Vb Lb (xaxeiXrjp-

pivovxai viau; Vb), xaxsiXyjppiviov (0 sup. (u

M R) M La R, xotxsiXyjpivcov Va, xax£iXY]psvov

cett. edd. — xczt; vian; Pd. — ixeivo om.

D. 10. xaxd xd exo:; Va. — xd)v iv Ag

Pacd Lab R, xdv iv Vb, xo) om. Vn Va.

11. dpuxXaic Ag Vb La R. — xd om. edd.

ante S Vb La Pa R, est in cett. edd. Pcd

Ag M Va Lb. — Thiersch. Abh. d. philos.-

philol. Cl. d. K. bayer. Ak. VIII (1858)

S. 447 otxia di Tuvddpsio auxou xsxotrjxai

xXYjaiov oixrj^ia iyouaa 0 i^ cpaaiv

otx^aai xou; Tuvd. xaidas;. Xpdvcp di uaxspov

auTTjv ixxrjaaxo xxX. 12. xd piv malit B.

j

— xuvddpso La. 14. oi om. Va. — xuprjvyj,

j

super vers. qQ, Vb. 16. evOa om. La Pa

i
17. OiXojaiv La. — ixsxsv A X K, exuysv cett.

edd. codd. 18. iyouaa usque ad irapOivoc

om. M. — iv di xrjv La. 19. cz^czXuaxi pet-

ras. et corr. La. 20. aujicpiov Ag Pd.
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4. ’IdvTi tt)Q i%\ Tocc; ttuXccc; dcTto xoO Xixwvoc; XdXwvdt; eaxiv yjpcpov xou 4

aocpou vo{j.tS^o{JL£voy, xal ’Ad-yjvai(ov
* * pcp xwv ojjlou Acopiei xcp ’Ava5av^p(dotj

axaXevxwv £<; SixeXfav eaxdXvjactv di xv^v ’Epuxiv7jv ywpav vojxiS^ovxsq xu)v

ctTuoYovoDv xd)v ‘^HpaxXiouQ sivai xal od pappdpojv xwv e^dvxojv. 'HpaxXia

5 Yclp syei xaXaiaat xpoQ ’'Epuxa em xoiads £ipyj|j.£vot(;, tJv [j.£v 'HpaxX‘^Q

vixyja^, •('^v x-^v ’'Epuxoc; 'HpaxXiouc; £ivat, xpax-zjO-ivxoc; di x^ Tzakyi ^ouc; xocq

rvjpodvou, xa6xa(; Y«p to'x£ •)^'}iauv£v 'HpaxX'^!;, diav7j^a[j.£va(; di im Stx£llav 5

xaxd xdv ’'E)i£0v xdv xdcpov f dv£up‘)^a(i)v ixidiipyj, xdq ouv pout; £d£i xpaxvj-

O’£vxo(; 'HpaxXiocx; xdv ’'Epoxa aYovxa ol''^£a9’at. xd di £d|i.£vi<; (xd) ix xo)v

10 O’£o)v od xaxd xadxd 'HpaxXa xal uax£pov A(opi£i xw ^Ava^avdpldou 7uap£Y£V£xo,

dXkd 'HpaxXyjq {xiv dTCoxxlvvuatv ’'Epaxa, Awpiia di adxdv X£ xal x^q axpaxtdc;

dt£cpO-£ipav xd Tzokb ’EY£axaiot. 5. Aax£dai[xdvtoi di xal Auxodp^co xqj 0’£jx£V(p 6

xod<; vd[iou^, ola d*^ 0’£(p, 7i£7cot7jxaai xal xodxcp l£pdv. xdcpoQ di iaxiv dxia9'£v

jiiv xou vaou X(p Auxodp^ou Tcatdl Edxda|j.(|j, xpit; di x(p pa)[i.(jj Aad-plaq xal

16 ’Ava$dvdpa(;* al di adxal x£ yjaav

1. yJXu)vo<; M. 2. dvop.aCop.svou Herw., at cf.

I 23,1- II 13,2. — d&rjvatojv pd> xuiv Pad

Ag R Lab Vn, d&vjvaicov p(pxu)v Pc, pojixojv

Vb et ad marg. La R Pa, dO-yjvato) yjpG) ?

(d&y]vato)v pc5 sec. exc. SW) M, d&Yjvaduv

pu) xwv Va, in v medio correctura, ’A9’rjvatcp

yjpm edd. ante SW, ’A9^y]vat'u)v pip

xd»v SW D Sch, totum versum excidisse

putant SW, cf. praef. vol. I p. XLIII, xal

5xrjXyj dvdp.axa spuaa dvdpwv xuiv Kays.

Rh. M. N. F. V 368, at cf. Sch Bruchst. z.

e, Method. d. dipl. Cr. p. 48 n., ’A9'yjvodd)-

pou xo)v coni. Madv. Adv. erit. I 706. — dva-

^dvdpou A M Vab Lab Pa R. 3. axaXXsv-

xo)v Vb. — ’Epuxiv:^v A X K, sppuxiv/jv R

Vb, spxiv^v La, sppxiv^v, p ait. exp. et u

sup. px, Pa, supuxtvYjv Lb, supuxiv/jv Va,

’Epuxt'vy]v cett. edd. Ped Ag. — vojxlCoJvxs^

La. 4. xou y^p. Va La. 5. supuxa et

supuxo? M Va. — sTcl ds xoT<; fjprjiiivoK; Pc.

— Et p.£v Va. 7. xdxs p. corr. e icdxs

Va. — sXauvsv La Pa. — SQ oix. Pd.

8. IXaiov Meineke Vab, £ super at Vb,

^'EXsov cett. edd. codd. — xucpov codd. edd.

(xutpdv Fa Lb Pd, xucpov Vn, xucpov Pc), xaxd

xd SxuLXaiov xrjv axpav coni. Sylb., xaxd

xdv 'HXiou oxuepov K, probat C, xaxd xvjv

'EXsav x(p oxutptp Wessel. ad Diod. IV 22,

dldu|j.oi, xal im xoux(p acpa<; ol xou

xaxd [xdv xd)v luoiTjxdiv Xojov Xa.pu)v dv]] xdv

[H]X[tax]dv [a]xucpov Franz. Berl. Jahrbb.

1841 N. 28, p. 220, at tradit Apoll. II 5,10

Herculem Soli scyphum reddidisse, ante-

quam in Siciliam traiceret, xaxd xou ’EX.£oj-

vtou xdv Xdfov, s. xaxd xdv ’EXsu)viou zivoc,

Xd^ov S coli. Her. V 43, xaxd xwv ' EXXvjvcov

xd xoutpov „quum in Siciliam tranassent

boves, ut credula Graecorum refert fama'*

coni. Sch in praef. edit. SW vol. II p. XXI

coli. V 21,14 xd xoucpov xou vou, in praef.

ed. Teubn. Meinekii coniecturam xaxd xdv

sXaiov xdv xucpov (xucpdv?) sibi prae reliquis

placere dicit, cum alludat zd^xuepot; in arce

Athenarum, xaxd xtjv ’EXujj.tuv xdv xaupov

Kays. Rh. M. 1. 1. 355. 9. (xd) inserui.

10. xauxa A X Ag Vab La Pacd R. — dvs-

^avdptdou Pc. 11. dzoxxstvuaiv M Pa La,

dzoxxsivuat Va, dzoxxstvou3iv Vb, dzoxxstv-

VU 31V A Lb Ag R
,

dzoxxtvvuaiv cett. edd.

— supuxa M Vab R. — auxdv xs om. edd.

ante B M Vab La Pa R, est in cett. edd.

Ped Ag. — axpaxtag, st super i, Vb, axpa-

X£ttt<; M Va R Lab Pa. 13. dzioDs B Ag Pc

Lb. — dzia9-£v 5 jjisv Va. 14. Auxoup‘(u), ou

sup. o), R. — zatdi sv (sic) suxdcjxco Va.

— xpd^ Bs xip, Pa)jj.di; coni. C. 15. auxat

Lb. — xs om. Va. — o: xou ’Ap. scripsi.
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’AptoToB‘)^|j.ou Tcai^sc; axe ‘ ovxsc; xai aoxol B(^o|jloi Xajipdvouai, du^a^spec; Bs -^aav

GepadvBpoo tou ’A*(a|J.v]^t§a, paatXsuovxoQ |i.ev KXseaxoDvaiov f, TexdpTou Se

d7T0*(0'v0t> KxYjafTTTtOU XOU ^HpaxXsOOq. Xo5 vaou §£ OtTCaVTlXpl) p.vyj|xa 0£O7Uo'|JL7COO

xoo NtxdvBpou, x6 Se Etjpt>pidSou, AaxeSaipiovitov xpti^peaiv stc’ ’Apx£[j.ta((p xa»

SaXapiTvi vaujj.a^yjaavxoQ -irpo»; MVjSouq. TcXTjaiov Se ’Aoxpapdxoo xaXo6p.evo'v 6

eoiiv i^pcpov.

7 6. To Se ^(opiov xo eTOvojJLaS^o|jLevov Atjj.vdiov ’0p9’[cc(; lepov eaxiv ’Apxe-

p.iSo^. xo ^oavov Se exeivo elvat Xe^o^aiv o Tioxe ’0peaxYjQ xai ’Icpqeveia ex

x-^(; Taupix”^*; exxXeTcxooatv eq Se x-^v acpexepav AaxeSat|xdviot xo[xta&yjvai

cpaatv ’Opeaxou xai evxaOO-a paaiXeuovxoi;. xai jxoi eixdxa Xe^stv |idXXdv xt lo

Soxouatv ri ’AO'Vjvaioi. TOicp *(dp Syj Xo^cp xaxeXiTtev dv ev Bpaopwvi ’Icpq£veta

xo d'YaX(xa; t) mc;, vjvlxa ’AO'yjvaTot xv^v ^/o)pav exXi:reiv Trapeaxeod^lovxo, oux

8 eae9’£vxo xai xouxo e^ xdc; vauQ; xalxoi Sta|xep.ev7jxev exi xai vuv xvjXixouxo

6vo|ia xifl Taopixi^ O-eip, coaxe dpLcptapyjxooai jxev KaicTcdSoxe^ oi xov Eu^eivov

oixouvxe^ xo d-YaXpia eivai Tiapd acplaiv, d(j.cpiapyjxouai Se xai AoSwv oIq eaxiv 16

’Apxe|xiSo^ lepov ’AvailxiSo(;, ’AO’Yjvaloi^ Se dpa Tcapcdcpd-yj y^^oV^^vov Xdcpopov

xtp Mi^Sip; xo -(«p Bpaopwvoq exoploO-yj xe eQ Sooaa, xai uaxepov SeXeoxoo

9 Sdvxo^ £6poi AaoStxeiq eip’ yj|id)v e^ouai. [xapxopeT Se p.oi xai xdSe xt^v ev

ot X vel ol t’ ’Ap. codd. edd. praeter D

et Sch, qui x cum Vn om. 2. ’A7ccpiStSa

codd. edd. praeter C D Sch, qui recepp.

’A7apyjSlSa, Sylburgii correcturam. — KXs-

e3X(uvcct(ov codd, (xXesoxwvsoov Vb) edd.,

procul dubio corruptum, K et O. Mueller.

Dor. I 81 KXsoDvatojv cl. Ael. N. A. XII 31,

'EXsojvatoov coni. C, „Voluitne Clav. ’HXo)-

vaicDv? 'HXcuvyjv in Hom. II. II, 739 memo-

ratam Hercules condiderat.“ S in Auctar.

3. xou Q-sott. Va. 5. vacpa^y^oovio^ La,

7. ’Op9oala(; Spanh. ad Callim. h. in Dianam.

172. — iaxiv om. La Pa. 8. xo Ss ^oavov

M Smai. SW, xo ^davov 8s cett. edd, codd.

— xai ’0p. codd. edd. praeter C S SW D

Sch, qui delent xai, saepsit B. 9. AaxsSai-

poviav edd. ante C codd., AaxsSaipdvioi cett.

edd. Am., voluere etiam K F Goldhag.

10. XI om. La. 11. xpaupdivi A La, marg.

R Pa, 7p. xspaupuivi marg. Va, iv ^paupcov

Pd. 12. y) td; Va, td^ Pacd Ag Lab

R Vb, in marg. Va ^ ^ouv Yp. 13. £Tt:£9£vxo

A X K F, £3£9-£vxo codd. edd. cett. — xtjXi-

xouxov Vab M, in Vb V expunct. 14. Kax-

ira'Sox£(; xai ol edd. codd. ante SW, Kax-

TcdSox£? ol SW D, KaTTJCoSdxai ol Sch, Z. f. A.

1853 S. 891, quod codd. habent nihil aliud

xai

esse quam KaxxdSox£; ol censens, v. comm.

15. 7:apoixouvx£? Zink, placet. — pro AuSwv

Huetius referente Valckenario voluit MyjSiuv

s. XaXuPojv. 16. ’AvaixiSo(; edd. ante B

Vb R, in hoc ait. i eras., auat So; La, ’Avai-

txiSo; cett. edd. Pcd Ag Va Lb M. — post

’AvaiixiSo<; virgulam, post Mi^Stp signum

interrogationis posui, punctum et colon

edd., Sch; „Die Athener haben wohl iiber-

sehen, dass die Meder ihr Bild ais Beute

weggefuhrt haben“, rectius Amas.: ,,(signum

tam celebre) Athenienses commissuri fuerint,

Persis ut praedae esset ?“ II 34,7 Tcapopdio

(Tuspiopdoj) admittere. 17. xu) Brjjxu) Pd.

— xpaupdjvoQ Vb La, inarg. R Pa, ix xpaupuiv,

u>; ixojJL. Pc, post 0 fuit litera nunc deleta.

— iaouaa id. 18. „Nonne Xupoi“? B,

scribunt D Sch
,

Xupioi cett. edd. codd.

— lyofjoiv Ag Vb M Pa R. — {JiapxupsT

Kays. Z. f. A. 1848 p. 1001, iiapxupia
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Aax£Ba(|jLovt ’0p9’iav x6 ix xwv ^ap^dpov sivat ^davov xouxo jxev y®P

’Aaxpdpaxoc xal ^AXtoxexoq oi ’'Ippou xou 'AixcptaS-evotx; xou ’A|icpixX£00 (; xou

’'AYido<; xd d^aXixa eupdvxeg otdxixa xocpscppdvYjaav xouxo de oi Ai|ivdxai

Exapxiaxd)v xai Kovoaoupelg xal (ol) ex Meadaq xe xal IltxdvYjt; 0-6ovxe(; x^

6 ’Apxep.idi ZQ dtacpopdv, dxd de aax-^t; xal zc, cpdvouq xpoT^^O-yjaav, dxoO-avdvxwv

de exi xcp Po){j.(p xoXXwv vdaoQ ecpO-etpe xod(; Xoixodc;. 7. xal acpiaiv exi xouxcp 10

Ytvexat Xd^iov aljiaxi dvO-ptdxwv xdv p(0|xdv al|j.daaeiv duop-evou de dvxiva 6

xX-^pOf; exeXd|jLpave, Auxcup^oc; jxexepaXev zq xocq exi xoT<; ecpyjpoK; (idaxi^a*;,

ejixlxXaxal xe oaxwQ dvO-pwxwv atjxaxt 6 p^ixoc;. yj de lepeta xd ^davov

10 s^ooad acpiatv ecpeaxYjxe. xd de eaxiv dXXoi^ [lev xoucpov dxd a|xixpdxYjxoQ, yjv

de 01 [laoxtYoovxe^ xoxe 6xocpeidd|xevoi xalwai xaxd ecpT^pou xdXXoc; y) d^lo)|j.a,

xdxe T^'dy] x^jj Y^vaixl xd ^davov Y^vexai papd xal odxexi eucpopov vj de ev aixla 11

xouQ [i.aaxiYodvxa(; xoieixai xal xte£^eaO’ai di’ adxouQ cpyjotv. ouxw X(p dYdX|xaxt

dxd xd)v ev xtJ TauptXT^ O-uatwv e{ijxe|j.ev7jxev dvO-pcdxcov ai[xaxi T^'dead-at. xaXouot

16 de odx ’OpO-{av |xdvov, dXXd xal AoYodeajiav x*^v adxVjv, dxi ev ddp(p Xd^cov

eupeO-Tj, xepieiXTjO-eiaa de Vj Xd^oc; exolyjae xd d^aXixa dpO-dv.

XVII. Od xdppo) de x^<; ’0p9’lac; eaxlv ElXeiO-olac; lepdv olxodojj.‘^aai

de cpaatv adxd xal ElXelO-otav vojJLlaai 0-edv Y£vo|xevou acplaiv ex AeXcpwv p.av-

xedpiaxoc;. 2. Aaxedatp.ovlo[<; de [yj] dxpdxoXiq jxev zq ucjjoc; xepicpavec; e^l-

20 a^ouoa odx eaxt, xaQ-d dy] ©yj^aloic; xe 'q Kad[xela xal yj Adptaa ’ApY£loiQ*

dvx(ov de ev x^ xdXet Xdcpov xal dXXwv, xd [xdXiaxa zz jiexecopov dv^xov

edd. codd. 2. xal djicpi/XsoLx; M R, in

R Too sup. xal, xoD djicpixXsooc om. Va.

3. Aipdxai edd. ante B, Aipdxai cett.

edd. M Ag Vab. 4. xal (ot) ix, articulum

addendum esse censet Sch. 5. xal Iq

cp&dvouc xal £(; cpdvouc; Ag Pd, xal i; cpdpou;

(P super p M, in R xal i? cpdpou^ expunct.)

xal Iq cpdvou^ M Pc Lb R, xal i; ^dpouc >^«l

ig cpdvou? Va, recepit C, idem tamen in

Obss. se xal i;; cp&dvouc xal sq cpdvoui;

scripsisse affirmat, „parce que les meurtres

sont la suite ordinaire des haines occa-

sionnees par l’envie“, xal h cpdvou<; cett.

edd. codd. 6. xoXXodi;
,

quo expuncto

XoiTCod;, Va. — ixl xouxo codd. A X K F,

ixl xodx({) cett. edd. 7. X(p Poxiip A X K F

VabMRLaPa (Pojid) La), xdv Pwjxdv cett.

edd. Ag Pcd Lb. 8. dx£Xd|i.pav£ A X K F,

£X£l. cett. edd. codd., iXdji-pavE Lb. — icpyj-

|xok; Pc. 9. ijixijixXaxai Va. — t£p£iyj M.

10. dcp£Oxy]X£ cod. Phral. — jjiixpdxYjxo; D
praef. XII. 11. hi ol A X K. — dcp£ido'pvoi

Va. — xatojoi om. cod. Phral. — y,dXo<^ Vab.

12. Icpopov M Va. — 7^ ds ivavxia Vab M La.

13. X£Xoi'y]xai A X K F. — cpyjat Vb. 14. aau-

pix^ Ag. — Tj^loO-ai M. — xaXouaiv A X
K F Pc, xaXouai cett. edd. codd. 15. X170-

d£ajtav La. — xauxyjv auxyjv Va. — Odpcov

M. — Xuxojv Ag Pd, La.

17. dd om. La Pa, in R sup, lin. — dkq-

^•utai; et mox £iXyj9'Uiav Va. 18. cpyjaiv Va.

— dvopaai, 0 primo deleto et i super a

posito. — hi acpiaiv Pc. — ix AeXcpuiv

X£picpav£i; Pa in marg. — 0-£U)v pro

A£>.cpa)v Ag. 19. dxpdxoXii; B D Sch, q

dxpdxoXu; edd cett. codd. — XEpicpav^g Ag.

— ds i^icyouaa La. 20. Adpiaa edd. inde

a B M Pd Ag Lb, Adpioaa edd. rell. Pc Va
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2 6vo(xd2^ouaiv «xpoTCoXiv. 3. 'EvtauO-a ^Ad-YjvdQ bpov Trsmvjiat, IloXtouyou xa-

Xou[i£vyjQ xal Xa>^xto(xou TYjQ aoTYjc. xou da lapod TvjQ xaiaGxauyjQ Tuv^dpsto^,

xadd Xsfoaaiv, rlp^axo' «TCod-avovioQ §£ exeivou §£UT£pa oi TiaidaQ i^apydaa-

aO-ai t6 &ixoBdjj.r|[ia rjd'aXo\>, dcpop|XYj §£ acpiaiv £|j.£X)i£ xd £$ ’Acpt^va(cov £a£aO’«i

Xdcpupa. TTpoaTioXiTOvKov ^£ xai toukov, Aax£^aqidvtoi TZoXkdic aiaoiv uax£pov 5

xdv X£ vadv d[xo(o)(; xal xd d^aXiia £7ior/^aav.xo ’A3’yjvd(; yaXxouv FtxtddaQ da

£'.pYdaaxo dvvjp £7ctyo3pioc;. aizoir^oa da xai aa|xaxa Awpia 6 Rxid^aQ dXka x£

3 xai u[ivov £i; xt^v 3-£dv. £X£ip*(aaxai da xip yaXxcp izoXkd jx£v xwv dd-Xwv 'Hpa-

xXaooQ, TZoXkd da xai d)v ad-aXo^x^qc, xaxd)pO'(oa£, Tuvddp£0) §£ xd)v Tiaidcov

dXka xa xai ‘q xwv A£OXi7r'Xou 0-a*(ax£p(ov apTia^rj* xai "Hcpataxot; xt^v |xvjx£pa lo

£axiv aTToXuojv xwv d£aiJ.d)v. ad'qXoioa ^£ xai xauxa, dizoia Xayaxai^ 7Tpdx£pov

£Xi £v x-^ 'AxO-idi aoYfpacp';^. Il£pa£T ££ Atpdrjv xai £tii Mddouaav «)p|irj|j.£vcp

didouaai v6|i.cpai ^d)pd £iai xuvyjv xai xd UTTodyjixaxa, ucp’ (bv olaO’Vja£a3'ai bid

xo5 d£poc; £|j.£X>w£v. £X£ipYaaxai dd xai xd £c; X'/jv ’A9’rjVdt; -(£v£aiv xal’A|X(pi-

xpiXTj xai Iloa£idd)v, d d'q |j.£-(iaxa xai |id}iiaxa rjv £|ioi dox£iv O-Eac d'$ia. 15

4 4. ’'Eaxi d£ xai £X£pov auxd^t ’AO-r|Vdc; ’EpYdvr|(; i£pdv. £v di x-^ TipOQ

(i£a‘/]|iPpiav axoa Koa|i'/]xd X£ ETiixXyjatv Aidc; vaoQ xai Tovddp£co Tcpd auxou

|iv'/j[xd £axiv. 'q d£ -xpoc; dua|j.dc; ayai xd)v axocov d£Xo6c X£ d6o xoix; dpviO-ag

xai iaaQ £x’ adxoiQ Nixaq, Auadvdpoy jx£v dvd3*/jiia, xd)v d£ Ip^cov UTrdjivYjjxa

d(icpox£p(Dv, xou X£ 'n:£pi ’'Ecp£Oov, dxa ’Avxioyov xdv ’AXxtptddou xup£pvyjxrjv 20

xai ’A8"/jva(a)v xpiyjp£i(; £v(xr,a£, xai uaxEpov £v Ai*(d(; 7Toxa|ioic; xaO-£i>.ev

5 ’A9-'Ajvaio)v xd vauxixdv. 5. ’Ev dpiaxEpa d£ x^^q Xa)ixioixou Mouad)v idpuaavxo

i£pdv, dxi oi Aax£dai|idvioi xdq E^ddouQ (tdc;) aid. xdc, [J-dyat; od |i£xd oaXiziyyoiv

La, Xdpuoa, i sup. u, Vb. 1. iroXuodyou,

omisso sq. xai, Va. 3. i^spfdCso&ai AXKF,
s^spyduasb-ai cett. edd. codd. 4. d(copjj.fj

3cpt3iv M, dcpopji^aai ocptaiv Va. — susXs

Vb, sucXXsv M. — dcpvidai'o)v A Vb La.

6. Tc om. Vb. — XQ Va edd. inde a C,

om. cett. codd. edd. — xi'(io:da; Ag.

7. dXXa, omisso xs, La. 8. qpayXia La.

9. u)v om. Pc. — xaxopQ^ujOcOj; M Ag Va

Pd R, in hoc (o; delet, et co sup. 0 . 10. oi

pro q Vb. 11. STCoXutov M. 12. TTcpda ic

Vb, 3£i sup. pd, TCspatd’ i; Lab. — d= i;

Pd. — p.y^doi3av Vb. — opjirjjJLSvco Va. 13. di-

douai M R, ai sup. R. — oi 9-yj3£39ai

Pd. 14. dpsto; M Va, hic ad marg. dspo;.

— dz6tp]’a3xai A X K Vb Lab M (?) R Pa,

iireipY. cett. edd. Va Ag Pcd Vn, coni. Valck.

15. TC03£id(i>va drj La. — xdXXi3xa codd. edd.

ante C, |idXi3xa cett. edd. ex coni. K,

virgula post xdXXi3xa interpunxit F, |x£ji3xa

xal xdXXi3xa xal jxdXi3xa 0. Mueller. Aeginet.

p. 101, sed xal xdXXi3xa abundare recte obser-

vat F. Thiersch. Ep. p. 174 (SW). 16. U3X£-

pov A X K, £X£pov cett. edd. codd. — ip-

‘(dvia; Pc. --
- iv d£ x;^ oxoa scripsi,

Iq d£ rr^v 3Xodv codd. edd., idvxi vel

10031 excidisse suspicatur Frazer. 17. |JL£3yj|JL-

pptav Pc Vab Lab Sch, in Vb v expunct.,

ji£3r,|iPpta; Ag S B D, |JL£3rj(xppia edd. ante

S Vn Fa R Pad, in hoc correctum ex |i£3y]ji.-

Ppta;. — xo3jj.Yjxd Va M La, xo3|xy]xd X£ LbPc.

— ”pd; adxou La. 18. xooc dpvi9a(; delet

Herw., defendit Frazer., v. comment. 20. xu>v

ante d|xcpox£p(uv eieci, habent codd. edd.,

aoxoo vel xooxoo djxcp. Coraes. 22. iSpu3av

xo Va Lb. 23. oi om. A X K F Vb La Pa R.
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ExotouvTo, oKXd %^6c, xs auXwv [xsXyj xoci otio Xupac xai xiO-dpaQ xpo6ap.aoiv,

67uaO-£v XaXxtoixou vadi; eaxiv ’Acppo^iryj^ ’Ap£(ai;- td Se $dava ctp-

^aia, eiTcep xt dXko ev "EX)iyjai.

6. T-^c; XaXxioixoo de ev Se^ta Aidi; aYaXp.a Txdxoo Trexoivixat, 'Kakai- 6

5 dxaxov xdvxcov oxdaa eaxi ^aXxou* St’ dXou y^P eaxtv eipYcta(i,evov,

eXyjXaajxevou Se iSta xd)v [lepojv xaO-’ auxd exdaxoo auv-j^pi^oaxat xe xpdc; olX-

XyjXa, xal riXoi auvepuatv auxd |i-^ StaXud'^vat. KXeap^^ov Se dvSpa TyjY^vov

x6 dYaXp.a xoivjaat XeYouaiv, ov Aixotvou xal SxuXXtSo;, oi Se auxou AatSdXou

cpaalv etvat p.aO-vjxi^v. xpoi; Se X(p Sxyjvcdpiaxt dvopLaS^opievcp eoxtv

10 etxd)v, AaxeSat(xdvioi Se EupuXecovtSa XeYooaiv elvai* vIxtjv Se txxoDv aovoDplSi

dvetXexo ’0Xt>ixxtxi^v.

7. Ilapd Se z^c, XaXxioixoo xdv P(i)p.dv eaxT^xaai S6o eixdveg Ilauaavtot) 7

xou xepl nXdxaiav vjYVjaap.evoo. xd Se e; aSxov oxoia eYevexo eiSdaiv oS

StyjYVjaop-ai' xd Y^lp 'coTq xpdxepov aoYYP«f£vxa ex’ dxpipeg dxo)(pa)vxa -^v

15 exe^eXO-etv Se atpiaiv dpxeaet p.oi d -j^'xouaa dvSpo; BuS^avxioa, Ilauaavlav cpo)-

padyjval xe ecp’ oli; epouXeuexo xal [idvov xdiv Ixexeuadvxwv XTjV XaXxtoixov

dp.apxeiv dSela; xax’ dXXo [xev ouSev, cpdvoo Se olyo; exvlcJjaaO-at |X7] Sovvjd-evxa.

8. (oi; Yolp ^7] Siexptpe xepl 'EXXi^axovxov vaoal xd)v xe dXXwv xal aSxwv 8

AaxeSat[JLOvl(ov, xapO-evou BoS^avxtac; exeO-ujxyjae* xal auxlxa voxxoi; dp^opLevYji;

20 x*^v KXeovlxvjv, xoOxo Y^p dvcjia -^v xijj xop^j, xo[it£^ouaiv oI<; exexexaxxo. ev

— (xd;) inserui, om. codd. edd. 1 . xpda0-£

Pc. — ctuXoiv jJLsXwv Pcd Ag M Vab Lab R.

2. xdSs A X, corr. Sylb. 3. ''EUyjaiv S B

M Ag Vb. 4. «Ydlp-axcc (sic) M. 5. sx

yahioo Vb, R Pa (hic ix yaXxou) in marg.,

ux’ auxoD cett. codd., unde B edidit uxctxou,

coli. VIII 14,7, Txctxou SW D Sch. — xdv-

xo>v om. La Pa. 6. iT^yjXap-svou D invitis

libris. — dXXyjXou;, a super ou, M. 7. xal

Asappv SI edd. ante SW codd., xal incl.

B, deletum vult Cor. probante S, KXsapyov

SW e coni. cl. VI 4,4 D Sch, similis con-

fusio X 19,1 SI Kudvav pro SI xal "XSvav.

— dpva M R Lb (dva M sec. SW), R ad

marg. yp. dvSpa. — -qyXyov A La. 8. xsxoirj-

axai Vb, xai per compendium • sup. vers.,

deinde deleto illo compendio in ipsa linea ai.

— Sid xoivou Ag Pcd Lb M (Siaxoivou M
sec. SW). — oxdXixo; Va, oxuXXixo; M Lb

R, hic S sup. X. — ot SI xoD SeSdlou Ag,

SsSdXou etiam Pd. 9. cpaalv sTvai om. Va.

10. EupuxXeoavtSa Coraes. 14. Y«p toi A X
K F Vb La R, in hoc ; eras.,

Y* cett.

edd. codd. — dxoypoivxa -^v dxe^slO-stv

(ix£^. F Vb) acpiaiv fpiouaa SI dvSpo; AX
K F Vb, ix£^£X9'£l'v (?]v £xi^£XMv Va) acpiaiv

dpx£au)ji£v (dpx£a(op.a(. Va R, in R deletum,

d(j'Aiao\kai Pd Ag, in hoc ai expunct. et £v

sup. lin., apx£ao|JL£v Pc) rfAoooa SI codd.

cett., unde edd. inde a C £X£^£X0-£tv SI

ocpiaiv apx£Oou.ai d rjxouaa, scripsi dpxioBi

p.01 . 16
.
PouX£U£Xo A. — |Aovu)v auxoiv r/£-

x£uaa'vx(ov A X K M Vb La Pa R, jjuivov auxov

tx£X£uaavxa Va F, jxovov (jjiovoav Lb) xoiv

tx£X£uaa'vxu)v cett. edd. Pc Ag Lb
,

voluit

Sylb. 18 . Si£xpip£v MVabR. - aXXtov

eXXyjvcov Pcd, fort. recte. 20. xo ovojia edd.

ante B Vab M La Pa R, xo om. cett. edd.
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TouTtiJ §£ 6xv(i)(j.£vov t6v Ilauaaviav 6 ^dcpoQ* loOaa “(«p Tiap’ auxdv

xdv xaidjisvov Xoyvov xaxepaXev axooaa. axe §e 6 IIac»aav'!a(; auvei^wq auxtp

TTpoBi^ovxt XT^v 'EXkd^a, xa» Bi’ auxd eyd(i£vo(; xapay^ xe dei xal ^eljxaxt,

9 e^sax*/] xal xdxe xal XTjV Tiai^a X(p dxivdx'/(j Tcalet. xouxo x6 d^oc; oax e^e^e-

vexo d-Kocpu^^eiv Hauaavla, xaO-dpaia xavxoia xal IxealaQ ^e^apievip Aioq &

xal ^7j £<; OiYa)i(av sXd-dvxt xt^v ’ApxdBo)v Trapd xo'ji; ^uyaY«)Yo6(;, ^(xTjV Be

^v elxoQ -^v KXeov(x'(j xe d-xedcoxe xal X(p O-ecp. Aaxe^aiixdvtoi ^e exxeXouvxeQ

Tupoaxa-^xa ex Ae^^cpwv xdc; xe eixdvac; eTToiVjaavxo xdt; yakxdc, xal §a(|xova

xt|xu)aiv ’E7a^d)XTjV, x6 exi Ilaoaavla xou'Ixealou |r/jvijj.a dxoxpexeiv xdv ^Exidwxrjv

XeYovxeq xouxov. lo

XVIII. Tu)v de dvdpidvxcov xoO Ilaoaaviou xXyjalov eaxlv ’Ap.poXo‘^i^pa(;
'

’A(ppodlx'/](; d^aXiia, ldpu|iev&v xaxd |j.avxe(av, dX\a de 'Txvou xal Gavdxou*

2 xal acpd(; ddeXcpouc; eivai xaxd xd eV/] xd ev ’IXiddi yjYVjvxat. ’Idvxt de wc

exi xd ’A\xiov xaXo6|xevov vade eaxtv ’AO"rjvde ’Ocp9-aXjx(xtdoe’ dvaO-eivai de

Auxoupfov Xefouatv exxoxevxa xojv dcp9-aX|xu)v xdv exepov uxd ’AXxdvdpou, dtdxt i6

o(ie eO-zjxe vd|j.ooe odx dpeaxoue auvepatvev elvat xtp ’AXxdvdp(p. dtacpu^cov de

ee xouxo xd ywplov Aaxedaqxovicov djxavdvccov, \i.r^ xpoaaxoXead-at ol xal xdv

3 Xetxdjxevov d(p9-aX|idv, ouxoj vadv ’OcpO-aXji(xidoe ’A9’7jvde exolr^ae. 2. IlpoeXO-dvxi

de evxeuO-ev lepdv eaxtv ’'A|j.[uovoc‘ cpatvovxai de dx’ «py//<; AaxedaqjLdvtot

jxdXtoxa 'EXV^vwv ypd)|A£vot X(p ev At^d-zr] |xavxetqj. Xe^exat de xal Auadvdptp 20

xo).topxoOvxt ’'Acpoxiv XT|V ev xtq HakXr^yq vuxxtop exicpavevxa ’'Ap.ix(ova xpo-

Pc Ag Lb. 1. 0£ om. Vb R , hic addidit

sup. lin. — exeqyjpsv 0 (|»tcpo(; Ag, iicpo;

etiam Pd. 2. xdv om. La Pa. — Xd*p/vov

La. — xaxdXaPev A Vb M Lab. — aux(ij

La. 3. dpy^ La. — dsl om. Ag. 4. i^soxi

Vb
,

i^iaxrj Pa. — xoiv pro xtj) Lb.

5. <pu7£tv R, dxo sup. lin. — Ilauoctviav

edd. ante C codd., in Pa v expunct., Ilcfu-

aavia cett. edd., voluerunt K Valck. Schaef.

ad Lamb. Bos. p. 90. — od d£^ap£vou

voluit Valck., diysoB-ai scii, icp’ iauxqji ut

in daxdvYjv Bi^cza&ai apud Polyb. XXXII

14,5. 6. cpu^dXEiav A X K M Va, (pir(dKilav,

i sup. 0 , Vb, cpqaXstav Ag Pacd Lab, (otja-

Xsiav R, (hi^aXiav cett. edd., <^i7dX£iav D.

— xal d^ xal ie 0.? .Sch praef. 7. sixde

om. M Lb, in R sup. lin. — xXswvtxr]

Va. — d£ coni. SW praef. II p. XIX, scri-

bunt D Sch, x£ codd. edd. cett. 8. pro

xde x£ M Ag Pd Va Lb xaux’. — yaXxde

La Pc, '/aX^d; Pa. 9. ’Exiddxr]v C M Va,

’Exidcox^v A X K F Vb Lab R, in R correct.

ex ixidujxyjv, ’Exidu)xyjv Ped Ag cett. edd.

11. dppoXqyjpa; suspicatur S. 13. v^^siv-

xai La
,

rj-jsivxai Vb R Pa
,

iQ7vy]vxat. Pc.

14. dXxidv Vb, ’AXx£tov D, ’AXxtov cett.

15. £Xxoxu)vxa M. — xd ex. Va. — dXxdv9ou

Ag Pd. 17. xpoaaxoX£Ta9ai edd. ante B codd.,

xpo3axdXuo9ai Pc, xpooaxoXia^ai em. Pors.,

recepp. cett. edd. 18. ddsXcpdv Pa Lb,

!

ddiXcpov R, in marg. yp. dcpl>aXjjLdv R Pa.

I
— ixotYjOEv Ag Vab SW

,
£XOtr]a£ rell.

! 19. a|ui)vo;* cpat'v£xai Ag. 20. xd Va Ag,

I

xuiv, V expuncto, Lb. — jiavxEtov Va La M
R (jxavxadiv M sec. SW), in R (o sup. ov.

21. dcpdxYjv Vb, dcpoxi^ La. — xdv ev

A X K ,
correxit Sylb.

,
adnuunt codd.



III 17,8-18,7. 709

«Yopsustv ax; afxeivov exeivcp xe laoixo xai x-jj Aax£^a(jj.oyi ti:oX£|j.ou -xpoc; ’Acpu-

xaiouQ 'xauaap.£vot(;’ xai oux(o x-^v TToXtopxiav Si£Xua£v 6 Auaav^poq, xai Aax£-

Baip-oviouc xov ^£ov a£p£tv 7rpovjYaY£v iq> izkiov. ’Acpuxaioi ^£ xtjxwatv ’'ApL|j.(ova

ou^£v ^aaov t) oi ’A|xixa)vioi Atpumv. 3. Td ^£ ic; xt^v Rva^iav ’'Apx£|x(v £axtv 4

6 ouxcD X£*fd{j-£va. Rva^sa dvBpa ixt^cbpiov axpax£uaai cpaaiv £q ’'Acptdvav 6p.ou

xoTq AtoaxoupoK;, XyjcpO-ivxa M cd^|xdX(i)xov £v x^ 'J^paO-Evxa £<;

KpTjXYjv dou>i£6£iv IvO-a 7]v ’ApX£[xidog xolc; Kprjaiv i£pdv, dvd ^/pdvov di auxdv

X£ dTUodpdvat xai TuapO-ivov xr^v i£po)pL£vyjv syo^>xa oiyea^ai xd aYaX[j.a dYopL£vyjv.

£7il xo6x(p di Xi^Quaiv 6vo|xd£^£iv Rva^lav ’'ApX£|xiv. £{xol di ouxoc; 6 Rva^suc; 5

10 dXXax; dcpixiadat ic, RpT^xvjv cpa(v£xat, xai ax; ol Aax£dai|xdviol cpaaiv,

im jxYjdi Y^vsad-ai doxo) xpog ^Acpldv^j Oyjaiax; X£ iv 0£axpwxoT(;

£XO[X£voo xai ’A9’Yjvala)v od^ 6|xovoo6vxo)v, dXkd ic, M£v£a9’£a p£'xo'vxa)v jxdXXov

xaTc; £dvoiaig. od [xvjv oddi dyihwQ ao[xpdvxo; toIQ-oixo dv xk; aiyp,aXo)Xoix;

XyjcpO-^vai TOpa xd)v xpaxyjadvxoiv, dXXax; X£ xai xapd 'KoXo Y£vo|X£V7|(; X'^c;

15 vixvjQ, (oax£ dXdivai xai adxyjv ’'Acpidvav. xdd£ |xiv £Q xoaodxov i^TjxdaO-o).

4. ’Eq ’A{xdxXa<; di xaxiodaiv ix EirdpxYjc; Tcoxaixd; iaxt Tlaaa- O-u^axipa 6

di vop.(£^ouaiv £ivai xod Edpwxa xt]v

l£pdv, $a£vva{; xai RXi^xac;, xad-d dyj

Aax£da(|xova Xdpiaiv ivxadO-a -xd bpdv

20 di £v ’Ap.dxXai^ d-ia<; d^ia, dvyjp

Aivyjxoq* xodx(p vtxyjaavxt ’0Xu[X'xlaai

ploo X^^V X£X£OX"^V Xi^QUOl. xodxou X£

1. djxsivcav codd., in Pa v secund. expunct.,

in R djJLSivoDv ex djiuviov correcl. videtur,

d|j.dv(i>v ixsivd) xs cpsvoixo Va, in marg. Yp.

iaoiTO. — ixsTvo Pc. — TioXsjJLCj) Pc.

2. Aax£daip.ovi'ou(; coni. S., recep. Sch,

AaxsdaipovioK; cett. edd. codd. 3. xs coni.

Coraes pro ds. 4. rj dp.|udv£'.ov Xi^doi Va,

7^
djjLp.tbviov M, 7^ u>; djJLjxwviov La, in R oi

sup. lin. ante dpji-wviov, in qua voce i sup. v

altero expunctum. — xuvaYiav Pcd Ag Lb,

xvaaaiav, aa expunctis Y sup. lin., Vb.

6. icpax^£vxa Vb. 8. dxodpdvai X K F.

— t£p(oji.£VYjv scripsi, idem vult Herw., cf.

D praef. X, t£p£uo|JL£VY]v edd. codd. 9. xouxo

Va. — dvj coni. Coraes. — xuva^iav Pc, u

expunct., xvapav Va. — xvaa£ug Vb Lb

Pcd, xvaaa£uc, ut videtur, Va. 11. acpvid^

A M. 13. x^v edvotav Exc. Pal. 14. >.£i-

cp^Tjvai Vb. — pro xwv Vb La R TzoXb, Pa

Tiaaav, xai 'Xpdq adxtp Xaplxmv iaxlv

xai ’AXx|xdv £7iolyja£v. idpdaaaO-at di

xai O-iaO-ai xd dvd|xaxa 5- Td 7

TcivxaO-Xdc; iaxiv ixl axTjXYj; dvop.a

xai ixi ax£cpavoup.£V(p '(eviad'ai xod

odv iaxlv £ixd)v, xai xp('3iod£c; yoLkxoi.

KoWo, quod in marg. habent La R. 15. ojoxe

om. M Pcd Ag Va Lb, in R sup. lin. — xai

om. Vb. — xoaouxo Lb R, in hoc v sup.

0 . — £^£xda9'a) M R, in hoc rj sup. s.

16. dp-uxldi; Vb La Pa R, in hoc corr. ex

djxuxXag. — xi£aa Va M (etiam postea) R

Pa Vt La A, sed A postea habet xiaaa, in

R a sup. £. 17. zupatza Vab. — xtav La.

— auxtj) scripsi cum Frazero, aux^fj codd.

edd. 18. (pdEvva; Va. — K^xd; edd. ante

S M Lab Vab Pac, KX/jxa; cett. edd. Ag Pd.

— dXx|i.dv Vb La. 19. xdp'-v La. -- xd om.

edd. ante S Ag Vb Lab R Pacd, est in cett.

edd. M Va. — ispdv xa&sa&ai Ag. — xdde

pro xd ds Va Lb. 20. £v ’A|j.6xXaic om. M
Va Lb, djuxXatc; Ag, djxuxXat;, ut saepe, La

Pa Vb. — dvTjp Y®p 7c. Pc Va Lb R, in hoc

Yap expunct. 21. xodxcov La. 22. XiYouaiv

M Vb Ag Pa. — xouxou ~(£ Ag SW, xouxou
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8 Tou^ ctpyaiotspoix; ^sxdr/jv tou rpo^ MeaT/jv(o’j; t:oX£|xoo cpaoiv elvai. 6 t:6 jxev

Zq T(p Trpojtqj TpiTco^! 'Acppo^iTT^C dya/vixa saxvjxst, ''Apisiit^ orJj icp ^euxepq)-

Fixid^a xa» aoxol teyvr^ xai xd £Z£ipYao(X£va. 6 xpixoq ^£ £OXiv Aiftvyjxou

KdtXXojvo^- otJj xo6xop ^£ d*^aX|xa Koprj; x-^; Ay;|xr|XpO!; £axr,x£v. ’Ap(axav^po;;

^£ lldpto; xa» IIoX'jx>.£txo^ *ApY£io;, 6 |x£v pvaTxa izorqjev Eyouaav X6pav, 5

^xdpxTiV ^^£v, 1 IoX6x'A£ixo; ^£ ’Acppo^(xr,v (xr^v) zapd ’Aji»jx).a(qj xa/wO'Jix£vr,v.

ouxo» ^£ 0 » xp(zo»5£; |X£Y£8‘£» x£ 6k£P xo'j^ o/vXoo; £la(, xal dizo x^^ vixT^t; TYj^ iv

9 AqoQ roxapoT; dv£X£dr,aav. 6 . Hai>'jx>.£OL»; ^£ Md*(v/;xo;, xov ilpdvov £:ro(r,a£

xoO ’Aji»jxXa(o!j, dva&y;|xaxa £::’ £^£»p*(a3|x£vtp xqH ^povo) Xdp»X£; xal d‘faX[xa

^£ A£'jx/y^pL»rjvyj; £3xiv ’Apx£{i»^o;. dxo'j ^£ ooxo; o BaO-jxXr^; iiadr^xy;!; lo

i'(£'(6vzi, xal xov {>povov £cp’ oxoo paaiX£UOvxo; Aax£5a»|iov(tov iz(Jir^J£y xd§£

|t£v rap'!'/j|t», xov ^povov Be eI^ov xe xal xd e; a-jxov o::ola yjv Ypa''l^w.

10 7. ’Av£yoo3»v £|ii:pocjll£v aOxov, xaxd xaOxd ^e xal ozia^Ev, Xdp».x£^ xe ^6o

xal ^lipa» ^'jo* £v dptoxEp^jt (ik ’'Kyt^va £axr,x£ xal ev ^E^ia 5 e Tp(-

xo)ve;. xd ^£ £Z£ipY«3|i£va xafl’ 'ixazxo'^ iz' dxp».^£; ^tsX^Elv dyXov xoIq 16

£KtXE'0|i£vo»; ::ap£'£!v £[ie>Aev (o; oe ^r,Xd)aai TjXXa^ovxi, EkeI ixt^^e

d^vcDOxa xd zoXXd f^v, TayYS'^'^ ilxfaxepa '"AxXavxo; xal d^s^cpr^v aOx^^Q

’AXx'jovTjv '^Epooai lloa£»5o>v xal Zeo;. EZEip^a-xat xal ’'AxXa;, xal

'llpaxXsoo; |iO'^j|iay(a rpo; K»jX'.»ov, xal q zarm <I>oXtu xtov K£vxa»jpiov |i.dyr^.

11 xov ^£ Mivto xaXo6|i.£'^iV TaOpov o»jx ol5a dv}>’ oxo*j xexoItjXE Ba^'jxX^Q 20

^eBeiievov xe xal d^oiiEvov ijzo Br,3£0); !!lti)vxa. xal <I>aidxtov yopo; £3Xiv e-xI

xs edd. codd. cctt. 1. xou; eiva». in

parenthesi ponunt SW suadente O. Muellero

Aeginct. p. 101, probante Thierschio Epoch.

p. 117, vid. comment. — oexa AXKF
codd., oexdxTjV Pors. edd. celt. e corr. Ja*

cobsii Emend. ad Eurip. I 181 coli. Paus.

IV 1 1,2, Ssxa servat Thiersch. I. 1., ouo

Heyn. Antiquar. .Aufs. 1 St. p. 83, xpet;

coni. P', xat Wclcker. Zeitschr. f. Gesch. d.

a. Kunst T. I. P. II p. 275. — xol>;

xpo; Vb. 2. xij» om. Vb. 3. ]toxtoa

Ag, 7tax*d^a Va. — aOxol (f^ super ol)

xsyvr, M, auxr; Va La. 4. dptaavSpo; Ag.

o. pvatxcrv La. U. Ag Pcd, Ss .M R

Lb, in R ad marg. jp. hoc habent

Vah La Pa. — x^v ante zapd C inter

uncos addit, probant Kays. 1. 1. 1085,

Frazer. 7. x^; vixt^; 6v Vb. 8. xctl

ud^v. Va. 9. SK6^£ipYa3p.£va edd. ante S

Vb Lab Pa, in Lb v(p super va, exc^eip-

•jaopivq» M Ag Va Pcd R, in R o super lo,

ir’ e^np7a3}iivq) cett. edd. — d|aXaa [5e]?

X£ pro 03 .Sch MS. 10. Xfiuxo^ppurjva;; codd.,

Isjxofpqvq; Va, rj per corr., .\eyxo^puvr^;

edd. ante D, cf. I 26,4. — ^a^uxXei; Ag.

11. xal scripsi cum Sch MS., q codd. edd.

— 6rotr, 3£v Vb M R. 12. xaptequ La,

3zapiV,p.i Pc. — tO(ov, 0 super lo, Ag.

— etodv x£ avxov . avxov expunct.
,

R.

13. xat xaxd La. — xauxa M Pcd Lb.

— dxi3^€v scripsi, d”t3«) codd. edd. 14. xal

ovo ’Qpai om. La V^a, in hoc add. sup. lin.

— eyi^va; .M. 16. £r'.X£^a|iivoi; B Pc Ag.

— 3up.^aXdvx». edd. ante C M Va Lab Pa,

3vp.JaXXdvxi Vb, 3uX)xtJdvxi Pcd Ag, voluit

K, recepp. cett. edd. 17. xd zaXaii Pd.

— xat|£xr,v Ag. 18 3waXxidvr,v La. 19. tj

zpd;? — Xd©(p Lb M Pa R, ad marg. Pa R

fp. fohfK hoc est in cett. — xtu K£vxavptp

SW e coni. 20. "fi^oir^xav Vb R. 21. 5i$d-
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t(p O-pdvcp, xal (^'5(ov 6 Ay]|id^oxo<;. IlepaecDQ is id Ip^ov td iq,

Medouaav. TrapevTi 'HpaxXeouc; |J.dy'/jv Tcpdg 0o6piov xwv

Tuvddpeo) Trpdc; E6'puiov, eaxtv dpxaY*^ xwv A£ux(tctou doYaxepwv. Aidvuaov

ds xai 'HpaxXea, xdv jisv Traida sxt dvxa iq odpavdv eaxtv 'Ep|x^c; cpspwv,

5 ’A0-yjvd dd d‘^oooa 'HpaxXea auvoixyjaovxa octo xo6xou b-eolq. Tiocpocdidcoai de 12

xal IlyjXeix; ’Ayi>iX£a xpacpyjad{j.evov -xapoc Xecpcovi, dc; xal didd^ai X£*(£xaf

KecpaXoQ de xou y.aXkofjq evexa uto 'H|iepa(; eaxlv YjpTiaaiJievoc. xal iq xdv

•(d|xov xdv 'Apixovlat; dd)pa xojxfS^ouaiv ol d-eol. xal "AyiXkioiq [xovojxayia xpd<;

Me|xvova eTuelpYaaxai, Aio|xyjdr^v xe 'HpaxXr^i; xdv 0paxa xal £Ti’ Edyjvcp xcj)

10 TOxa|X(p Ne'oaov xi|xa)pou|xevoc;. 'Epixvjc; de Tiap’ ’AXe$avdpov xpcQ-vjaoixevac; ocysi

xotq dedcQ. ’'Adpaaxo<; de xal Tudedc; ’A(JLcpidpaov xal AoxoupYov xdv llpcbvaxxoQ

{idyriC xaxaTOUooaiv. "Hpa de dcpopa xpdq ’I(i) x^^v ’Ivdyoo poov o6aav yjdv], 13

xal ’AO'r|Vd dicdxovxa ocxocpedYooad eaxtv "Hcpaiaxov. exi de xodxocc; 'HpaxXeooc;

xexor/jxat xwv epYwv xd ec; xT|V udpav xal o)c; dvi^yays xou "'Acdou xdv xuva.

15 ’'Ava^t<; de xal Mvaaivouc;, xouxcov |xev ecp’ cxxou xaO-yjjxevdc; eaxtv exdxepoQ,

MeiaxevO-yjv de xdv MeveXdou Nixdaxpaxov ixxoc; siq cpepcov eaxtv. dvatpei de

xal BeXXepocpdvxTjQ xd ev Auxtot 0"/jptov, xal 'HpaxX"^!; xdq Fyjpudvou pouQ

eXauvet. 8. Tou dpdvou de xpdc; zoiq dvco xepaatv ecp’ txxoiv exaxepcoO-ev eiatv 14

ol Tuvddpeo) xaideq- xal acpt-(Y£<; xe eiatv uxd xoii; txxotq xal 3";rjpta dvo) de'ovxa,

20 x^ [lev xdpdaXtg, xaxot de xdv IloXudeuxrjV Xeatva. dvwxdxo) de yopdc; exi xcp

jievov Ag. 1. alidcov Lb, atdiov, in marg.

at tdo>v, M, d dojv (spatium purum) Va, d

d(wv R. — Ayjjioodxo; edd. ante B Vab M
Pacd, Arjpddoxo;; cett. edd. Ag Lab. 2. do6 -

piov, & sup. d, R. — xdv YcTct'-'''^^- A X K F,

£va xuiv YiYdvxoDv C, xdv yiY®''"^^'' ^^5

'(ilfdvxiuv (frif. Ag) cett. edd. codd. 4. xdv

[jLsv "HpaxXsa om. Ag. — xatda e;

odpavdv dvxa sxi edd. ante C M Va Fa, x.

‘ dvxa exi iq oup. C S SW, x. exi dvxa eg odp.

B D, xaida exi [dvxa] e<; odp. Sch, dvxa cor-

recturam esse censens ad auvoixyjaavxa, x.

£<; odp. Ixi dvxa Pac Vb La et sine dvxa R

FaLbPdVn, in R dvxa ad marg. addit.,

cf. IV 3,8. 5. ouvoixvjaavxa Va Ag Pd,

ouvoixiaavxa, 0 super a, Vb. — oe om.

VaLb, in R sup. lin., lleot? xapad. xai La.

6. xai ante did. om. Pc. 7. yjpmjuAvoq edd.

ante B, yjpxaajievo; voluit Lobeck. ad Phryn.

p. 241, est in edd. cett. et codd., ut videtur,

omnibus (£tpxaop,evo? Ag). — xal e<; xdv

xiji(opod|JievO(; om. La. 9. dio|j.y]dyj M.

— exeoyjvtp Lb, Edrjvojj D, Edy^vtp cett. edd.

codd. — xtp om. Ag. 10. veaov A M Vab

R Pa. — eyei, quo expuncto aysi Vb.

11. xpdvaxxog Va. 12. icpopa M. 14. xe-

xoir]xoi xd^K; xdiv epYtuv xd)v ic codd. edd.

(secundum xuiv om. D), R in marg. xdpiQ

dXX., et xdpii; Pa habere videtur, xpa^ig pro

xd^ig vult Coraes, quod probat S, xd e^'^c

coni. Emper., xd^it; delendum et xd ec scri-

bendum esse censet Kays. 1. 1. p. 1002 et

D praef. V et sic scribit Sch, cf. Methodol.

p. 52. 15 . ’Ava^iac codd. edd. ante D, fort.

recte, ’'Ava^ic coni. S ut II 22,5, probat Kays.

1. 1., recepp. D Sch. — Mvaoivouc edd.

ante S, correxit Sylb., paaivouc Vb Lb Pa.

16. jJL£Yax£v9-yj M Va, |i£faa9'£vyjv Pd. — de

xou Va. — eic cpscpoov A Vb La. 17. ^eXle-

pocpdvxYjv La. — '(upiovoo M Vab Lab Pa,

7Y]pidvou R. 18. eXauveiv Va. 19. a<pt'YY£ M (?)

S. — 9'upia M. 20. xip jiiv edd. ante B M,
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15 ^pclv(|) MdYvr|X£; oi TJvstpYaajiEvo» Ba&oxXei xov 0-po'vov. 'jxsXO^dvxi

di UTTO xdv O-pdvov, xd ivdov «to xojv Tpixtdvojv, 6d^ eaxt B-r^pa xoO KaXodwviou

xai 'HpaxXyj^; dxoxxeivojv xo’j; “xaida^ xo6q ’'Axxopo;. KdXai; di xa». Zr^‘^r^<^

xd<; 'Apxu(«^ <D'v£io; dreXauvooat. lIcipIBou; x£ xai r^pTiaxdxEQ siaiv

'EXivr^v, y.a\ d'Y'/o>v 'HpaxX'^; xdv Xiovxct. TtX'jov di ‘AroXXiov xo^eusi xal 6

16 ’'Apx£|it^. 'HpaxXioo^ X£ zpd^ ’'Op£»ov Kivxa'jpov |idy/j 7:£7:o(r^xa» xai 0r,a£(o^

xpd^ Taupov xdv M(vco. z£ro'!r,xai xai r^ -xpd; 'A/eXcuov 'HpaxXioo; 'xdXrj,

xai xd X£7o’|i£va ic TIpav, dy; drd 'Hipaiaxou dcB-Eir^, xai dv ’'Axaaxog eBt^xev

d'(dyva £Zi zaxpi, xai xd i; MEviXaov xai xdv Aquxxiov llpwxia iv 'OdvoaEia.

X£A.£uxaia ’'Ad|irjXd; x£ !^£'j*,'vdo)v iaxiv izo xd dp|ia xdzpov xai Xiovxa, xai lO

o'i Tpd)£^ £i:iip£povx£^ yod; 'Exxopt.

XIX. ToO Bpd'^j'j di,
-J

xaBi!lotxo dv d Beo';, o’j did zavxdc xaxd

xooxo TjvEyov; dvxo; dXXd xaBidpa; zap£yo|ii'.Kj'j zXEiovac, -apd di xaBidpav

ixdaxTjV 'jxoX£fXO|t£vr,; xai Edpoyojpia;, xd (tiaov iaxiv Edpaytopi; jidXioxa, xai

2 xd d-(aX|ta ivxavBa iviaxYjXE. 2. (li^sBo; di aOxoO iietpoj |tiv oddiva dvEv- i6

pdvxa olda, sixd!^ovxt di xai xpidxovxa £ivai ipa^V^ivxo dv xVjyEi^. £p‘fov di

o'j liaByx/.ioa; iaxiv, dWd dpyaiov xai ou avv xiyvic, ::E7:otr,jt£vov* dxi ^dp

|iTj rpoVaiorov adx({) xai zdds; siaiv dxpoi xai '/Eips;, xd Xoizdv yaXxoj xiovi

iaxiv £ixaa|iivov. iyzi di iiii xtJ xsipaX-j; xpd'^.»;, \dy/r^'j di iv xaT; yspai

3 xai xd'ov. 3. xoO di d^di^jiaxo; xd ^dBpov -apiyExai «liv pay|ioO ay^|ia, 20

XEBdipBai di xdv 'VdxivBov Xi70'ja'v iv adxij), xai 'VaxivBioi; zpd x^; xoO

’Ako7.X(ovo; Baoia; i; xoOxov 'VaxivBtp xdv ^loiidv did Bupa; yaXxf^; iva^i-

!^o'jaiv iv dpiaXEp^jt di iaxiv r^ Bupa xoO 4. .i^EipYctoxai di x(|) ^ay|iii)

JJisv cett. edd. codd. — xapdaXi; Va.

1. ojvspfaoiiivoi Vn, auvspfctCdutvoi Pa, sed

COIT, in 3’jv2».p]<y3u. 2. dxd tou Hpd'/oy Ta

xvoiov d. X. xpixcr/o>v La. — oxd xmv Va R, in

hoc d sup. y, dzo tmv Pa, y sup. d. — yid^

A X K Vb La Pa , correxit Palmer. MS.

— H/,pa X K, M p. corr. e Hijpa.

— xctXlvdiuvtoy .Ag. 3. xov ’'.\xxopo; V^a La.

4. dxsXcfvvoy3».v Vb Pd B Sch. — da pro

xs D, probat Frazer. 5. xixtxnv La R, in

hoc correct. 6. da pro xs Va. — 'Opstov

edd. ante S M Va R, in hoc corr. in opsiov,

opsiov Pc Lb, ''Opaiov cett. edd. Ag Pd,

dpsidv Vb La. — xai x£xoir,xoi

om. Va. 8. axasxo; Ag. 0. ddysaaia. xsXsv-

xatd xs dfdjir^xo; Csvp». La. 10. xd om. B

Pc. ll. xpips; M.

12. xoxd xadxd coni. Welcker. 13. xape-

:

yop.£voy; La. 14. xal ante eypvy. om. A X
K F Vab La, uncis incl. D Sch, est in cett.

edd. codd., in Pa R expunct. - syyiopta;,

I
py sup. lin., Vb. 15. oYdr^jia La. — dve-

axr^xav Vb, dvasxr^xa S \'a .M, svsjxr^xsv SW
Ag La Pd, eva3XT,x£ cett edd. Pc Lb. —
adxoy pro da adxou Va. — jiixpoy Va Vt

.Ag Pac R M Lb, in Pa R to sup. oy, juysBo;

ds ayxoy iuxp(|) Vb La edd. praeter C S,

qui scribunt ju^eBov; ds avxoD jiixpov. — di

pro jiav Pc. 16. «a.voixo Lab, in Lb v

sup. lin. 18. pro "dde; R Pa ystps;, ad

marg. fp. xdds;, La xai yetpi; £i3iv oxpoi

xal xdds;. 20. di om. Va. 21. xsxdcBat

edd. ante Smai., xsBacpBa'. codd. cett edd.

— xpd; x^ M Lb R, xpd xot; Pcd. 22. euvd-



in 18
,
15—19

,
7 . 713

xouTo jj.ev louxo hk ’A[i.(pixp{xyj(; xai IloastSwvoc;. Aioq Be xal

'Eppiou BiocXsYop-^voDv dXXvjXotq TcXyjaiov Atdvuaoc eaxyjxaai xal S£(xeXyj, Tiapct

§£ aux-^v ’Iv(d. 'JceTOiYjxat ^£ sid xou pcopiou xai vj Ay|{JLyjxvjp xai Kdpvj xal 4

nXouxojv, £7d §£ atixoTc; Moipa» X£ xal ^Qpai, ouv §£ acpiaiv ’AcppoBlxyj xal

6 ’A0'7jvd X£ xal ’'ApX£|i.i(;- xop.(£^ouat ic, oopavdv TdxivO-ov xal IloXupotav

TaxlvO-ou, xaO-d XE^QUctv, d^£X(p:^v dTioO-avouaav £xi TtapO-dvov. xouxo p.£v ouv

xou 'Tax{v0’ou xd d*(aX(JLa iyov £axlv Y^veia, Ntxlag di 6 Nixodi^p-ou

Ti£ptaatt)(; dyj xi £-(pacj>£v auxdv wpaiov, xdv £xl TaxlvO-cp >i£Ydp-£vov ^A%6X\oivoQ

£p(i)xa uxoayjji.aiva)v. ']t£7iolyjxat di £t:1 xou pwjjLou xal 'HpaxXyjc; uxd ’A9’Y]vd(; 5

10 xal O'£o)v xo)v dXXwv xal ouxoq dYo'p.£voQ £^ oupavdv. £ial di xal al 0£ax(ou

0’UYax£p£(; ixl X(p po)|X(p xal Mouaal X£ xal ^^Qpai. TiEpl di dv£|xou Z£cpupou,

xal o)(; UTud xou ’A7rdXX(i)vo(; TdxivO-oc dx£0’av£v dxovxoc;, xal xd e<^ xd dvO-OQ

£ip7j|i£va, xd^a p.iv dv £^oi xal dXXo)!;, dox£lxo) di ^ Xi^exai.

5. ’A(i.uxXai di dvdoxaxoq uTcd Acopiicov xal dx’ £X£ivou x(d|x'/j 6

16 diapiivouaa dia^ xap£l^£Xo d^tov i£pdv ’A>.£^dvdpa(; xal dYaX(xa’ X“^v di

’A>.£?dvdpav ol ’AjxuxXai£i(; Kaaadvdpav x-^v IIptd|j.ou cpaalv £ivai. xal KXu-

xaip.vT^oxpa(; iaxlv ivxauO-a £ixo)v, xal [d^aXixa] ’Afap.£pLvovo<; vop.i2^djX£vov |xvyj|xa.>

6. 0'£d)v di aipouaiv ol xauxifi xdv X£ ’Ap.uxXaTov xal Aidvuaov, dp9’dxaxa £p.ol

dox£tv TlXaxa £xovo{idS^ovX£(;* c|>lXa y«P xaXouaiv ol A(opi£l(; xd xx£pd,

20 dvd-pwxou^ di oIvoq £xalp£t X£ xal dvaxoucp{S^£t ('^(djxvjv oudiv xi^ :^aaov vj

opviO-aQ xx£pd. xal ’A|iuxXai jxiv xap£r/ovxo xoaauxa ic, jxvVjjj.r|V.

7. 'Exipa di ix xvjc; izokzoiz oboQ ic, 0£pdxvYjv dY£i* xaxd di xyjv dddv 7

Couaiv Vb. 1. Kipido; Sylb. et Meurs.

Misc. Lac. I 3 probante Valcken., i. e.

Adonidis teste Hesychio, Byjpidoc; coni.

K Goldhag., ut sit Nereis Beroe, Btpido;

dorice pro ’'lpido<; positum esse plerique

statuunt, vide comment. — did<; x£ xal Va.

3. xadxYjv, eraso x, Va. — ixl X(j) pojpcj)

Pd. 5. vojJLiS^ouai Lb R, in hoc x sup. v.

— ds £? Vb La, ds dc Va. 6. xoXuptovav

La. 6. M Vab Lab Pa edd. ante B,

SWD, ouv BSchPcAg. 7. Nixojiyjdsuc;

edd. ante F codd. praeter Va, in quo est

NixojJLyj^oo?, hoc praebent cett. edd., scripsi

Nixodyjtiou, cf. I 29,15. 9. uxd pro ixl

La. 10. d^tpavo? La. 11. xe xal ^^Qpat e

praecedentibus MoTpai xs xal '^Qpai nata

putat S. 12. ^ xd h codd. edd., xal xd i;

^quaeque de flore item sunt dicta'*‘ Loescher.

Sch. 13. xd pro xdya Ag. — doxst xcp ds ^

Xsy. Ag, doxsi X(p etiam M R, in hoc correct.,

doxsT xipds Lb Pc. 14. ’AjxuxXal hic et postea

codd., ’Ap.uxXai F C B SW D Sch Vt, ’Ap.uxXa

A X K S, mox djJLtixXai Lab. 16. xaadvdpav

Pc R, in hoc o sup. a. — xXuxaqxyjxpai; Ag.

17. d^aXjxa cum Sch inclusi. — ji.v^|xa

aut expungendum aut p-t|J.y]|ia scribendum

putant SW, vide comment. 18. S-sov Pc.

19. WiXav edd. ante Smai., ^tXaxa cett.

edd. ex emend. Porsoni, 'FiXdxav cod.

Phral-, ^ikav xal Va Vt, marg. R, icxiXav xal

R Pa Vb, in hoc xal expunct., irxtA.av La,

ad marg. Tz-ika et c|>tXav La, hoc etiam

marg. Pa, sequens xal La om., icxtXa xal M Ag

Pd Lb, TcxtXaxai Pc. — oc|<iXd Pcd Ag Lb R,

in Vb 6 (in fine versus, litura dei.) c|a'Xa, VaLa

Pa cJiXd, RPa ad marg. icxiXa. 21. Tcape-
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’Ad-r,va; ^oavov eaitv 'AXsa;. oz yj xov EOponav, oXqov UTiep

T^i; oyS-r^C ispov Seixvoiat Aio; IlXooaioo. ^lapdoi hk KoiuXeoj; saxlv

Woy.kr^rjj/j vao;, Sv s::o('/ja£v 'HpaxX^; xai *AaxXr| 7:iov KoiuXea a)vo'|iao£v

dx£aO-£i; to xpaOjxa xo £; xr^v xox6X*/jv o» Y£vo(i£vov £v xtJ 7:po; 'iTizoxocovxa

xa». xo’j; zai^a; T:pox£p(i orjj>za ^£ r.trjAr^zw. xaxct xr^v o^ov xauxr^v, 6

£axiv dpyaioxaxov aOxojv ’'Ap£oj; 'i£pov. xouxd £axt ji£v £v dpiax£p^/ X"^; o^ou,

8 xd ^£ d^aXiitt xo'j; Aioaxodpoii; 'paal xojiiaai £x KdXyojv 8. Br^pixov §£

£Xovo|xd^o'jaiv dro 9r,po0;* xauxr^v Y«p xpoipdv £ivoi xoO ”Ap£(o; Xe^odoi.

xdya d’ dv dx/jXodxE; rapct KdXytov Br^pixav Xe^oiev, eze» "EXXt,v£; oux

laaoiv ’'Ap£0); xpoipdv Hr^poX doxEiv d£ jioi, 9r|p(xa; oO 5id xr,v xpocpov yj lo

£Z(uv'jji(a xtp ”Ap£t Y^V^vEv, dxi dv^p* ypf^ 7:oX£|i((p xaxaoxdvxa e; |JLdyr,v

0'jdsv EXI eyEtv t^V.ov, xat>d xai 'Ojir^pq> ::£pi *AyiXX£'oj; ::£xo(r,xai „Xeu)v

d’ (»; «Ypta oid£v.“

9 9. HEpdr'i/rj dvo|ict |iev xq> yojpiq^ AeXeyo;

iVlEvcXdoo de saxtv sv a'jxiJ vad;, xai MevsXaov xarEX£'vr,v £vxao9a xaipyjvoi 16

Xeyoot.. 10. 'I^jdioi de 0'jy d|ioXoYO’jvx£; Aaxcdatjioviot; cpaaiv ' EXevt^v MEveXdou

XEXeoxr^oavxo;, 'Opeaxou de ext zXavoqievoj, zr^^A/.wjza irJj Nixoaxpdxoj xai

iMEfarevlloo; dio)yl>£laov e; 'Pd^ov diptxea^at lloX'j;o* x:q TXrjZoXejioo Y'->vaixl

10

eyo'joav eriXT^deii»;- sivai y«P xol IIoX'j;d> xd y^vo; WpYtlav, TXr^roXe|iiu de

ixi ::pdx£pov TJvoixoOaav ip'->Y^; jiexaayelv zf^' e;'Pddov, xai x>j; vr^aou xr^vt- 20

xauxa dpyetv dzoXet::ojxevr,v e'zl dpipavqJ zatdl. xa6xr,v xf,v IIoXo;d> cpaotv

eztt>'j(ioOaav 'EXevr^v xt|ui)pr^aaa9at xeXe'jx^; xyj; TXr,zoXejiou, xdxe w; T/^a^ev

adxTjV oroyelpiov C7:(::c|i'{*ai ol Xo'j|ievtq ^epazaiva; ’Eptv-j3iv elxaa|ieva;* xai

ysivxo La. 1. dXtci; A M Vab Lab, dX«d;
j

Pc. — suptuTcrv \'b. 2. t£pd; Pa. — rXr,-

3tou M, zXr^3tov Va, H. xoiuyea Lb, xo-

•zoXaia Vt \'b La R. 4. trroxdovta Ag.

». jxsv 63-nv iv La Pa. — p.sv om. Sch.
I

— £v om. Ag M Fa Va Pcd Lb, in R sup.

lin. — ttJ; ddou to dYotX|icf, xat Toy; A X K

codd., post odoy virgulam transponunt F
j

C S, xfj; ddou, od xd dYaXjia, xai xoy; seu

T^; ddoii* xd ds dYaXua xol»; Coracs, quod

Sch scribens d’ rec., xtJ; ddou, xd OYa^jia
I

ds xol»; B, xrj; ddoy, xd djaXua ds xat xoy;
j

SW D, xi); ddoy, xat xd OYaXjia xoy; coni. S.
^

7. &rjp6xa’t La, lh;pstxav hic et postea Vn

Va Pc Lb D, 8r,ptxov scripsi, v. ad cap. 12,8.
j

8. dy^pou; Va, f^r,pod; Vb. — XsYoy3'-v i

Pa R M Ag Vb. 9. d’ om. \'a. — ctvrxdvxe;

La. — br,pstxav xav )iY- Ag Pcd, br,pstxav

et postea fhjpsixd; Lb Pcd. — xs Ag.

10. doxst ds La Pc. — om. La. 11. ds

sup. lin. Pa. 12. lysi R M, in R v sup.

lin. — xabd ds \^b Lab. 13. d’ dj; AXKF.
14. bspcrrvr,; \^a, bsporvT; Pd. — XsYo;,

Xs sup. Xs, R. 15. xat post vad; om. Va.

— xpa»i)vai Va. 10. XsYouaiv K F SW Ag

Vb, Xs^ouai cett. 18. zoXy^t Lb, koXu;oi

Va. — xXr,xxoXijiou Vb. 20. xt;v s; pod.

La. 21. uxd Pc Va. — xauxr^v Y«p xf,v Va.

22. sXsvTjV bis in La. 23. Xouojiiinr Va, Xoy-

Xoyjisv^ Pc. — 'Epivvu3iv edd. ante B R

V^n R Va .Ag Pd M Lb, 6ppywu3iv Vb, spuv-

vy3iv La, ’Epivy3iv cett. edd. Pc (= sptv

y3iv), cf. V. 1. I 28,6. VIII 25,4. 6. 34,4.

IX 6,15. — 6txa3usva; Pc, coni. S, recepp.
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auiai ^taXapouaai ^ x-^v 'EXsv/jv ai pvodxsc; dizay/otjoiv sttI ^sv^pou, xai sirl

xo6x(i) ToBiott; 'EXevyjc; lepdv eaxt AsvdpixtSoc;. 11. "Ov oi^a Xe^oviac; 11

Kpoxcovidtac; irepi 'EXsvyjc; Xd^ov, djJLoXoYouvxac; acptai xai 'Ip.£paiouc;,

£7Ui[j.vr^a9'7jao|j.ai xai xoud£. laxiv £v tip Ea$£[vto vvjaog xaxd xo5 ’'Iaxpou idq

5 Ex^oXaQ ’A'/iXX£cot; i£pd- dvo\xa p.£v x*^ vyjaip A£uxyj, ir£pi'xXou(; §£ aux^^c

oxaSitov £ 1X0 at, ^aa£ia §£ oXy^ %doa xai TiXyjpyjc; S^cpoDv d*(pia)v xai Yjji£pa)v,

xai vad(;
^

AyikXiinc, xai d^aXixa £v aoXTj. £q xa6xY]v TipwxoQ £a7iX£uaai X£*|f£xai 12

Kpox(jovidxr|c; A£a)va[xo(;. toX£[j.ol>
y^^P

KpoxwvtdxaK; aov£axYjxdxoc; TrpoQ xodq

£v ’IxaXia AoxpouQ, xd)v Aoxpwv xaxd oix£idxyjxa -xpoc; ’Otoi>vx(ouc; Aidvxa

10 xdv 'OiXiojQ £(; xdq |J-dyac; £7axa)ioi>ix£V(i)v, 6 A£tt)vup.oc; Kpoxiovtdxaic axpax'/|Yd)v

£7iifj£i xoi(; £vavxiot(; xaxd xouxo
'(j Trapax£xdyO-ai acpiai xdv Aidvxa i^xoue.

xixpcdax£xai dr| xd ax£pvov, xai, £xa[xv£ y«P xpa6|xaxo(;, dcpix£Xo £q

A£Xcpo6Q. iXO-dvxa dd f| IluO-ia A£d)va|xov dTeoxeXXev iQ v^aov xr^v A£oxt^v,

£vxa50-a Eiirouaa adxtp cpavyja£aO’ai xdv Aidvxa xai dxiaEaO-at xd xpaujxa. ypdvip 13

15 d£ (ix; £7iav^/vO'£v £x xyjc Aeoxric,, id£iv [X£v £cpaax£v ’AyiX)i£a, id£iv

dd xdv ’OiX£0)Q xai xdv T£)ia[j.d)voc; Aidvxa, auv£ivai dd xai IldxpoxXdv acptai

xai ’AvxiXoyov 'EXdv/jV dd ’AyiXX£i |xdv aavoix£iv, Tipoaxd^ai dd oi %Xe6oa>jzi

ic, 'I[X£pav Kpd(; l^xT|aiyopov dYY£X)i£iv wc; 'i] diaipO-opd xwv dcpO-aXiiwv £$

'EXdvTic; Y^voixo adxtp ix7|Vip.axoc. Sxyjaiyopoq jidv £7ti xouxip xyjv TraXivcpdiav

20 £'Koir|a£v.

XX. ’Ev 0£pd'irv*(j dd xpVjvrjV xT|V M£aayjida idwv oida. Aax£dat|xovitov

dd dxdpoK; daxiv £ip7j|X£vov XTjV IIoXudEUxsiav dvoiJ.aSlop.£vyjv dcp’ Yj|xd)v, od x*^v

£v 0£pd7Tv‘(j M£ao‘/jida xal£iaO’ai xd dpyaiov 'q dd IIoXod£6x£id daxiv auxvj

SW D Sch, cf. ex gr. I 39,1. V f>,8, i^xsua-

ajj-sva; codd. edd. cett. praeter C, qui [o)?J

£ax£uc?a|j.., ida iox. coni. Valck. MS., cf.

IV 4,3, Y.o.zd xaoxd iox. Kays. p. 1C02.

1. ciuiai Ag Lb Pcd. — diaXXapouaca Ag.

— dxd d. C. 2. X£‘(ovx£c, a super £, La,

3. xpoDXOvidta; Vb. 4. xaxd bis M. — oi-

oxpou Ag. 5. l£OXYj Va, in marg. R vv.

541—8 periegesis Dionysii adscripti sunt.

— adxT};; Pors., auxfj codd. edd., cf. II 34,9.

37,6. V 13,9. 16,1. 22,7. 25,12. 6. u>.y]

A X. 8. auv£cp£Oxrixdxo(; LaPa. 9. dxovxiou;

Vb. — atxa, av sup. lin., La. 10. pd/oui;

Lb. 11. £xoi£i Ag. — fi pro q M La. — uapa-

X£xdy9-a'. scripsi coli. Con. 18, coni. S,

TCpox£xdyJ)ai codd. edd. — acpiaiv Ai. S M,

ocpioiv xdv Ai'. Ag ,
acpioi xdv Ai', rell.

— d'xou£ Lb. 18. ddsXcpouQ Ag Pd. — dxi~

ox£iX£v Va. — XsuxYjv, ivxauxa idem.

14. uTUouaa Pd. — xdv Ai'avxa om. cod.

Phral. — dxsaaaO-ai edd. ante C codd., dxIoE-

a&ai cod. Phral. cett. edd. ex em. Sylb. —
15. £ 7c^19^£v Vab. — Xs.6rqc, Va. 16. xoi

xou xsX, Va, articulum om. M. — auv£ivai

—r '/-ai 'AvxiXoyov om. cod. Phral. 18. axyjai-

ypov Lb. — d.YY£X£Lv A Pd Vb La, dyfeXsiv

Pa. — diacpopd A Vb La Pa, in hoc 9- sup.

cp. 19. iXXivq^ Vb. — jxYjvo^axo?, i super

0, et mox ds, supra lin. jxdv, M. — xai

axyjar/opo!; hd x. cod. Phral.

21. xyjv xpyjvyjv jisoa. M (ds x^v xp. jx.

sec. SW). — jxsaaY^rdav Vb La Pa R, in Pa

R V expunct. 22. £X£poiQ, m sup. oic, Pa.

23. TCoXud£UX£i M, icoXud£6xY] daxiv aoxq Va,
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2 T£ Yj xpvjv/i xal noXyBsoxooc; 'ispov sv os^ta tyjq sq BspdTivTjV o^ou. 0£pd7Cv7|C

^£ ou TOppco Oolflaiov xaXo6|X£vdv £OTiv, £v ^£ aOtoj Aioaxoopojv vao(;* xal ol

IcpTjpo' 103 ’EvuaX{oj O-uoLiaiv EvtaOda. 2. xouxoo Be o'j zo\b IIoa£i§d)vo(;

d(p£ax*/jx£v 'Epov £X*xX7,aiv raiaoyoo. xal dx’ auxou TUpoEXO-ovxt £7:1 xo

Tao‘fcxov 6vo|id!^o'ja'v ’AX£a»a; yojplov, M6X7^xa xo'^ AeXe^o; T:pojxov dvO-pcoxcov 5

[i6/.7^v X£ £up£lv X£yjvx£; xal £v xaT^ ’A>.£ola!Q xauxat^ dXEoai. xal acpiat

3 Aax£^al|iovoc; xoij TaoY£'^'^|Q svxaO^d £axiv 7,pujov. 3. Aia^dai ^£ a’JXo'^£v xoxa|i.ov

(l>£XXlav, 7:apd ’A|i.6x’/^a; louaiv £'j&£lav oj; £t:1 3-dXaaaav <I>dptq £v xtJ)

Aaxojv'.x'/ij t;ox£ ijjX£ixo, d7:oxpa7:oji£vqj $£ drJj xyjQ ^>£>j.la; £(;'5£$idv Tj Tipo; x6

opoj; xo Tao*(£xov £axtv lax» ^£ £v xqj T:£^lq3 Aio^ AUaaaTiiox; X£|i£vo(;* lo

Y£v£a3a» ^£ ol xv^v £7:lxX7^a»v a7:o dv^po; Xiyyjjiv l£pa3a[i.£voo xqj 0-£(p. 4. ’Ev-

x£')3-£v Eaxtv d7:io’ia'v £x xoO TajyeTou ycoplov Iv3a zoXk; zozk coxeIxo BpooEar

xal A»/jvu3oo [xe] vao^ £vxao3a £Xi 'Keizexat xal dfa/.iia ev 6xal3ptp* xd §£ ev

X(p vaq) jxdvat^ saxiv dpdv -pvalxEQ ydo d7j iiovai xal xd e; xd;

4 t^bala; dpo>a'v ev dTUoppyjXO). 5. ’'Axpa ds xoO TaD-f^xo:» TaXsxdv UTisp 16

Bpu^Etov dvEyEi. xa6x7|V 'H>.loo xaXoOaiv Ispdv, xal aKKa xe adxd^i 'H/Jw

xal Vt:7:o'j;* xd ds adxd xal IlEpaa; olda [36e»v'| vo[il!iovxa;. TaXEXoO

ds o'j TToppoi xaXo'j|iEvd; Eaxtv Edopa;, t>7,pla xal d'/.Xa xpscptov xal aqa;

jxdXiaxa d^pla;. xapEyExai ds xal dt’ o/yyj xd 1'a’JYEXov xd)v al^tov xouxcov

ioTiv in marg. Pa. 2. voluit F

ex Amasaeo, cpr^^aTov Vb, cf. cap. 14,9.

Her. VI 31, Wid. Lak. Kult. 276, «botflciiov ,

D. 3. Tiov ev.
,

(v eraso in Lb) Lab.

4. Faiaod/ou edd. ante SW R Pcd Ag M Vb

Lb, 'fctiouyou LaPa, in hoc a sup. '.o,

IV.adyoo Va edd. cett. , cf. cap. 21,8.

— "d sup. lin. R. 5. dvojiaJ^daevov \^a SW,

probat S, ovo|idCou3iv edd. cett. codd., vid.

comment. — dXeatct; A Vb La, dXeatai; Vb.

7. xouYSTou VaLb. — auxolK La. 8. c&sXtav

Ag, (peXctav Pd. — i:(Zfjd WudxXa; includunt

SW D, zapd 'A^dxXa'.; C S e zapd dxdiiXa»;,

quod est in Va, cett. edd, codd. zapd

WauxXa; (x. dauxXdx Pac La Vb R, in hoc
^

corr. ex djidxXa;), coniungenda sunt verba

cum 10U31V. — „ malim tou3i aiv edl>.“ B. 1

— cpdpi; M Vab Lab Pac edd. ante S, qui

confert Hom. II. II 582 et Stat. Theb. IV

226, Oapi; cett. 9. dzoTperoaevii) F Va Pacd

Ag Lab M, dxetpcXO|xivo) (sic) Vb R, d”o-

xpa”op.svi|) cett. edd., cf. l 38,8. 44.4. III

10,6. X 8,8, saepius Paus. utitur aoristo

pass., cf. II 11,1.3. 22,8. 25,8. 36,1.2.6.

III 10,6. 21,5. 10. xd ante Tauy. om. Va.

— Me^oarsstu; voluerunt Abr. Berkel. ad

Steph. B. s. V. Me33ctziai et Meurs. Misc.

Lac. IV 14. 11, t“epa3a}iivou scripsi, tcpo)-

3ajiivou codd. edd., cf. cap. 16,1. — xoD

9eoD Va p. corr. vulg. 12. e; xd xov Va,

e; xov Pa Ag Vb Lab. — xdxe A X K F S Ag

Pc \^b Lab, X£ M Va, “oxe cett. edd. e coni.

Sylb. — Bpv3sal B Pcd Ag, Bpv3sai edd.

rell. M Vab La ^pu3ia Lb. 13. xe e Va

recepp. S SW D Sch, abest a cett. edd. codd.,

de pro xe Usener. Gotternamen 245 n. 72,

inclusi xe. — oYcDsjjiaxa A X K F Pa Vb

La M, Pc (dYcf/.jictxa scripturus erat

librarius), a^aXua cett. edd. codd , in R xa

sup. lin., et singulari et plurali Paus.

uti potuit, cf. II 13,6. 34,1; I 37,3.

III 11,4. 14. dr; om. Vb. — xal xd; Lb.

16. Ppv3'.(ov AM?, ppu3tcov cett. codd.

17. 9ue'.v inclusi
,

voluit Sch
,

probat

Kays. J. f. Ph. LXX 421. 19. aifwv

de xovx(uv, omisso xal ante kXdfiov La.
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(XYpccv TtXsfaxTjv xal sXdcpoDv xai apxtwv. TaXsxoa x6 [lexa^a 5

xai. Eudpa Oi^pac; 6vo|xdS^ovx£<; Ayjxo) cpocaiv octio xd)v axpcov xou Tad'('£'co^
^ ^

AVjixYjXpoc; emxXyjaiv ’EX£oatviaq saxiv ispdv svxau^a 'HpaxXea Aax£^at|xdviot

xpucpd-yjvaf cpaaiv uto ’AaxX7j7rtou xd xpau|j.a ia)[i£vov. xai ’0pcp£(i)(; saxiv sv

6 auxcp $o'a/ov, IIsXaaYwv, &c, cpaaiv, sp^ov. 6. Kai xdds ds oKXo dpo)|i£vov

£vxauOa oida* £ti:i d-aXdaai[] xdXiajxa "E>ioc; -^v — ou dvj xai "Op.yjpoc; £|xvvjjxo'- 6

v£ux£v £v xaxa>idY(p Aax£daip.ovio)v

01 x’ ap’ ’A|JL6x}iac; elyo\f "EXot; x’ EcpaXov xxoXi£0’pov.

xouxo (pxia£ p.£v ^^EX£toc; v£0)xaxo(; xo)v Il£pa£ax; iraidcov, Acopi£i(; d£ 7cap£ax‘^-

10 aavxo uax£pov TOXiopxia. xai Tupwxoi x£ £Y£vovxo ouxoi Aax£dai|xov{(ov hobXoi xoO

xoivoO xai E"Xo)X£c; ixXyjO-yjaav Tcpwxot, xaO-fep'^^ J^cci "^aav. xd §£ oix£Xixdv xd

iizixrq^kv uax£pov, Aa)pi£TQ Al£aayjvioo(; dvxac;, 6vo|xaaO"^vai xai xodxooq £5£vix'/ja£v

EiXojxa(;, xaddxt xai "Ek\'qmQ xd a6|X7tav '^i^o<^ d%6 zriQ £v 0£aaaXia tox£

xaXou|j.£vyj(; 'YtXkdloc, — £x xodxoo dyj xo5 "EXouc; ^davov KdpYjQ xyjc;

15 Ayj|i.yjXpO(; £v 7jjj.£pai(; pyjxaic; dvdyooaiv ic, xd ’E\£yaiviov. 7. ll£vx£xaid£xa di

xou ’EX£oaivioo axadiouQ dcp£axYjX£ AamO-aiov xa>io6|i£vov diid dvdpd(; £Y/a)pioo

AaTTiO-oo. xooxd X£ o6v xd AamO-aidv iaxiv £v xip Tad^exip, xai od Tudppo)

A£p£tov, ivO^a ’ApX£jxido(; aYa>iixa £v OTiiaid-pcp A£p£dxidoQ, xai izrf^-q irap’ auxcp

1. xaXixoo Va Lb Pd. 2. suopaQ Va, sdopa&yj-

pac; M Lb. — 6vo\ic(Zooo'. edd. ante B Vab

LaPa, dvopdCovtsi; PcdAgLbMR, in hoc ouai

expunct. et ovisi; sup. lin. — post Tau-

Ysxou lacunae signum ponunt edd. inde a

B, qui haec fere supplet: ^'sdaO-ai vqv 0'U-

'(axspa ivxau9-a &rjp£Uouaav xai, Vulg. Vab

La Pa dvopdCouaiv ou iroppo) Bs xoiv dxp.,

marg. R ou xdppu) Bi expunctis Xyjxu) cpaaiv

CZ7CO, S lectio cett. codd. Xqzo) cpaaiv cztco

partim ex TaXsxou, partim ex sequentibus

cpaaiv UTCo orta esse videtur. 3. iXsuaivsta;

M Vab Ag Lab Pd, £X£uaYjv£ta(; Pc, iiaxXyjaiv

sta;, in marg. eXsooiv, Pa. 4. t(ji)p.£vou Butt-

mannus, tdjj.£vov La. — sv auxcov La M.

5. xc)B£ dXXo Bi Pa, xciBs dXXo La, xai xo

B£ m (sec. SW xai xo B£ Bi M), xai xtpB£

coni. K, xai xcpBs Bq coni. C post olBa la-

cunam significans. — ivxauS-a oIBa Bpu)|i.£vov

Vb, B£BpdjJi£vov La, olBa in marg. Pa. 6. male

edd. anteSch post oIBa punctum ponunt, cum

verba iiui 0'aXdaa:cj — ^v ix xouxou —

dvdjooatv i; xo ’EX£uatviov (§ 7) interpretatio

sint verborum xc>B£ dXXo Bpio|i£vov. — t:6Xv;

M Va Lb R, in hoc jxa sup. lin. — £py]|ic)-

v£ux£v Pcd Ag Fa B SW D, £jjivy]jjic)v£ua£v edd.

rell. Vab M Lab Pa R, et perfecto et aoristo

utitur Paus., illud hoc loco codicibus com-

mendatur, cf. I 2,3. 38,2. II 36,2; I 22,6.

23,4. II 3,4. 16,4. 7. sv tu) x. M, xaraXdytiJ,

0 sup. d, Vb. 8. d Tcap’ M R Pacd Ag Lb,

in Pa i sup. 6, in marg. R La oi B’ czp’,

dt xap’ Va La, d x’ dp’ A, ot B’ czp Vb.

— czpiuxXd; Pa R, in hoc corr. ex czpLuxXa;.

— EcpaXo; Va, £cpo . . irroX. Vb, 1'Lacpov

Lb R, in hoc cp sup. X et X sup. cp, IXacpo;

M. 9. (jjxyjas Va, xouxo jjlev ipxyjaEv (tpxiasv

sec. SW) M. 10. Tcptdxot ys codd. edd.

ante B. — oT xoi Xax. Pc. 11. otxyjxixov

Lb M Pcd R, in hoc £ sup. rj. 12. uaxEpov

Acopiczai, M£aa. A X K F, uaxEpov, Aoopiczc; B,

uaxEpov, AojpiEi; cett. edd. Pc Vab Lab,

BcopiyjEt; M. 13. cztco xyj; 9'£aaaXta; M Va

R, in hoc £v sup. lin., octco x^; iv ^EacaXca;

Vb, ocTCo x^; 9-£aaaXi'a Lb. 14. xouxou, Be

Ag, xouxou Be Pd. 18. Bspiov Vb, Aipziov

Pausanias I. 46
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'Avovov ovo|xd?Co'jT.. |JL£Td 0£ To Aspsiov aTa^(o'j; ::poeX^dvTt (L; erxootv

eoitv 'ApTcXeia xa^xovia dy pi xoii xs^iou.

8 8. Tyjv ex’ *Apxa^(a; loootv ex Sxdprr^c; 'A^r^vdi; eaxr^xev e:?!xXrjOiv

llapeia^ d^aXixa ev 6xa(^pip, (lexd ^e a'jxd lepov eaxiv ‘AytXXew;* dvoqeiv

^e a'jxd o'j vo|t(Co'j3tv oxdaot av xu)v ifr^^iuv dyujvisio^m [xeXXoiatv ev 6

xtp Ukazavijzjiy xatleaxr^xev ajxo*^ xtp ’AytXXet xpd xr^c tloeiv. xotf^aai

5e jfiJt z6 lepdv lixapxtdxat XeYoyat llpdxa, dz6yo'^v xpixov lIepYd|iou xoO

9 NeoxxoA.ejioo. 9. llpoioGot ^e ”Ixxoo xa/.oojievov jiv^|j.d eoxi. Tov^dpeto; ^dp

Doaa; evxaQ^a Ixxov xo'!>; 'EXevr^; ejtopxoi» |ivr,ax-^pa;, 'laxd; ir. xoO Izzou

xojv xo|i(u)v 6 ^e dpxo^ yjv'Ei^evTQ xal xtp ^poxpitlevxi 'EAevr^v ct|it»veiv lo

d^txoojievoi;- e^opxtoaa; 5e xdv txxov xaxtopyjev evxautla. xiove; ^e exxd

[o'(] xoo p.vr^|iaxo; xouxou ^leyojaiv oj xo/.6, xoxd xpdxov otp.ai xdv ctp-

yalov daxeptuv xtuv xXavTjXtbv 'paatv dYd/.paxa. xat Kpaviou xe'p.evo; xaxd

10 XYjv odov exixXrjaiv lIxe|i|iax'ou xai M'ja*a; eoxiv iepdv ’Apxep.i^o;. 10. Td de

dYaA.p.0 x:^; Aldou;, xptdxovxd zoj oxddta dziyjj'^ xf^^ xdXeu>;, ’Ixap(o'j jiev

dvdt>rj|io elvat, xot/,t>>jvat de ex» XoYip ^oa* xottpde. dV ^luxev 'Odoaoei

Il/|veXdxr^v '^'j^alxa Mxdpio;, exetpdxo |iev xaxoixiaat xa* adxdv 'Oduaoea ev

Aax£da(|iovi, dta|iapxd'^)v de exe{'^'j deuxepa xr^v ixexeue xaxapeivai,

11 xo* e^op|uujuvr|^ ec ’l&dxr^v izuxoKfyj^wv xtp dfp|iaxt edeixo. 'Odoaaed; de

xeto; juv Yjvjtyexo, xeXo; de exeXeue llr^veXcixr^v rjvaxoXoj^elv exoOaov T^ xdv»

xarepa eXop.evr|V dvaytopeiv e; Aax£da(|icvcL xal xf,v dxoxpivao^ai cpaoiv

R M Sch, qui contra literam geminatam se <

pugnare negat, Aipptov edd. cett. — At-
*

pscfxido^ codd. Sch, Atpptehtdo; cett. edd.
j

1.

*
Avovev edd. praeter B M Pd Vab Lb, iwovov

La, dvowov Pa, v paenuUimo expuncto,

dvopov Ag, *Ava>vov Pc B Curt. Pel. II 251.

819, cfvo*.vov coni. Schneidcr. — dvopctCouaiv *

Ag M Vb Pa R. — di xd om. M R, nddit
|

in marg. R, td om. Va. — dip»ov Ag,
|

Aspstov Sch Vab .M Lab Pac R, Atpptov cett.

2. dpxUia Vab Pcd. 8. d’ tx' Va. 4. Ilapta;

coni. S, Wptta; Gerhard., Ilpaxtta; coni.

Sch, a Prace dedicante, vid. comment. !

— ctyi/AuMu; Vb. 5. adt<j) od Va. B xXa- i

tovtTca Va Lb. — 8ot3iv Lb. 7. Xqooaiv

M Vb Pa R. — xpdxa Pc, xpdxo Va. 8. ds
|

pro fdp Va. 10. ctpuvtiv Herw., opuvaiv
'

codd. edd., cf. II 22,2 et comment. ad

hunc locum. 11. in codd. edd. ante B

haec sunt: xtovt; di ixtd dt (ixtdot Va)

toy pvijpcrct^; tootoo dit^ovaiv ou xoXi

xatd tpdxov otpa*. tdv op^aiov, ou; c^oX-

pota, 01 om. Amas. Goldh., includunt B

SW D, post od xoXu lacunam indicat Sch,

aut dt aut od; delendum censet Coraes,

od; inter xoXd et xatd ponere volunt SW,
xtova; di ixtd, di xoXd. xatd tp. oip.

tdv dpyaiov todtoy; oYaXpota coni.

S. 18. Kpovtoy edd. codd., kpovctoy B,

Kapvctoy Palmer. Exerc. p. 384. probant

Valck. Goldh. S. 15. dxtyti Va. 16. di

om. Va. — dtt sine dubio scribendum

esse dicit S, sed ip<»e dt' edidit II 18,8.

V 14,7. 17. xatoaijsai A X K F Vab La Pa

R, xotoataoi cett edd. Ag Pcd Lb. 18. dia-

paptctvu) La. 20. tiu>; di cod. Phral.

— ayvcncoXoy^ctv Hr^vaX.. edd. ante B Vab

•M Lab Pa R, ordine inverso cett. edd. Pcd
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ouBev £ptt)TTj[xa ’Ixdpioc; tt^v [xev, axe 'b'q auvielt;

0)^ pouXsxai dTusvat jj.£id ’OBuaa£(oc, dcpivjaiv, dcv£0’7]X£v AISouq-

evxauO-a Y«p t^^c; o^ou TrpovjxoDaav Tqv HqvekoTzqv Xipuaiv s-(xaX6cj)aaO'ai.

XXI. nposXO-dvTi §£ autdO’£v axoc^ioug stxoai xou Eapwxa xd p£up.a

5 ohob Y'-v£Tai, xai Adda [xvyjjxd £axtv (dxdxTjXt 6TT£ppaXXo|X£vou

::odd)v xodq £cp’ auxou* xai xai ’0Xu|j.'3r(aaiv £ax£cpavouxo doXry((p xpaxtbv,

dox£iv §£ jjiot xd|xvtov adxixa |jl£Xoc X7jv vixtjv £xoix(2^£XO, xai aup-Pdarjc; EvxauO-d

ol X£X£ux-^(; 5 xdcpot; £axlv uTi£p XTjV X£0)cpdpov. xdv dd ojia)vu|j.ov xouxip,

vlxTjV xai auxdv ’0)y.u|JL'x(aai, tcXt|V ou doXlyoa, axadlou §£ dv£Xo'[i£vov, ’Ayaidv

10 £^ Aqloo cp*/jalv £ivat xd £q xouq ’OXu|mtov{xa(; ’HX£[o)v 2. Ilpdidvxi 2

§£ d)Q £Trl XT|V ri£XXdvav Xapdxcojxd £axtv 6vo[xa£!ld[X£vov, xai |x£xd xouxo

IlEXXdva 7:dXi^ xd dpyalov. TuvddpEcov dd olx^^aal cpaaiv EvxauO-a, dx£ 'Itttco-

xdoivxa xai xodt; Tiaidac; £cp£c>Y£v £x ^Tidpx*/jc;. O-Eaq dd d^ia adxdO-i ido)v

' Aoxkr^Kio^ X£ olda i£pdv xai xT|V 7:rjYrjV Il£>wXavlda. £c; xauxYjv Xe^quoiv

15 udp£00[i£vTjV £a7T£a£Tv 7rap0-£vov, dcpaviaO-davic; di xd xdXopuxa dvacpav^vai xd

£irl X'^; xEcpaX^Q £v £X£pa Aa^xla. 3. IlEXXdvaq di ixaxdv axddta 3

diriyEi B£X£ixlva xaXoo|i£v7j. x^^q di ycE)pa(; x'^»; Aaxwvtx^^c; yj BEXEjxlva

[idXiaxa dpd£a9-ai xicpuxEv, i^vxtva dtod£6£t [Jiiv xou Eupcdxa xd udoDp, xapiyExai

di dcpO-dvouQ xai auxr^ TiT^^dq.

20 4. ’Exl 9'd>^aaaav di £<; Fu^tov xaxapalvovxl iaxi Aax£dat|iovlotc; [yj] 4

Ag, dxoXouB-eTv cod. Phral. 1 . ouvsl; C

Pd, i sup. v£. 2. jJLSxd ’0d. xpoyjxoouav

om. M, R verba om. addidit in marg.

3 . odoO om. Ag. — Xeiooaiv in marg. Pa.

4. edpojxa Vab. 5. ifjuxd La. — uxep-

PaXXop.£vou S B SW Sch codd., uxspPaXo-

jtsvou cett. edd., cf. II 19,7. 6. i'f’ auxou

scripsi, £x’ adxou codd. edd., «rectius icp’

auxou“ B. — xai ante ’0X. om. M Ag Pd

Va, in R sup. lin. addit. — oXujjLXid^iv Pd.

— doXiyuji codd. edd. ante B. 7. dox£[

edd. ante C codd. 8. xf^; xcXsux^i; Coraes,

om. artic. codd. edd., cf. I 13,9. 32,4.

II 21,4. III 1,6. IV 31,3; at cf. 1122,2.

9. vtxY]v auxip oXup.xtaaiv Pa, oXujxxiaaiv

Pd Ag, oXu|i.xidaiv M Vb, oXujJixidai Lb Va.

— xXyjv xou Va Smai.
,

ou rell.

10 . aqstou M, aqaloo Vb. — xai habent

inter cTvai et xd ic codd. edd., expulit Sch

volente Buttmanno, uncis inclus. B D, SW
se cum B xai uncis inclusisse dicunt, at

non fecerunt. — £Xou; pro i? xoug Pc.

— /al rfkdiDv Va. 11 . xdv II. A X K codd.,

XTjv n. cett. edd. ex emend. Sylb., xtjv M
sup. lin. — IlEXXavav et IllXXava D, cf.

1,4. — £0X1 ovoji. A, iaxi dvojx. X K F C S

Lab. — pro exi XTjv Il£XXdvav Kays. Z. f. A.

1848 S. 1003 coni, exxd oxaBtou?, negans

Pausaniam dicere potuisse, Pellanam versus

contendentes Pellanam venire, at hic sensus

non est in lectione tradita. — xai -q p.exd

edd. codd., om. q Sch, xai expung. Pa.

12 . TzaXkdva. La. 14. x^v om. Ag Pcd.

16 . lop£uop.evyjv Vb La. — xeactv, £(; sup.

lin., R. — xdXup.a Vb La R Pa. 16 . Xayxta

M Va Lab Pacd R, XafAzia edd. Vb. — xcX-

\doa<; Va R, o expunct. et v sup. lin.,

xsXXdvoa?, § expunct., Pa, 17 . BsXpiva D,

hic et VIII 27,4, VIII 35,3. 4 scribit BeX-

piva, cf. Burs. II 113, n. 2 et v. comment.

20 . x£ codd. edd. ante B, Bs e coniect.

Buttmanni edd. cett. praeter Sch, qui

scribit x£ xai. — eoxi Ba lax. Ag. — q

46*
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Xtt)iiY] xaXoo(X£vyi Kpoxsai. XtdoTO|x(a |x(a |X£v xsipa auvsyrji; o'j ^ir/jyj^za f,

Xid-ot 5e 6p'jaaovT«t oyr^|xa toT^ T:oTa|x'/jt(; soixoteq, aXXax; jxev

Be £7CcpYaa9‘u>otv, £Trtxoa|xr|aai£v av xat 9“£a)v *£pd, x/Auixpr^O-pa»; ^£ xal u^aot

OL»vT£Xo0at |xd/.ioia £; xdXXo(;. BiWv aOTcIB-t iipo jxiv x^; xwjXTjQ Aioq

Kpoxsdxa X'!0*o'j ::£ror/j|X£vov d^aXixa £atr(X£, Aiclaxoopoi Zk iz\ njj Xi6-oxojx(a 6

6 yaXxou 5. M£xd 54 Kpox£aQ droxpa::£Taiv £^ 5£$tctv « 7:0 xyjQ £<; FuO-tov

£uO“£(a^ £7:'. TToXiaixa Aq’-a;. '0|xr|pov 54 £v xoT; 4'7:£at xo Tio^.iajxa

xoOxo ovo|xd^:^£'v X£*(ooa'.v A'j-(£'!a;. Evxao&a 4'axi |x4v /j!|xvyj xaXo'j|X£vr, rioa£i-

5u)vo^, 4axt 54 et:» xt^ ^ao; xal xoO O-Eoii. xoy:; 54 iyO-Oc

5£5o(xaa».v £^a»p£Tv, xov O-TjpEuaavxa dX»£a X£*fovx£; 4$ dv&po)7:o'j. 10

6 6. l"6&»ov 54 «TwEyEt |x4v axa5(o'j; xpidxovxa Aqiwv, £t:1 0^aXdaai(j 54

(pxta(x£vov 4oxiv i^'57j xti)v *EX£'j&£po>.axdmov, 00 ; ^aatXEjQ A6'-(ouaxo; 5o'j>.£(ac

d'^yjx£ Aax£5a'.jxov(tuv xd>v ev ^7:dpx-(; xaxr,xoo’j; 5vxa^. baKd'JZ'(^ jx4v 5Vj,

7:Xr|V xoO Kop»vd»tov bB^ixoO, TiEpiEyExat rAza -/j Il£Xo7:dvvr,ao;’ xoyXooQ 54 eq

Pa'^TjV 7:op:p6paQ TrapsyExat xd ETTtO-aXdaata Tf^^ Aaxcovtxyj; £7:ixr,5£ioxdxac

7 [XExd Y£ baLazz(v^. *Apt^|xo; 54 xu>v 'EXsj&EpoXaxtovcov oxxco

xoXei^ xal 5sxa Elal, Trpioxyj |x4v xaxa,Saoiv e^ AlY'.d)v et:» l>dXaaaav TuB-iov,

|x£xd 54 a'jxr^v T£’jl>pu)vr^ xe xal Ad; xal Ilupptyo;, £t:1 Taivdpip 54 KatvVj-

xoXt; OtxoXo; xe xal AsOxxpa xal HaXd|xa», 7:po; 54 ^AXa^ovla xe xal rEpr^vla’

ante xujjtrj incl. D. 1. xaXo-j^iivr, om. Pcd

Ag M Va Vn Fa, incl. Sch. — xpoxsaF;’

Xi^. codd., in R i expunct., xpoxia»; M,

xpoxto;, a; cxpunct. et supra vers. aT, Vb,

Kpoxiai* Xi^. edd., Sch * * Kpoxsat;.

Xib. — jiia p.4v xitpa 3uvr^/;; 00 5i>j-

xoy3« codd. edd., 00 om. .Amas., delendum
,

censet Cornes, includ. D, in praef. p. V

autem proponit 1^; Xi&oxoju'a, jiia piv

xiTpo 3uv3'^rj; ou, Xtl>oi 5s xxX., placet

Frazero, jud ut e praecedente Xi^oxo|n'a

natum delendum et Tcixpo piv scribendum

putat S, 1^; >5 XiDoxoptd (s3xl) zixpo ayj-
j

v6'^rj;, Xtl>oi 54 (scii, autrj;) Tafel., cf. SW
praef. III p. X, Xiftoxo{it»f (sic) A,

5ixpoo; pro 5i/^xoy3a coni. G. Krueger. Jb.

f. Ph. 18tU p. 48.% locus nondum sanatus.

3. 6Zixo3p.>53aixo Ag Pd. — xoXyjxprjDpai

Pa La Vb R, in marg. R dXX. xoXyp.^rj3pat;,

M xopyjjL^/^^pai. — 5yai; coni. Herw. cl.

Hesych. 5yctv xpr^vr^v. 4. xa7.o; Va.

— xojjirj; Pc Va. o. S3xr,x£v R C S, e3tr,x£

cett. edd. codd. 6. d-oxpaicsl; B SW D

e coni. S, d7:oxpa7:Er3iv cett. codd. edd.

— Tyosiov C. 7. atxid; et § 7 atxuiv Vab

.M Lab, aix.d; Pc, mxidjv etiam R, in Vb

hoc per corr. ex atxiov. — £::£3iv Ag Vb

.M Pa. 8. Ay7cid; X K F C R Pc Vab Lb,

«y^fiia .A, aOiEictv La, A'J7£id; cett. edd.

1). r/3y; Vab La. 10. thjpd3avxa, a ex-

punct. et £'j sup. lin.
,

R. — d)J.a Ag,

dX'.at£Xov Lachmann., „X£t::£i xi“ Palmer.

MS., dXiia incl. Smin. — 7£vs33ai codd.

edd. ante SW, Yivi30oi \^a, 7tv£30ai SW D

Sch, recte Sylb.
:
qui ceperit, ex homine in

halieum piscem mutari. — £$ ov^poSrojv

C Smin. ex coni. K P'. 11. Tythiov edd.

ante S, D, TyOiov codd. edd. cett. — 3xa-

Bioy; |juv .M V'a. 12. £X£y3£poXoxovtuv Ag.

13. £fr^x£ Ag, d
7
/£r/£, T^ sup. £i expunct., R.

14. 'apii/, xayxa >j Vab .M Lab Pa, zaoa pro

xaiixa R. lo. £"ixr,5£iujxctxa; Vb. 17. £tViv

xaxapd3 ei Ag Pd. 18. xaivipio, ai sup. £,

Vb. — xoivf^ 7:6X1; .Ag Pd Vn, Kaivij 7:6X1;

D, xal v>‘ 7:oXi; La Pa. 19. 6t xyXo; M, 01-

xyX6; Vb R. — Xsyxxpa La. — dXXoYovid
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xd §£ £Ti£X£iva TuO-iou TTp6(; ^aXdoay^ 'Aocotcoq, ’Axpia(, Botd, Zdpa^, ’Em5ao-

poQ ri AtjxTjpd, Bpaaioti, r£pdv9'pat, Alapidq. auxai (X£v ouv £iolv ai Xonrocl

xd)v ’EX£aO’£poXaxo)va)v ccto t£aadpo)v 7uot£ xal dxoat 'JudX£(ov idq d£ dXXac;,

£cp’ dc; dv xai auxdc; 6 Xo^oq iTzekd"^ d'/j (xoi, auvx£Xo6aaQ faxo) xic; £c;

6 S7cdpx*/jv xal ou'/ djiolcoQ xoTq 'XpoX£5(0'£iatv auxovdjxout;. 7. ru9-£dxat ^£ x^<; 8

xdX£(0 (; dvO-pwxoDv [X£v oudiva olxiaxTjV X£*(ouatv, 'HpaxXia ^£ xal

’AxdXXcova 6x£p xou xplxo^oq £q d^mva iXO-dvxaq, wq dr/jXXdYVjaav, (j.£xd xt^v

£ ptv olxlaai xoivT^ xt^v xdXtv xal £v xij] d^op^ acpiaiv ’AxdXXcovo(; xarHpaxXdouq

£Oxlv d^dX^-axa, xXvjalov d£ adxwv Atdvuaoc;. ixipcoO-i d£ ’AxdXXo)v Kdpv£ioQ

10 xal i£pdv ’^A{j.(i(ovo(; xal ’AgxXt^%ioo ^aXxouv d^aX^-d £axtv, oux £xdvxo(; dpdcpoo

X(o va(p, xal xou d'£ou xal Ayjir/jxpoc; i£pdv dyiov xal IIoaEt^wvoq d^aXiia

Fatadyoo. 8. "Ov d£ dvojidS^ouai ruO-£dxa{ Fdpovxa, olx£iv £v daXdao"^ (pdjX£vot, 9

Nr^pia dvxa £uptaxov xal acptat xou dvdp.axoc; xouxou xap£ay£v dpy^v "0|xyjpo(;

£v ’JXiddi £v 0£Xi^O(; AoyoiQ,

16 u|X£l(; piv vOv ^ux£ O-aXdaayjc; £up£a xdvxov

dc[>d|X£val X£ Y^povO’’ dXtov xal ^d)|xaxa xaxpoQ.

xaXouvxai ^£ £vxaud-a xal xuXai Kaaxopld£<;, xal £v xijj dxpoxdX£i vad(; xal

d'YaXjxa ’A9'yjvdc; x£xolyjxat.

XXII. TuO-lou §£ xp£ic; [xdXtaxa dx£y£t axa^louc; dp^dc; XIO'0 (;. ’0p£0XY|v

20 X£Youai xa9’£ad'£vxa £x’ auxou xauaaa^at x^c [xavlaq* dtd xouxo 6 XlO-oc

(dvop-doO-Tj Z£uc; KaxxwxaQ xaxd yXihaoav xyjv Acoplda. 2. 'H dd v^aoi; yj

Kpavdvj xpdx£txa’ Fud-lou, xal ''O[x*/jpoc; ’AX£5avdpov dpxdaavxa 'EXevyjv

£vxaud-a £cpT| auYY£V£a9'a» ol xpd)xov. xaxd dd xr^v \>yjao\> i£pdv £OXtv ’Acppo-

dlxT|C £v x'^ r|7i£{p(p MtYwvlxidoc, xal 6 xdiroQ o6xo<; dua^ xaXeXxai Mi^toviov.

Ag. 1. ru^siou edd. ante S, D, FuS-iou

codd. edd. cett., S-u^iou Ag. — daatoxd;;

Vb. — dxpoial Vb. — CdpE Pc. 2. Ppa-

otai Va Pc, Ilpaaiol coni. Palm. MS. — '(£-

pov9ca Ag. — yidpioQ A M Vab Lab Pacd.

4. iirsX^oi A X K F, iTcsX&if] cett. edd. codd.

5. xatQ xpoXsy9-£taaic Sch MS., cf. IX 39,2.

— '(u^sdica M, TCu^sdiai Pc. 7. iX^dvioc;

A, iX&dvts; M Vb Lab, iX&ovxa Pd. — oty]-

Kd'(Yjoav La. 8. oixyjoai R Ag Pad Vab Lab

M A. 9. d‘(dk\i(y. Va. — dx. xal xpaviaQ

M, xpavtag etiam Va, KapvsTo; C ex coni.

F, „imo Kdpvciog“ SW, sic scribunt D Sch,

Kapvlai; cett. 10. exidvxo; Vb. — dpdcpo) La.

12. yaiadyou Va Ag Pc Lb B, raiadyou SW D

Sch, yaiaouiou edd. rell. Vb La R Pa. — p-
Oidxai Ag, fu^saxai Va. — yipovxa X K B

Sch, Fspovxa cett. edd. 13. vopsa La.

15. ouv pro vuv Vb. — auxs Pac Ag Vb

Lab R, auxai Va. — OaXdaav] La. — xoXtcov

Pcd Ag Fa edd. inde a B, tovxov edd. rell.

R La Pa M Vab Vn, tcovxou Lb.

19. ru&£too A X K F C D constanter, sed

§ 3 A YuOtou, ru8-lo-j cett. edd. codd. (Ag

S-u^tou). — ’Ap70 (; F C. 20. aoY>'>a9£38’£vxa M.

21. A£U(; coni. Sylb. probantibus Schneider.

Lex. F C, Sch in Z. f. A. 1846 p. 207.

— xaxxojxac; M Vab Pa, xaxxauxa? Valcken.

ad Theocr. Adon. p. 278, vid. comment.

22. Ou^lou Pd. 24. jiqovixiBoQ Pc, p.iY7<uvt-
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2 to5to |i£v xo 'lapov roiyjoat Xe^o^joiv 'AXe^av^pov MsvsXao^ ’"l>wiov

eXojv xai exeaiv uoxcpov oxxio |jl£X« Tpo(a; rop^^TjOtv oixa^s dvao(o&£*Q, d^aX|j.a

B£|iiSo(; xal t>£ct; llpa^t^ixa; *^p'joaxo £*fpj; x^; Mqiov(xi^o<;. Aiovuoou ^£

dpo; lEpov Aapuaiov xaXo6|x£vo'v iaxiv OzEp xoO xa* r^poz dpyojiEvou

Atovuatp xr^v £opxy;v d*(ouaiv, a/./M X£ £^ xct 5pojji£va >.£*(ovx£; xai oj; pdxpuv 6

EvxaOOa dvBophxoijJiv lopoiov.

3 3. ’Ev dptaxEp^: 5e axd5»a ::po£Xddvxt ui; xptdxovxa eoxiv ev x^

YjTiEipt}) Tpivaaoo xaXoojisvr,; ‘^£'•'//
1
, cppo'jp(ou -oxe E|ioI ^oxeTv xa* oO ‘::d>.Eio;.

(EvEJ^at 5 e 01 ^oxoj xd dvo|ta dro xwv vr,o(^iov, at xadxiQ updxEtvxat x*^;

YiT:£(pou xpEi; dptt>|idv. zpoEX^dvxi ^£ dzi Tptvaaou oxd^ta wq dfVjr^xovxa 10

4 xou 'EXo’j; xd spEirta itzoXotza yjv. 4. xa» |XExd xoOxa xptdxovxa ::po£Xddvxi

Zfj'j axddta izi i>aXdJTr^z zoXiz eoxlv 'Axpia». &sa; ^e ajxo^ d;»a Mr,xpd;

3eo)v vade xa* d-(aX|i.a Xt^t>. raXaidxaxov de xoOxo eivai cpaaiv 01 xde

Wxpid; r/ovxEe, ozo^sa x:^; &£o0 xadxr,; IlEXoTrovvrjOiot; lEpd saxtv, izel Md-

pr^a» f£, dt xd zpd; Boppdv vEjiovxat xoO IItiCtjXou, xo»jxoi; ezi Kodd*!vo*j zexpa 16

MrjXpd; eaxi ^Etov dpyatdxaxov dzdvxtuv d^aXiia* zoif^oat de 01 Md^fvr^xe;

6 adxd Bpoxeav Xey/jat xdv TavxdXoi». 'Axptdxai de xai dvdpa -oxe dXjji-iovixr^v

rapeayovxo Nixox/^ea, dX*j|izid^i ddo dveXdjiew.» dpojiou vlxa; ::£vxe. ::£ 7:o*!r^xa*

de xai |ivf^|ia xtp NtxoxXs» xoO xs 7'j|ivaT!o'j ji£xa;d xai xoO xetyoue xoO

6 i:pd; xij> Xi|ievt. r>. ’A::d ^>aXda^Tj; de dvo) Tepdv^pai axadiou; dTceyouatv 20

srxoT. xai exaxdv Wxpttov. xadxa; olxo*j}ieva; *plv 'HpaxXetda; eX^etv e;

llsXordvvr^aov, ezol/j^av dvaaxdxoo; AuipteT; ol Aaxedatjiova fyovxee, dvaaxr^-

aavxs; de repov3pu>v xod; 'Ayato-j; zapd otptov erotxou; dKe'axetXav. iz' e|io*j

xido; La. 2. dxoamJ)*); Vr. 3. Hi^ido; coni.

Sch in vers. Gcrm., Engclmann. in Roscheri

lex. I 1339, probat Wide de sacr. Troezen.

37, Hittdo; edd. codd. — bia; Pa.

4. Xopuaioy La Pa. — lapo; M Va, >5pd;

Vb R, in hoc sup. lin. 5. Atovjjou Pa

V^ab .M Lab edd. praeter B Sch, qui cum

Ped .Ag Aiovooij) scribunt, raro invenitur

genitivus (I 31,5. II 30,2), saepissime

dativus, V. ex. gr. II 10,1. 11,4. 12,5. 13,4.

24,6. .32,2. 10. 36,7. 38..3. III 22,7. 24,5.9.

IV 27,2. 34,11. —
• Xipu3».v Ag. 7. iv

dpi3xspd La. — lu; tpictxovTa ~p .M \’a.

M. Tpiva33oy Ag Va. — xy/r, Ag La.

— oy om M Va, in R sup. lin. 9. ]tvs-

3l4ai .A X codd., |sv€3Dai ceti. edd. e coni.

Sylb. — di om. M Va Lb, R habet sup.

lin. — xay-oje edd. ante B codd., xayxi[;

cett. edd., cf. III 23,1. I 1,2. — xpoxiixoa

Va. — xij; ^xttpoy 3tddta om. Pd.

10. xptvdsoy Va, xpivo33oy Ag. 11. xoy; iK

Pc M R, in hoc corr. 12. oxctdta R La Va

M Pac, in Pc corr. in oye. R M oy; supr.

vers., cett. 3xadtoy;. — xoX£i;, expuncto t,

\'b. — oxpion et oxpia; Ag Pc Lb, dxpta;

etiam Vb La. 15. xs pro )£ Pd. — ^opdv

Va, Poppdv C D, Boppctv cett. edd. — xoyd-

divoy Ag. 17. ^poxsa Va R, in hoc v sup. lin.,

BpovTsov coni. Pors. e vulg II 22,3, Ppioxsov

La. — xoy xov*:, Va. — axpidxai edd. ante S.

18. ’0X.yjixict3' S M Va Lab Ped, o').y|ixid3i

edd. rell., 'OXypxtaO' D. 19. xip om. M.

— x»|j -pd; X(p La. 22. t^ovts; Cor. 23. Fs-

povbpa; xoy; dpy^aioy; edd. ante C codd.,

Fspov^ptuy xoy; ’Ayaioy; cett. edd. codd.

III 2,6, Fspovbpctxa; coni. Sylb. — dxoi-



m 22,2—10. 723

^EXeuO-epoXaxcovcov xai ouxoi [xolpa rjoav. xaxa (lev x-^v ’Axpto)v

ic, FspdvO-paQ o^dv saxi IlaXaict xaXoap-svy] xcopiTj, sv ^s ocuxaic rspdvO-pai^

’'Apso)c; vadt; xai aXaoQ. sopXTjV ds ayouoi X(p 0-s(p xaxd exoQ, sv i[j

saxiv d-XTiYopsuii-svov sasXO-siv iq xd aXooQ. Tcspi ds XTjV dppdv acpiatv al

5 TTYjYal xo)v 'xoxip.cov siaiv uddxcov. sv ds x:^ dxpoTidXsi vaoQ saxiv ’AtoXX(dvo(;

xai dfdX|J.axo(; sXscpavxoc xsxoiYjjxsvou xscpaXvj* xd ds Xoiiza. xou d-(dX|J.axo(;

TrOp Tjcpdviasv 6p.ou xcp -xpoxipcp vaaj». 6. Mapid^ ds dXko ’EXsuO’SpoXaxd)vcov 8

7ro7aaixa, o drJj EspovO-p^v axd^ia sxaxdv dips'ax7jxsv. ispdv saxiv adxdd-i dp-

yaiov xoivdv O-swv dTrdvxoDv, xai TTSpi auxo dXaoc; TiapsydiJLSvov Tiyj*(d(;- siai ^s

10 xai sv ’Apxs|ii^oQ ispcp icrjai. udojp Bs dcpQ-ovov, stiisp dXko xi ytopiov,

Tiapsysxai xai Mapidt;. xd)|xr| ds u:rsp xd TToXiaiid saxiv sv ixsaofala xai aux-)^,

rXoxTTia. xai sc; xwixr^v sxspav SsXivoOvxa sx FspovO-pwv saxiv d^dg axadioiv

sixoai.

Tdds |XEv drJj ’Axpid)v dv(o Trpdq i^^irsipov 7. xd ^s irpd^ O-aXdaaTfj, 9

16 Tiokiq, ’Aaco7rd(; ’Axpid)v s^i^xovxa dxsysi axadiocx;. sv adxijj Ss vadq 'PcDpialoiv

PaaiXsoiv, xai dvoixs'po) x"^; izokeoK daov xs axadiouQ dcodsxa ispdv saxiv

’AaxXr|'Kiou‘ OiXdXaov xdv 9-sdv dvoiidS^ouai. xd ds oaxd xd sv xip

xi|i(d|xsva jiSYsO^ei piv OTTSppdXXovxa, dv9'pd)'xou ds djuoc; saxi, xai ’A0’7jvdc;

Ispdv saxiv sv x^jj dxpoirdXsi Kuiiapiaaiac; S7r(x)iyjaiv. xtjq ds dxpoirdXsox; Tcpdq

20 xoiQ xoal TrdXscoc; spsixia xaXoujxsvriC ’Ayaid)v xwv IlapaxuTrapiaaitov. ’'Eaxi ds 10

sv x'fl Y'(i
’AaxXrj7tiou axddia diisyov ax; Tcsvxi^xovxa ’Aa(OTro5-

xd ds ycopiov svd-a xd ’AaxXr^7asiov, TirspxsXsaxov dvo|xdS^ooaiv. 8. ’'Axpa

ds dvsyouaa si; O-dXaaaav dcpsaxrjxsv ^Aawirod diaxdaia axddia* xaXouai ds

7.0'j; edd. ante S Va, cett. edd. codd.

ixoixou;. *

1. jxoipa; edd. ante B codd.

(jjLOtpa; Vb), jxoTpa cett. edd. e coni. F.

— dxptojv Va Ag Lb. 2. dddc; La. — IlXstai

coni. Curtius Pel. II 828 n. 71 coli. Liv.

XXXV 27. — x£Xou|xsvr] (xouXsjxsvyj sec.

SW) M. 3. dpco; Va La. — iv
fi

iasX&sTv om. R M Lb, habet in R marg.

4. ic; xd ako. ic. edd. ante B, D R Vab

La Pa, ia£X9'£iv i; xd dXa. cett. edd. Pcd

Ag Fa. 6. stViv om. Va. — dpxi|JLido;

pro dxdXX. La. 6. 'xsiroiYjiJ.ivou edd. ante

S Vb Pacd M Lab R, TrsTcoiyjp-iv/] Va cett. edd.

7. |x«'pio^ LaPa, sic et postea. 8. 'cspdvS-pujv

Va. — c£Triax7]X£v, cp super x, La. — adxd&sv

dpyaiov xoivod; La. 10. pddcup La. — sixsp

XI dXXo XI yujpiov La. 11. icspiiysxai Ag.

— ^Jiapio; La. 12. '(Xutcicc, tc ait. sup. lin.,

La, ‘{koTZzia Ag Pd Va. — xdjjiyjv Vb La.

— aeXvjvouvxa Va M Ag Pd. —
Lab Pa. — axadiov Va. 14. dxptoDv Pc

Lb, bis. — xdds Lb. 15. dacDTCoc; Pc.

— £^. (ZTC. oxad. edd. inde a B Pcd Ag, dx.

oxad. e^. rell. — vade X£ 'P. edd. ante S

Pacd R Vb Lab, X£ om. cett. edd. Ag Va M.

IB. Y£ edd. ante B codd., X£ cett. edd.

— post dcdo£xa codd. A X K F habent xai,

quod uncis inclusit B, om. cett. edd. 17. xd

iv X. y. xiji. scripsi cum Sch MS., iv x(p

y. xd xi|jL. codd. edd. 18. uiropdXXovxa La.

20. xcov -jcapd xuTcapicciav Vab, xujv xapa-

xuTuapiaotav La R. 21. p. corr. ex dyopd

M. — dxiyojv M. 22. ’AaxXy]Tci£tov Pc Ag

S B D Sch Pc Ag, ’AaxXYjTci£iov cett. edd.

M Vab Lab R, ’AaxXy]Ta'£iov, secundo acuto

deleto, Pa. 23. dTciyouoav Pc, ad marg.
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’'Ovo'j Tr^v axpav. sviaO&d soTiv 'Adr^vct; lepov d^aXixa o'jx ^'/ov,

o0?5£ ipo(po<; sreaitv sr’ aoTtjj* hk w; (jzo *Aifa|xe|ivo'.x/<;

£01» ^£ xa* |xv/^|xa Kivd^oo* v£oj; M£vcXdo’j xai ooxoq xopEpvYjXTj!; f^v.

11 9. ’Eo£'/£'. ^£ |i£xd TTjV dxpttv BoittXfxo; xaXo'jji£vo; xoXzoq, xai Boia» zoKi^

TTpO; xtp X£pax( £01 » ToO XoXtoO. XaUXTjV 0>X»0£ |t£V Bo»0 ; TOJV 'HpaxX£»^0)V. 6

OL^va-fafEiv ^£ dv^pa; drJj xp»ojv s; aoxf,v XqEXct» t:o/.£ojv, ’'Hxt^oc xai

’ A'pp»’j^».o».d5»>^ xa* xcov ^£ zoXeojv tojv dpyaituv xd; ji£v ^»jo 'IxaXlav

'p£»j'(ovxa Alvs*!av xa» 'jzo rv£'j|idxo)v drEvey&Evxa xoOxov xov xo/^rov olxioai

'pao», xyjv *Hxid^a Alvslo-j ^'j(ax£pa Kiyyjzzi zhar xr,v xplxr,v ^e xXr^flfjvat

12 xo)v TC»iXeo)v Xrfoootv d::o x:^; AavaoO 'Aro xooxojv xd>v lo

roXiOjv dvaoxdvxE; £!^r,xouv £vl>a olxr^oa». o:pd; ypEiov Err^* xa»! xi xa^

|idvx£'jjia y;v a'jxoT; ’'ApX£|i».v ivba olxy,oo’jo*v £r»^£*$£*v. d); oov Ex^dotv

xy;v '^yjv Xa^di; £r».'pa*vExai, x»iv >.a*|'<*>v Erotr^oavxo y;Y£|idva x:^; o^oO* xaxa-

^6vxo^ ^£ e; jrjpo»!vTjV ro"/»».v x£ olxlXouotv svxaO^a o’jr£p {rjpolvTj r^v, xa*

xo ^Ev^pov exi £X£»vr,v oe3o»jo* xr,v |i'jpoivr,v, xa» *'Apxe|iiv dvojid!^o'joi iIo)X£tpav. i6

13 xai 'Aro*A/.o)vo; vao; ev x:q Botoxmv dyjoj. eoxt, xai Exeptu^ 'Ao/Ar^rioii xai

l!apdri^»K TE xai ’'lo*^o;.
* * e*pe»!na dreyei |iev Boto>v oO rXeov r^ oxa-

^»!o»jc £rxd, Idvxe ^e e; aoxd djaXita 'Hp|ioO XH>i'^v eoxr,xev ev dpioxepd, xai

EV xol; epetrloi^ lepdv ’AoxXr,rtoO xai T^isla; eoxIv oux dcpave;.

XXIII. K’j^r,pa ^e xjlxa» |iev drovxixpo Botmv, e^ H>.axav*oxo»jvxa, ao

eXdytoxov ^dp xfj; y;re'poo xaOxiQ BieoxTjXEv r^ vfjoo^, e; xoOxr^v xr,v dxpav

«'ptoxYjXiv. 1. (vdDo; M V'a Lb R, hic v sup.

2. avxo A K K F V'b Ag R P*c M La , avxtj*»

cctt. edd. Va Lb Fd, in hoc o sup. <p.

4. txiyct M Va Lb Pa R, 3 sup. x Pa R.

— Hounttoxo; A X K F Ag Pc Vb M Lab,

^otaxiaxo; Va, Ho’.axixo^ Am. cdd. celt.

— piat La Pa. •>. it; ante twv 'Hp. ins.

C, cf. 1 «'14,4. <L i; La. — 'llf.ct^o;

.\m. C, fjTtSo; La, x/,; d, xat dfp.

Pcd Ag (d in Pd), *lIxi^o; — rdXioiv om.

R M Lb, R addit hacc verba in marg., xat

post "'lIxiSo; om. codd., ut videtur, omnes

edd. ante B. 7. 3t^o; V^a. — xdXijmv

Ag. — 56o vj t*x. Lb. S. xdXrov om.

Pd. — onf^'3a\ Ag M \’’ab La. 9, »a 3 ev edd.

ante B M V'ab Lb Pa, <pa3; cett. edd Pcd

Ag La. — oi\io5a La. 11. dvasxdvxa^ Va.

— oixtsai A M Vab La R Pd. 12 *Apxfip'.v

om. Pd. l.S. xdv XoTov Vb Lb. sroir-

3ovta, accentu super et syllaba xa ex-

puncta, Lb. 15. 2«vrpov Lb. — 3<uXT,p<iv

La. IG. pouuxtuv Pa, et mv expunct*., Vb, in

Pa o super m. — post *A3xXrxioO puncto

distinguunt A X K. 17. Xap. xs x. *Is.

cpitxia, A Lb, lap. xs x. *l3. Ipstna

dxsyii X K
,

virgulam post *A3xXr,xioo,

punctum post” posuit F, quem secuti

sunt C S B, tum vero (XtSr,; ?’) tpttrta C,

Curtius 'IlxtSo; Z* inserere voluit, Pel. II

329 n. 74, lacunam indicavi. — pouuxiiiv

Pd IS. avxd edd. ante F codd., ut videtur,

omnes, aOxd cett. edd. ex emend. K. — sv

dyopa Va. 19, 'Visia; edd. ante S codd.

20. xsixoi juv xstxai ch:' ctvt. Va. — juv

I

dvxt dxovxapl» .M, ctvxi expunct. — pouoxdiv,

1

M»x expunct,, Vb. 21. 63xr,xrv, Zi sup. lin.,

R. — ^dp om. R. — e; xayxr,v (dp xijv

M Va Lab Pa, (dp ortum ex *)vv per com-
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Tov n>.atav!aToOvTa olto axpac yjTrsipou, xa\ou|i.£v7jc §£ ’'Ovoo

axa§((ov TiXoOc xsaaapdxovTd saxiv. ev KuO-Vjpoic izi bakaoorfi SxdvBstd

eaxiv £Xiv£iov, KuO-r^pa §£ dvapdvxi octo SxavB£ioc^ axd^toc wc ^£xoc.

x6 0 £ lEpov X^Q Oupocviac dYicbxaxov xoci i£pd)v oTOaa ’Acppo^(x'/jc; Tcocp’ "EXXviaiv

5 £axtv dpyatdxaxov ocuxtj ^£ yj O-eoq ^docvov (07iXta(i.£vov.

nXiovxi £x Bocd)v X7|V £7d XT^v dxpocv x'^(; Mot)i£oc(; Xtixr^v £Oxtv 2

ovo|i.oc2Id|j.£vov Ndjicpatov xai IIoa£tdd)voQ (xyocX|ioc dpO-dv xocl axT^Xoccov d-akdGar^c,

E^Y^xccxa, £v ^£ ocuxtu ‘fkoxio^ udocxoc; 'Kr^'^r^’ xai dvd-pwTOt 'X£pioixouat(v ou)

toXXoc. 2. ri£pc7:X£6aavxi di xv^v dxpocv x'^(; MocXiocc; xocc ixaxdv axddcoc.dcTOaydvxc

10 £xi bakdoG'q ycopiov £v dpocQ Boiaxd)v ’Ato')iX(i)voc; piiv i£pdv iaxcv, ’E'Kcd 7^Xtov

di dvo[i.a21dji£vov xd '(dp xou ’ATO7vXtovo!; ^davov, d vov iaxcv ivxocuO-oc, iv 3

AyjXcij TOjxi "dpuxo. xfj; ]'dp At^Xoo xdx£ ijXTOpcou xoTq '^EXXrjacv cugt^q xal

d^dEiav xoi; £pYa?:^o|i.£voc^ dcoc xdv 3£ov doxodar^c; 'xocpiyEtv, MvjvocpdvTjc; McO-pcdd-

xo'j axpaxr^Y^:; £cx£ adxd; 'JTiEpcppovT^aac; £CX£ xoci 6xd MiO-ptddxou TCpoaxExocY-

16 (i£vov, dvO-pwTO) ydp occpopwvxc ic; xipdoQ xoc 3-£ia uaxEpoc XYj|i|idxo)v, o6xo(; 4

ouv 6 Mr^vocpdvr,;, d'x£ ocxEcyiaxocj xyjc; Arfkou xoci otiXoc o6 x£xxyj|X£vo)v

(xd)v) ocvdpd)v, xptyjpEaiv iaTiXEoaac; £cpdv£oa£ jiiv xoix; £7icdyjjiouvxocc; xwv ^ivoov,

£(pdv£ua£ di a'JX0'j; xo-j; Ar^Xio-jc;, xocxocaupoc; di toXXoc piv ijxTOpODv ypyjjLOCxa,

xdvxa di (xoc) ocva^T^liaxcc, •xpoa£$avdpaTOdtadix£voc; di xoci yovaixaQ xal xixvoc,

20 xal a'jx7(V i; £dacpo; xax£j3a/i£ xT|V A"^Xov. dx£ di TOpdouixivTic; x£ xal

dpxaS^oii£vr|(; xwv xic; jSapfldpcov otuo 'jpp£0)(; xo» ^davov xouxo ocTC£ppccj>£v £<;

pendium scripto, dicunt SW. 1. ^vab-ou; A X I

K, YvdB^ou codd. cett.edd., utSylb. correxerat,

'(vd&o; R, u sup. 0 . 2. dizo 8-aXdaar,; codd.

edd. ante S, ixl 8-aX. cett. edd., ixl O^otXdaayjQ

Pa. — axovdta Va R Pcd, oxavoicc Pa, axavoid

iaxcv i. yM'jpa oi Vb La R, xi^upct etiam Pa. I

8. o/avdia; R Pac M Vab Lab. 4. ispdv La.
j

5. czuxrj A X K F Vb R, «uxt; cett. edd. M Pcd
!

Ag Va Lab. 6. di ix Vb La Sch, d’ ix cett.
|

— Bocuiv xwv codd. edd. ante B. — uxip

edd. ante B Vab M Lb R Pa, R Pa in marg.

(p. UTO, UTO B Pcd Ag La, aTcl SW D Sch.

— ex emend. Bobl. (Recherches

Geographiques sur les mines de la Mcree

p. 99) D Sch, Xtpyj cett. edd. codd. 7. vujjl-

^aTov Ag, Nujx^aiov codd. edd. praeter D

Sch, qui e coni. Camer. N6|JLcpatov scribunt.

8. iv di auxd yXuxsoj; La, yXuxioi; etiam Pd.

— 00 ante xoXXol inserendum esse, coni. Sch

praef., omittunt codd. edd., vid. comment.
|

9. xspurXauaav M. 10. pouDXuiv Ag. 12. ipc-

iTopiov Va. — X'qc, kXX. Ag. 13. Ivdsiccv Ag,

dolav Vb. — dia xwv, ov sup. vers., Vb.

— ad M/jVocpavyjc Hemsterh. MS. adnotat:

„Menophanem Mithridati familiarem comme-

morat Appianus de B. M. p. 247. c. Sed

quem alium fuisse oportet atque hic est

Pausaniae Menophanes, si vera est no.stra

emendatio p. 270 v. 7“ 726,5, vide

comment. 15. czcpopwvxn; xipd. M. — Xo-

jxdxojv, quo expuncto X7jji|xdx(jDv, Vb. 16. '?^v

pro ' ouv La. — xoxyj|JLiv(ov La. 17. (xdiv)

inserui cum Herw., abest ab edd. codd.

— icpdvsus |xiv Pc M Va Lb. 18. xaxaaxipa;

M. — ipczstpcov, 0 sup. £ 1
,
M R, ip.TOt'pojv

Vb La. 19. xdvxa di dv. om. Pd, TC-dvxa di

xd dv. Herw., xdvxa xs dv. Sch MS., Tcdvxa

di dva0-. codd. edd. — xal post di om. M.

— xal x£xva om. Va. 20. i; idacpo^ om. Ag.

— 7cnp0-oujj.£vai xal xal dp%. La. 21. kicippi-
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ir|V ddXaaaav uroXa^wv 6 xXo^wv evTctO&a Boiotojv cxTrrjve-^/.e, xai

5 t6 yiopiov ’£xi^VjXiov 5jd toOto 6vo|idCooai. 3. To |i6^xot jiVjvijia to £x too

O-soij E'£(^oy£v (jIjts Mr^vo(^dvr,(; oux£ ayioq Mi0^p»^dTr,c, dXXot Mr,vocpdvr,v |X£v

rapauxixa, u); ctvyjYcXo EpTjixojaaQ xr,v AyjXov, Xoyy;aavX£^ vauaiv oi §'.a7:£(p£'j-

(ox£{; xtov £|AT:dpojv xaxa^uooat, Mi3p»^dxrjV ^£ oax£pov xo6x(uv 7jvd‘fxaa£v 6 5

d£Oc; a'jxd'/£tpa auxoij xaxaaxy;vai x-^; X£ d^yf^z o» xa8-T(jp*A;|jL£vr,^ xal £Xa'jvd-

|jL£vov Tiavxaycl{^£v 6zo ' Fojjjiaitov* £iol ^£ ot '^aatv aOxov ::apd xo'j xd)v |j.»otk<<pd-

pojv 3dvaxov p(atov £v |x£p£i ydptxo; £'jpaab‘ai. xo’jxoi<; ji£v xoiaOxa dn^vxr^or.»

dGS^r^aaJu

6 4. T'^ ^£ Boiaxwv d|iopo; 'Eddaopdc £axiv r, Ani.r,pd, axa^iou; 6k io

B taxoafou; dziyfyjGu 'Eth^TjXioo. (paa* ^£ o'j Aox£^atjiov(ojv, xtov Se £v xi(i

*ApYoX(^t ^Ezt^aypfiov £?vat, xXeovxec 0£ iz Ktov zaod. xov ’AaxX'/j::iov dro xoo

y.ryMjG rpoaay£iv xyj^ Aaxoivtxyjc £vxao3a xai £^ £vor'./(tov Y£vo|iEvtov acpioi

7 xaxa|i£(vavx£; otxf^aat. Xe^jo^jt. ^e xai uj; oVxo3ev ex x”^; ’E::i5a6po'j ^pdxovxa

sra^oiiEvot; aOxoi; E^Ecfu^sv ex X”^; vsto; 6 ^pdxoiv, £xcp'j-(tov ^e o-j -xoppo) 16

xaxE^o fraXdaar,; xa( a'^i3iv o|io0 xo>v ovEipdxtov X'fj 0'^ei xal dzo xoO ar,|i£[o'j

xou xaxd xdv Spdxovxa e^o^ev a'jxd&'. xoxajiEivovxa; oixfjaa». xa* £v3a d

^pdxtov xaxE^y, jito{to( X£ eit.v 'AaxXrjZJoo xa» sXalat zEpl a’jxo*j; ::£cp6xaa».

8 5. lipo£X3dvxt ^£ £v ^£;td ^jo zo'j axa^(o'j; Eaxtv MvoO; xaXoujiEvov o^top,

liE^s^o; |iEv xaxd X(|ivr,v {itxpdv, X”^; 7:^; ^£ ev ^d^si jidXXov. i; xoOxo xd 20

«j/6v M. 1. xot; pro xfj; Pd, xuiv ^oioxiLv

Lb. 2. 5».d xouxo ’Kx».5. dv. cdd. Vab Lab

Pa R, 'Etci^. B'.d TovTo dv. B Pcd Ag. — t.

pro Toi La. — pyjvipa, u sup. i, M. — xd

e Va receperunt edd. inde a S. 8
.

p.r,vo-

'^dvr,; p.sv Va. 4. spr^poaa; Va La Pa. — xt;v

om. Pd. — Xoy(’3cr/X£; La. — Bicncc^su-

ydvxc; Va. o. e^zsiptuv, 0 sup. c., M.

— xaxaXdou3 i .A X K F C Smin. Pc Va Lb,

xcfxaXdou3iv Pad Ag Vb La M Smai., xctxa-

yeuou 3 '. Valck., xaxaddou3 i emend. Hemsterh.

MS. B, recepp. cett. edd. 8 . xabr,pap.ivr,;

Pc Vn \’a Lb R, in hoc T^ sup. a poster.

— sXauvdjisvoi La. 7. rapd xoy xi7»v .M

Lb Va, xapd xoy p.138 . Pa. icapd xo» p'.3 b.

La. 8 . eypiy^ai D. 9. d3e^>j 3a3iv R Pa

Lb. 10. xfj; ^5 edd. ante B Pa Vb La, xfj

ds Pcd Ag Va Lb cett. edd., xf^v, fj; sup.

lin., R. — d^ir;po; .Ag. 11. dxd ’Exidr,>.toy

C SW D Va, ut voluit F, qui male dicit

dtcsyeiv semper fere cum dxd iungi, cf.

I 1,2. .32,3. 33,1. 34,1. 39,3. II 12,8. 14,1.

17,1. 82,4. 34,1. 7. 11. 36,0^38,2. III 14,1.

20,10. 21,3. 6. 22,1. 6. 9. 10. 13. (23,10

dxd). 24.1. 3. 6. 9. 2.5,1. 4. 28,2. 4. 7. 11,

dxd drXeoy Pacd Fa Vb Vn Lb M R, Pa R ad

marg. ixidr,).toy. — ®a3i ds, T^ sup. e, Pa.

— 01 evxayba s. ol xayxyj excidisse putat

S. —- xuiv dk exid. tv xf, dpy. Pa La R, in hoc

literis a et ^ alter ordo restituitur. 12. xXeov-

xa; et xctxaufiivavxa; vult Coraes. — k; xwv

Vb, etxtuv La. 13. xpo3376iv SW Sch, xpo-

3y 6tv edd. cett. codd., cf. I 23,G. 14. xaxa-

Iit^vovxe; La (non xctxaur^vovxa;, ut dicunt

SW). 15. Excqopivoi; — dpdxovxa om.

La. 18. xf; om. Va. — dxd 3r^tutoy M
Va. 17. xoy om. Va. — xdv ins. B SW
D Sch Pc .Ag, om. cett. edd. — otx7j3Gti

habet Pa in marg. 18. xe om. M Va.

— x«cpyxa 3iv B Ag R \'b La, xecpyxa3i rell.

19. did xoy La. — 3xddia £3Xiv Va,

3xctdtoy; 63xtv cett.
,

£3xiv etiam Sch.

— otvoy; Ag et paullo post Vb. 20. de

pro piv Pc. — xd om. Va, in R sup.
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u^top £v 2opX'fl x^(; ’IvoOc £|xpd>.Xouatv dXcpixwv jxdCaQ. xa6x«(; exi

p.£v aiai(p xou £|ipaXdvxoQ xaxa^£^dp.£vov £^£i x6 uBwp- £i de dvax£|xc)>aixo

acpdc;, xovYjpdv xexpixai or^p.eiov. xd de adxd xai ev Aixvij] d‘^Xouatv o\ xpax^pec;. 9

xai f«p '/puaou £Q auxou(; xai dp^dpoa xoiT^jiaxa, exi de xai lepeia xd xdvxa

5 dcpidar xaOxa de yjv |iev uxo^a^dv dxevefxifj xd xup, oi de ^«(pouaiv wq exi

xecpr|vdxt d^aO-ip, dxcoaapLevoo de xd ejxpXvjO-evxa aop.cpopdv eaeaO-ai xoux(p X(p

dvdpi vo|xi£loc»ai. 6. Kaxd de xT|V dddv XTjV ex Boiwv ec ’Exidaupov X7^v At{xrjpdv 10

olyooaav ’Apxe|j.ido(; lepdv eaxiv ev xijj ’Extdai>pio)v Ai(xvdxido(;. yj xdXic; de

dxeyouaa ou xoXd dxd O-aXdaayjc exi |xexed)p(p jxev ipxiaxai, O-ea^ de adxdO-t

10 a^ia xd |xev ’AcppodixYjQ eaxiv lepdv, xd de ’AaxXyjxiou xai d'i[aX[xa dpd-dv Xid-oo,

xai ’AO'r|VdQ ev x^ dxpoxdXei vadg, xpd de xod Xi[xevoQ Aid(; exixXvjaiv Stox^^poc;.

7. ’'Axpa de ec xd xeXa^oc xaxd XTjV xdXiv dveyei xaXoa|xevy] Mivcpa. xai 6 [xev 11

xdXxoc oddev xt eyei didcpopov yj daai xaxd xr^v Aaxwvix^^v dXXai O-aXdaayjc

eiaiv ea^oXai- ai^ialdc de d xaux'(j xapeyexai c|j‘/j(pTdac <3y^|xa edxpexeaxepac

15 xai ypdac xavxodaxyjc.

XXIV. ’Exida6pou de axadiouc ixaxdv dxeyei Zdpa$, dXXoDC |xev

edXi|X£vov yojpiov, xwv de ^EXeuO-epoXaxcdvcov [xdXiaxa xodxo exxexpuycoxai, exei

xai KXemvaixoc d KXeojxevouc lou ^Af/jaixdXidoc [xdvov xouxo xd)v Aaxcovixwv

xoXiajxdxoDv exoir^aev dvdoxaxov’ xai |xoi xd ec xdv KXed)va[xov £xepo)di eaxiv

20 £ipyj[X£va. ev Zdpaxi de d)^Xo [xev oddev, xpdc de xoii Xijxevoc X(p xepaxi

’AxdX>KDvoc vade £(3Xi xai d^aXixa xiO-dpav eyov.

2. npoeXO-dvxi de dxd Zdpaxoc xapd xt^v O-dXaaaav exaxdv xou axddia, xai 2

lin. 1. ijiPdXouaiv Pd Vb. — dpcpixcDv M.

2. ipPaXXdvToc Pa Vb La R. — avaTceji.-

cj>oto9ai MPacdLbVa Ag, in quo dva7r£jiTcaa0'ai

manu prima, in R aixo sup. lin., marg. Pa

dvax£|j.c|>aito. 3. ixi/ixprjxai La. — alxvy],

7] expunct. et ei sup. lin., Pd. — ot sup.

vers. habet Lb. 4. ypuaa Ag M Va Lb Pcd.

— laxi ds M Ag Va Lb Pd. — ispsta xavxoia

coni. Cor., at cf. V 11,1. 5. uTcoXdpoi Vb,

uxoXaPoDv Ag Pd La R, in hoc o sup. «>.

— aTTavI^xoixo xup Ag Pd, uxeveyxoi edd.

ante C MVaLbR, in hoc d sup. d, dxs-

vlyxoi C S B SW Pac La, Ixave^xoi Vb, dx£-

v£pxT[] D Sch. 6. dcr(a9oj M. — xouxo mihi

cum SW praestare videtur. 9. od xoXu

in Pc sup. lin. — ixt d-aX. La. 10. iaxiv

om. Pd. 12. Miv(|jcz scripsi cum D, Mivida

cett. edd., cf. Cobet. Var. Lect. 46. Stahl.

Quaest, gramm. ad Thucyd. pertin. p. 37.

— 0 p.£v xoi xdXxoc La. 13. oaa La Pa.

— X7]v xaxd x:^v, priore XYjv expunct., Pa.

— d^aXdao-rjQ iapoXai, cf. cap. 22,11

£ar/£i xdXxoc (ic xvjv y^v). 14. aq. oeoi

La, 0£ oc Ag M Pcd Va. — xauxa Ag.

— £dxpox£OX£pac La, icxpExeaxIpac; Lb.

16. axddia Va. 17. £xx£xd^/ioxai La. 18. xai

om. M, cf. £X£i xai I 2,3. 3,2. 9,4. IV 34,3.

— xXEOvujiOQ La. — xXeojjiIvou; Pc. — xou

’Ayy]ancdXidoc uncis includunt SBSW D, xou

KX£0|ippdxou scribendum putavit Palmer.

Exerc. probante F, doEXepoD post 'A^rjaixd-

Xidoc uncis inclusum inseruit C suadente

F, at error ipsius Pausaniae est. 21. xa-

9-apdv La. 22. 1^ xou, error est in numero,

vid. comm., Curt. Pel. II 331 n. 80 p c

axddia , ixaxdv axddia Bobl. Recherch.

p. 102, probat Burs. 11,137 n. 1, D in vers.



728 AAKQNIKA.

£TaoTp£']>avTt a'JTd^£v £^ |i£odfaiav xoti £7:avapdvTi aTa§(oo; ^£xa KucpdvTo)v

xaXoy[X£v(ov £p£'!7:td eotiv, £v auxoT; orT^Xatov 'i£pdv 'AaxXrjXtoO, >j!&ou ^£

xd d^aXjxa. £axt 5s xai d^axoQ ^^/pou xpouvd; ExpdXXojv £x TTExpat;.

’AxoXdvxrjV b^TipcUooaav EvxaO^d «paatv, oj; r,vtdxo •jtJj d(c|>r,;, zw.^zai X'^ Ao^yxi

3 xr^v rexpav xai ooxw pu'^vat xd udcup. 3. Bpaaial Ee izydxr^ |jl£v xauxifj xwv 6

’EX£'j^£poXaxojv(uv ::pd; daXdaa*(j £ax(, Ko(pdvxojv Zk dzv/oooi rXoov axadicov |

dtaxoaioiv. oi d£ dv^>pijjzot o». gvxaOda od^gaiv djxoXofoOvxEQ "EXXVjvwv

(«; ^£|i.£Xrj X£xot xdv zw.Za ex Aid; xa* 6”d xoii Kddji&u cpojpad^ETaa e;

Xdpvaxa adxr^ xai Atdvj^o; £|ipXr,f>£(r,* xai xr,v Xdpvaxa drd xou xX6^(«vo;

£X 7:£aETv 'paoiv g; xr,v 3'pExepav, xai ll£jjL£>.r,v [iev, oO pp adxr^v ::£piooaav lo

4 EXt Eopsiv, £zt'^avo); ^d'{<at, Atdvuaov ds dva^p£'{^ai '/.sy/jaiv. ezI xo6x({3 ds

adxoi; xai xr,v ~o7wiv, 'Opstdxa; e; exeTvo dvo|ta!^o|i£vr,v, |i£Xovo|iaa^f^vai

Hpaatd; iz\ XTjj sxjio//^ x-j e; xr,v y”^v x^; Xdpvaxo;. toaaoxoj; ds xai £cp’

Yj|jLd)v xd di:d xoO x>»6dt»)'^j; dKO>do6|i£va e; xr,v EX^Eppda^a» xaXoOoiv ol

rjjKhji Hpaaidxat ds xai xdds EnXsYoootv, ’Ivdj o'fiaiv e; xr^v ytdpav d^ptxE- 16

af>ai T:Xavto|i£vrjV, eXlKyjaav ds E^cXf^aai xou Aiovuaou ^Evea^ai xpocpov. xai

dro'^a(vouai jiEv xd dvxpov ev^a xdv Atovu^ov l't>p£'^ev Mvd), xaXouT. d£ xai xd

6 xfidlov Atovuaou xyjrov. 4. 'Ispd ds auxo&i xd jiev eoxiv ’A3xXtj7:iou, xd ds

WyiKKiii)', xai Eopxf,v xaxd ?xo; dyyjii'^ WyfKKd. dxpa ds' saxiv ev xaTc

lipaatal^ |i!xpd, -pogyouaa T,p£|ia e; xr,v ^dXaaoav, xai £•’
auxTf; yaXxoI 20

::odto(o>v £3xf,xaatv ou |i£lI^ove;, ziXouc £“l xE^paXa*; ^/ovxe;, oux o!da

lat. stadia circiter sex (centum?)

progressis, (xardv zvj igitur legendum

putat. 1. juCoTcncrv M, jusojatav RVbPcd,

{laaojatctv Lb. — xjpctxmv V'b, xy-pdvroiv,
1

V expunct., Pa. 2. otT^btov B Pc Ag, Itr]-

t>sov S\V, Yrjbcnov Va (y sup. r,) .M,

3x sup. Y ai sup. I, R, iIrif;ba».ov cett.

edd. codd., Y><^ov voluit S, 3X>5Xaiov Kays.

I. 1. p. 10>3, probant Sch et Fraier.

3. xpoyvoj; M Va, xpoyvoO Lb. 5. ppa3tat I

(sic) Vb, Pp«3i, at sup. lin., Pa. B. tUu-

l^spoXaxpdv<i)v Lb. — i3xlv Va Pa Ag Vb M.

7. ot ante ivrayba ins. D Sch, coni. SW,

om. edd. cett. codd., cf. II 5,4. — odds

3tv La. — djioXo^joOvra A X K F La, odd£ 3 tv

6p.oXo]oyv:a Vb, odds 3yvopo).oYoyvxc; Pc,

d{AoXo 7oyvra; R Pa, djioKopyvts; cett. edd.

M Va Ag Pd Lb, diioXo^oyvts; sXXr^viov duo-

Xopyvts; lu; M. 8 . xtxsi \'b. — Talla

bts habet La. — fopa^6i3a La. 0. ex-

pXr,bstV^ Lab R, in hoc p. sup. x. 10. '^aaiv

et Xi]oy3>.v (I. 11) interpolatori reddenda

esse dicit Herw. 11. diovyaov Ik dva-

Hprpox bis Pc. — txl d« xodn» di La.

12. dvop.aCo}iivTjv seu ovoiiaC^^pivoy; vult

Sylb., posterius probat S, prius scripsi, cf.

1 44,3. IV 16,8. 13. ^pa3td; La. - xf);

om. .M. — vapvoxo; Pd. — verba to3au-

xu); ot r:o)Ao{ interpolatoris manum

redolere dicunt Sch in vers. gcrm. et Zink.

in Verhandl. d. philol. Ges. in Wiirzb.

1862 p. 130. 14. Ixp6jpd3f>ai Vb La.

— ot xaXoiot Lb Vab M R Pa, ad marg. R

Pa xoXXoL 15. Rpa3iaTai X K F C. — xai

Tddi om. Vb Pd. 13. £xoy3ov pro lX^oy3ov

coni. C. — loii dtd; L® P® Rf ‘n

marg. diovy3ou R, in Pa correct. in dtovyaoy.

10. cr^iXfii Vab. — 63Xi iv Va. 20. x|>o3iaic

Pc. — \Loxpd La. — 6x’- (fin. lin.)

Vb. 21. sodiaiov Pd. — paiCova; Va Pa. p
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£i Aioaxoupocx; acpa<; t) Kopupavxac vo[X'Xouar xpeTc; ouv siai, xsxapxov

^Ad-yjvdq a-(a>i|j.a. 5. Td sv ^s^id ruO-iou Adt; sax', O-aXdaayjQ |i£v Bexa 6

axd§ta, ro9’(ou xsaaapdxovxa diziyouGa. (pxiaxai vuv (xsv ’IX(oa xakou-

(X£voo xal ’Aaiac; xai Kvocxa^iou, xd)v 6pd)v xouxcov x6 ixsxa^a iiziyoooa,

5 TTpdxspov §£ x^Q ’Aa(ac; xou opocx; exsixo sm x-^ xopucp-^- xai vOv ext x*^;;

TLoXedic, eaxi tyi<; d^yaiaq, ioeiTZia, xal Tcpo xd)v x£iyd)v d^aXixa 'HpaxX£OU<;,

xal dxd xo)v Max£ddvcov xpoxaiov, o't jioipa x-^q axpaxtdc -^aav, yjvlxa

£(; XT|V Aax(i)vix*/jv £a£pa)i£v, d'3ioxpa7udp.£vo[ §£ aTio xd)v dXXwv xd 'xapa-

bakoLQQia i\er[kdxoov xtjq yojpaq. laxi ^1 Iv xoTq £p£nr(oi<; vadi; ’A9-Yjvd; 7

10 IroxXrjaiv ’Aaia;, TOi^aai dl IIo}a>d£6xyjv xal Kdoxopd cpaatv dvaawO-lvxa; Ix

KdXywv £ivai -(dp xal Kd^iyoi; ^AO^/jvd; ’Aa(a; i£pdv. {i£xaaydvxa; [jlIv ouv

oida ’Idaovi xou axdXou xou; Tuvddp£o) Tialda;* dxi dl ’Ad’7jvdv ’Aalav xipicdaiv

ol KdXyoi, Tiapd Aad)v dxouaa; Ypa^«>- dl Icp’ '/j|xo)v oixou|i£vy]; TcdX£(o;

xpyjvYj X£ laxi TiXT^aiov did xr^v ypdav xou udaxo; xaXou[i£v7j FaXaxd), xal

15 TTpd; XTfj xpVjvYj p|xvdaiov 'Ep[j.ou dl £axr^x£v d-faXjJia dpyaiov. To)v dl opwv 8

IttI |j.Iv xou ’r/dou Aiovuaou xl laxi xal Itt’ dxpa; x'^; xopucp-^; ’AaxXyjTiiou

vad;, Tipd; dl xiu Kvaxadiop Kdpv£io; xaXou|X£vo; ^AtoXXoiv. 6. ’Ato dl xou

Kapv£iou axadiou; 7:po£>iO’dvxi w; xpidxovxd laxiv Iv ywpltp "TcJ^oi; Iv dpoi;

•)^'dyj ^zapxiaxtov '.£pdv ’AaxXr|mu xal ’ApX£|xido; £mxX*/jaiv Aacpvala;. TTpd; 9

20 0'a>.daa'Cj dl Ixl dxpa; vad; laxi Aixxuwyj; ’ApX£[xido;, xal oi xaxd Ixo;

£xaaxov lopxr,v d^ouai. xaux'^; dl Iv dpiax£pa xv); dxpa; TOxaiid; Ixdldooaiv

I; 0-d>Laaaav H|X'^vo;, udcop xi£iv r^du £iTT£p akkoc, xi; 'iiapaayd|i.£vo; T:oxa|j.d;*

— lyouuiv Ag. — oida codd. A X, y] in

Va ex correct. ortum videtur. 1. dl, om.

ouv, La. — xsxdpiou La, xsxdpxov, ou sup.

ov, Pa. 2. "(uB-iou; Xd; A, pro Ad; Smin.

’Aat'a; errore typoth. 3. B-u^tou Ag Pd.

— oixrjxai Herw. — xaXou|xsvov Vb R, in

R u sup. V. 4. ’A|jd; edd. ante C Pac

Vab La, d|id; M Ag, d'f/d; R, p. sup. 'Cx,

dp/d; Lb, ’Aai'a; cett. edd. ex emend.

Palmerii, qui adnotat: „Suidae ’Aaca'a;

utrum de hoc intelligendum videndum“.

— xvaxadtou Vb, xvdxa dtou Lb. — xouxo

Va M. — dxly^ouaa Pd Ag. 7. axpaxsid;

Vb, oxpaxta; Va. 8. iaipaXXsv Vb Pacd

Lab R. 12. idaojvi M. 13. Aawv Sch,

Aaxsdaip-ovtcov codd. edd. 14. TcXrjaiov om.

Va. — did xyjv -(updaiov om. Ag.

— Ka^axd» edd. ante C Pc
,

xa^axui Pa

MVbLabP^a, xa^aXXui Va, in marg. Pa

xpyjvT] tau); ‘(Xauxw
,

Kvaxw Camerar.,

probatur multis, rXauxu) Emper., raXaxoj

cett. edd. 15. XtpTf) pro xprjv^rj Va. 16. Itt’

om. M. — ix’ dxpa Pd. 17. Kdpvcio;

S B D Sch, Kapvsio; edd. ante S, Kapvsid;

SW Ag Vab Lab Pa, cf. III 13,3. — dl

om. M Va Lb. 18. xapvsiou Ag Pa Vb

Lab. — dxsXS-dvxi edd. ante C Pa Vb La,

xposX&dvxi cett. edd. codd. — 'Iv 'y^ooptov ucj^o;

edd. ante C Va, 'Iv '/copiov uc|;oi; Vb La Pa, 'Iv

ymptcov ucj^oi; Lb Ag Pcd R, in R u sup. u), in

Pc (u in 0 corr. esse videtur, iv yppi(f> ''Tcj^ot;

M cett. edd. 19. in Va a; in dacpvaia; ob

correct. ambig. (a; — o>v). 20. vao'; laxi

x-^; dxpa; om. La. — dixxuvr]; M VabLb

Pd SW, in Pd v sup. v, Aixxuvvyj; edd.

cett. Pac Ag. 21. icopxyjv Vb. 22. xaps-
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1'yst £v T(j) op£t Ttjj ctrr/Et 0£ ::o7.£a)(; axa^iouc

10 o'j :rX£ov tt£vX£. 7. ’Ev 0 £ 'Apctivip xaXo'jji£vt{j /o)p(i{j xdcpoc; Ad, xa» dv^pidc

£t:1 X{jjl (xvyjjxaxt £T.£ozt. xouxov xov Adv o^xtaxr,v £tvat /.EYooatv ol xa6xY(, xal

dxodav£iv (paaiv 6xo ’AyiXX£(i);, *AyiXX£a ^£ xaxdpai acpiaiv E; xr^v ytopav

'EXevTjV xapd Tov^dpEoj yj'^alxa aWoOvxa. Xeyovxi Se ex’ dXr,^£ia IldxpoxXd^ ^

saxtv d xdv Adv dxoxxEiva;* odxo; y®P ^ |ivrjax£(jod|i£vd; saxiv 'EXevTjV.

xai dxi |A£v xdiv 'EXivr^z jivTjaxT^piov ’Ayt>j.£’j; o’jx Eoxiv ev KaxaXoYtp

11 Y'Jvatxojv, ixTjSev xouxo saxo) XEXjxT^ptov oux aixyjaai 'EXevTjV auxdv "Ojxr^po^

Se £'(pa'p£ |X£v xfj; xotr^asco; dpyd|xEvo^ oj; ’AytXXE'j; yapt?^d|X£voc xoIq ’Axp£u)^

TMi'jl y.al odx EvsydjxEvo^ zoiq opxoi; zol^ TovSdpsoj xapoYevotxo eq Tpo(av, lo

izoLr^'j£ OE EV d^lXoi; X£'yovx« 'AvxiXoyov oj; ’OSyoaE'j; xpsa^uxEpd; eoxiv

adxoo y^^^7’ ’OS'joo£a xpd; ’AXx'Vjov xsp* xo)v ev "AiSoo xal o>.Xa

Br,o£a iSeIv silEXr^oat xa* Il£tp(^jjv x(x»X£po(j; dvSpa; rj

xa^’ f,Xtx(ctv xr,v auxoo* 0r,osa Se Tojxsv ctpxdoavxa 'EXevTjV. o'jX(u; ooSe

£Yyo)pouv Eoxtv dpyyjv 'EXe'v7,; |xvr,oxrjpa \\yi\)Ja y£v£j&ai. ib

XXV. IIpoEX^dvX! Se dxd xoO |xvrjxaxo; ExSiStooiv e; ^dXaooav xoxajxd;;,

ovojxa Se 'A —x6pa^, ozi xazd xouxov dvd)vj|xov xsaj; <?vxa IIoppo; 6 'AyiXXEoi;

EoyE xcd; vaoo(v, r^'Axa ex* xSv 'E pixtov/j; Ydjxov exXeooev ex ilxupoo. Sia^dvxcov

Se xdv xoxajxdv eoxiv lepov dpyaiov * * dxtoxspo) Aidc ^(o|xou. 2. xoO xoxajxoo

Se oxaS(o'j^ xsooapdxovxa dziyet lldpptyo; ev |x£O0Ya?a. xd Se d^vo|xa xijj xoXei 20

2 Y£'-'£^^«'-
cpao*.v ctxd lldppoo xoO 'AyiXXEw;, 0 » Se E^vai ^sdv lldppr/ov xu)v xaKoj-

pL£v(uv KoopVjxtov £10 ». Se dt ^iXr^vdv £x MoXeo; sX^dvxa £vxa'j&a XsYoootv oixfjoai.

xpacpyjvo» jxsv Sy; xdv ^{Kr^^joy ev x^ .MaXsa Sr^Xol xal xdSs e^ ^fOjxaxo; HtvSdpou

„'0 Ca|i£vr,; S* d yopotxdxo;

*’()v MaXsdYovo; £B^p£'j)£ Na*So; dxo(xa; »

^tXTjVd^.“

'y^d^uvo; C S. 1. £v Tij» dx£'/£i Ss Pa

ad marg. 2. od om. M Va. — dpxt»|)

La. 4. ydpay La. B. 63 t».v Pcd Ag edd.

inde a B, om. cett. edd. codd. 8. |i>jS

£v .Ag Pd. 10. tvSs^d^svo; M. — xapct-

^svsto M. 12. ‘(£ws^ Ag. — dXxivoov Vb.

IB. 0r,3ia iSstv edd. inde a C codd.,

HrjOsa di tSstv A X K F. — 6^s).i|3a». Pa Vab

Lab R. 14. S’ i3p.£v M, Si t3p.cv edd. inde

a C Pcd Ag M Lb Va, Si om. cett. edd. Vb

La R Pa. 15. i; dpyijv A X K Pa Vb R, dpyi]v

cett. edd. M .Ag Pcd, eotiv ap/rjv abest a V^^a.

17. 3xdpa;, 0 sup. a, M. — xai touxov

edd. ante C codd., xord xouxov cett. edd.

praeter Sch e coni. K, xat' auxov Sch.

— 0 (riiXlelz La. 18. e oxupov Ag, e;

xupou Pd, £x 3xv^pou, expuncto B, Vb.

10. post ctpyatov lacunam indicavi, excidisse

videtur dei nomen, cuius sacrum erat vetus

illud templum, „Aio; Curt. Pel.

II 324 n. 63. 21. xc«v om. La Pa. 22. jiaXaia;

Vb. 23. 3sXr,vov R. — Sr^Xoi Si xat La.

— ritvSapo; A X K
,

TTivSdpou cett. edd.

codd., silet M. 24. Cctiuvr,; Va. — Si 6

edd. ante Sch codd., S’ 6 Sch. — yopoi-

Tjxo; Va Pd, yopovxuxo; La. 25. Ma>iYopo;

edd. ante C R Vb Pac M Lab, |u>iY®P®^

Ag Pd, MaXEOYovo; cett. edd. ex emend.
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'Qg xal Iluppr^oc; ovo(j.a rjv auicp IIivBdpcp p.£v oux eaxiv £ip*/jixevov,

hk 0 » TTspl T7]v MaXeav oixouvtsq. ’'Eatt ev xf^ IIupp[)^(p cppeap ev TTjj 3

d^opa, §oijva’ Be acptai tov SiXt|v6v vop.(^oaai* axaviS^oiev S’ dv u^ottog, el x6

(ppsap xouxo sTiiXeiTTot. 9'£o)v hk iv xi^ ispd saxiv ’Apx£jxiBd(; X£

6 ETOxXvjaiv ’Aaxpax£ia(;, dxi x^q £^ xd Tupoao) axpax£ia(; Evxaod-a £7T:a6aavxo

’A[ia£^dv£c;, xai ’A'3rdXXo)v ’A|j.a2^o'vioc;- ^dava |X£v d|xcpdx£pa, dvaO'£lvai §£

Xd^fouaiv adxd zdc, dxd 0£p|xd)dovxo(; *(^vaixa<;.

3. ’Ato d£ IIuppi^ou xaxapdvxi ic, ddXaaadv £Oxt T£uO’pd)VYj. xdv hk 4

oixiaxr|V oi xa6x-)fj T£69’pavxcc ’A0‘7jvaIov dvxa dTOcpaivoaai. xt(xd)ai di 3’£U)v

10 [xdXiaxa ’laao)p{av ’'Apx£{xiv, xal TiyjfVj acpiaiv iaxt Ndia. 4. T£a9-pd)v'/jQ di

d7C£'^£i XEvxi^xovxa xal ixaxdv axadlout; ic, 9’dXaaaav dvi^^ouaa dxpa Talvapov,

xal Xiix£V£(; d x£ ’Ay(XX£tdc; iaxi xal ^^aixaO-oOt;. £7d di xt^ dxpa vade; f

£ixao|X£vo(; a'3i*/jXa[^, xal xpd adxou rioa£idu)vo(; d^aXixa. ixolyjaav di 'EXXt^vodv 5

xiviQ (Ix; 'HpaxX^Q* dva*fdYoi xa6xi(] xoo 'Aidoo xdv x6va, oux£ b%6 yyjv ddou

16 did xou aTiyjXaloo cp£po6ayj(;, oux£ £Xoi[xov dv 'X£taO'‘^vat 0’£d)v uTidYatov dval xiva

olxT^aiv, £<; ^v d3po[2^£a3ai xdc; cj^uyde;. dXXd 'Exaxaioc |xiv 6 MiXvjatoi; Xd^ov

£up£v £ixdxa, d'cpiv epyjaae; i-xl Taivdp(p xpacp-^vai d£ivdv, xXr^O-^vai di "Atdou

x6va, dxi £d£' xdv dr^yd-ivxa X£9’vdvat Trapauxlxa b%6 xou lou- xal xo5xov £cpv]

xdv dcpiv 6xd 'HpaxXioLx; dyB-Vjvai xap’ EdpoaO-ia. "O|x*/jpoc; di, Tcpcoxoc; "(dp 6

20 exdX£a£v "Atdou xuva dvxiva 'HpaxX‘^e; dvoixa £9’£xo oddiv, oux£

ouv£7iXaa£v ic; xd £idoc; (oa7i£p £7cl xijj Xijxaipa. ol di uax£pov Kipp£pov dvojxa

ixolTjaav, xal xavl xdXXa £ixd£^ovx£<; X£cpaXdc; xp£ic; cpaatv £y£»v adxdv, oddiv

XI [xdXXov 'Ojxr^pou xdva (xdv) dvO-pwTitp advxpocpov £ip7]xdxoc; yj £i dpdxovxa [dvxa]

Camer. et Valck., jiaXi^ovo; voluit Loescher.,

MaXia; dpog Wilamow. in Herm. XXXIII 515.

— i‘(pa<\)£v dtdo; Vb, sB-psej^cv dido; Ag Ped

Va, i9-p£']^£v diooQ A M Lab Pa R. 1, jxiv om.

A X K R Vb, in R expunct. 2. |i.aXoccav Ag,

MdXsav S Lab, MaXiav rell. — ok xocl iv

Ag Pd. B. duvai di ocpiaiv Vb, ds om. La.

— osXyjvdv Va. — x dv codd. edd., x’ om.

B Pc, d’ dv Sch. — XI cppiap Ag. 6. d|JLa-

Cu)V'.o; La. — otvaB-fyvai R Vb Pa. 7. 9-£p|J.d-

dovxo; Vb, B'£pp.u)oovxa(; Va. 8. %opiyoo La.

9. X£u0-pdda, ad marg. yp. x£uBpdvxa, Pd.

10. iaxiv ccud La. — T£uB’pdjvou cod. Phral.

11. dviyouoav dxpav La. 12. dyiXX£idc iaxi

Lab, d'y^iXX£To; ioxl Vb. — iaxi om.

Va. — cl^a^j-jiaB-ou? Vb Ag. — vade £txao|i£voe

oitY]Xai(|) codd. edd., £txaaji.£vov M, vaip

£ixaa|i.£vov aicyjXaiov coni. Sch praef., vade

£YYue d.v£i|X£voe aTcyjXatij) s. vade iyd{i£voe

OTcyjXaiou Burs. Taenaron 777, vade (xal

TcXyjaiov vaip) £txaap.ivov OTcyjXaiov R. WeiL

A. M. I 160, £ax£uaajJL£voe ? vid. comm.

13. Tcpde adxou M Pacd Ag Lab. 14. dva-

La. — xadxT] Pa in marg. — xdv

om. M. 15. B^cdv dTrd'(aiov La. 16. |i£v

om. Va. 17. £op£ A X K Vb Pa, £up£v cett.

18 adxixa La Pa. — xapd xoo toD Lb M
Vab R, in Vb R sup. lin. uxd. 19. Tcapd

Va. — "(dp om. Pc. 20. xdX£a£v Vb.

— dvxi iQp. La. 21. aov£7:X£ua£v La. 22. x’

oXXa Pacd Lab M Va R, xd dXXa edd.

praeter B Vb, xdXXa B Ag. — x£cpaXal La.

— cpaai xp£ie B Pc. — oud£vl ^dXXov Va.

23. xdv inserui e coni. B. — £t et dvxa
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7 ixdXeoey "'At^ou xuva. 5. 'Avad-yjiJ-axa oi dV/.a is saitv exi Tatvdp(p xai ’Apio)v 6

xiO-apcp^oQ yaXxooQ exi oeXcpTvoq. xd [jl£v o6v eq auxov ’Apiova xai xd exi

xcu ^e/wcpivi 'Hpd^oxoQ eixev dxoTjV ev X';^ Au^ia au^Ypacp'^- xdv ^e ev

nopoaeXyjv'i[] deXcpiva xdv xaidi acbaxpa dxodtddvxa, dxi ac>Y>toxevxa uxd dXieoDv

adxdv idaaxo, xouxov xdv deXcpiva eidov xai xaXouvxt X(p xai^i uxaxouovxa xai 5

8 cpepovxa, dxdxe exoyeiaO-ai oi flouXotxo. eaxt de exi Taivdpw xai x‘^*(yj, vuv

jxev oddev ojaxe xai O-aujia eivai xapeyo|iev'/j, xpdxepov de xoIq evtdoOaiv iq xd

'jdcop xouQ X’[xeva(;, cpaai, xai xdc; vauQ O-edaaaO-at xapeiye. xouxo exauae

YOVTj xd udwp xai xou Xoixoo xoiauxa extdeixvuaO-at, jie|xtaa[xev7|v evaxo-

xXdvaaa eaO-^xa. lo

9 6. Taivdpou de x'^q dxpac; xXoOv daov xeaaapdxovxa axadicov dcpeax‘/jxe

KaivvjxoXtc;’ dvojxa de yjv xdXa' xai xa6x‘i(j Taivapov. ev adxij de (xe^apov

Ayj|i.'/jxpo(; xai exi d-aLdoa'(i vade; eaxiv ’ AcppodixTjc; xai aYaX|i.a dpO’dv Xidou.

evxeuO-ev dxoaydvxt xptdxovxa axadiouQ ©opideq dxpa Taivdpou xai xdXeax;

epeixta 'IxxdXac eaxiv, ev de adxoic; "Ad-ri^dc, iepdv 'IxxoXaixidot;, 7. oXi^ov 16

10 de dxojxepco Meaaa xdXic; xai Xiiivjv. dxd xouxoo axdtdta xou Xtjxevoc; xev-

XYjxovxd eax' xai exaxdv exi OixoXov. 6 de yjpcoQ dep’ o6 x^j xdXet xd dvo|ia

EY^vexo, ’ApY£aj<; xd dvexai^ev, ’Aji.cptdvaxxo(; uidq d)v xou ’Avxi|j.dtyou. deae;

delet Zink. l. 1. p. 130, ovxa etiam G.

Krueger. Jb. f, Ph. LXXXIII p. 484, ov-a om.

Va. 1. xaipdvo) M. — erpsuov. e expunct.,

Vb, ’Apc»uv Cobet. N. L. 592, cf. Sch Jb.

f. Ph. LXXXIX, 37. 2. ixi ante dsXepivoe

om. Pd, dxd, in marg. ixi, R. 3. dxo-^

S SW D, dxo‘^v codd. edd. rell., cf. V 12,3.

VIII 10,2. 41,10. 1X39,14. — Aooiiuv codd.

(Xiddcov Vb) edd. ante D, Audta D Sch.

— d’ om. AXKVabM(?), ok Pacd Lab,

d’ Ag edd. cett. ex emend. Camer. Valck.

Palmer., scripsi ds. — iu.xopo33X7]vrj Va Lab

Pd, i^xcupoasXvjvT^ A Vb Pa Amas. Loescher.,

Pa ad marg. iv xcopoasXyjvri, sic habet M,

£v IhopoaeXijvri cod. Phral., iv riopo3cXr)v;rj

ex emend. Camer. cett. edd Ag Pc, cf.

Strab. XIII 619. 4. xdv xaidl Sch praef.,

X(p xaidl codd. edd. — dxd Pd. 7. xai

om. ante ^aup-a Pd. — xapsydjisvo; Va.

— xdxspov La. — iv tdousi ie; Va. 8. xou;

XijjLSva; ud(up om. Va. — 6k

coni. F, cf. II 31,3. III 20,5, possis etiam

conicere acptai, cf. VIII 14,6. X 6,3. 24,5

et confunduntur saepius cpaat et cum

ocpioi (ex gr. III 12,6. IX 1,1. X 6,7. 32,5),

at cf. II 19,3. — 0-£do&ai cod. Phral.

— xapstyexo Pors., refutatur a S, qui tamen

ipse I 35,7 xapsydjxsva pro xapiyovxa scriben-

dum esse suspicatur, at cf. I 25,5. 27,3.

42,3. III 4,8. IV 7,5. 16,5. 19,3. 24,7. 35,7.

9. xai jirj edd. ante B R La M Vab Pa, xou

H'/]
coni. Cramer. probante Meursio, td;

xou coni. Sylb., jjlt] xai cett. edd. Ped Ag

Lb, voluit Porson. — ivaxoxXuvouaa edd.

ante C Pd R M Vab, dxoxXuvaaa La, ivaxo-

xXuvaoa cett. edd. Pc Ag Lb. 11. daaov Vb.

— icf)£3XT]X£ A X codd. (icpiaxTjXEv Vb), depi-

axYjx£ cett. edd. ex emend. Sylb. 12. xaivyj

xdX'.; Ag Vab Lab Pacd. 14. dxpai La, dxpa

[Taivdpou] S SW D, „Ta'.vdpou vel omnino

delendum, vel quod magis puto, reponen-

dum Tau^^ixou. Strab. VIII p. 362.“ Palmer.

MS., Tau^ixou placet etiam Valckenario;

vid. comm. 16. ixxdXvj; M. 16. Ad Mioaa

Palmer. MS. „i'a(oc M£ada vel M£Xda (?) ede

Sx£(pavo;“, vid. comm. 17. oixuXov Vb.

— ^'ptoa Va M, hic in marg. rjpuj. — xd

dvojJLa x-^ xdX£i M Va
,

xd in Pa sup.

lin. 18. auxdc utd; A X K F La
,

auxd;

om. cett. edd. codd., R habet in marg.
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a^ia £v OiTuXqj l^ocpdTU^dc; saxiv lepov xal £v dyopa Kapvsiou ^davov

’Axo>lX(ovoc;.

XXVI. ’Ec; ©aXdjiac; OlioXoa p/^xoi; X'^c; odou axddw' 7i:£pl xouq

o^^oi^xovxd £iat, xaxd §£ xr^v o^ov bpdv iaxiv ’lvo5c xa» |j.avx£iov. [j,avx£6ovxa'

5 [j.£v ouv xad’£6dovx£c, fjizooa dv 7uu9'£a0'at d£Y|0'd3a'v, dv£ipaxa ^£ixvuai acptatv

q 9’£o'c;. yaXxd d£ £axT|X£v dYdXp.axot £v uTiaiOpop xou i£pou, xvjc; X£ Haatcpa^/jc;

xai 'HXiou x6 £X£pov auxd hk xd £v x(p vaqd aacpdx; piv oux ld£iv o%6

ax£cpavoj|i.dx(ov, yalxouv dd xai xouxo dvai \iyjoaL p£i §£ xai udoDp £x

Ttri-f^Q i£pdq 'X[£Tv ‘f]hkr '^dkriV'qz di £7U'xXT|a'Q, xod ou ©otXap.dxaic; iTayojpioc;

10 d(x»'[Kov iaxiv ‘q IIaa'cpdr|.

2. 0aXa[j.d)v di d7i£y£' axadiooc; ev/.oaiv dvop.a!^ojj.£VT| Hicpvoc; iizi ^akdoG^q. 2

7rpdx£ixai di v'qa\Q iiixpac xtov p.£Yd'A.(ov od iJ.£»X(ov, Hicpvoc xoci xa6x*(j xd

dvo[j.a* X£yd''^va» di £vxauO’a xodc Aioaxoupooc; cpocaiv oi ©otXap.dxat. xouxo

jj.iv dr^ xod ’A'A.xjJ.dva iv aap.axi oida £'.x:dvxcr xpacp^^vai di odxixt iv X'^

15 Hicpvq) cpaoiv auxodc;, dkkd "Epp.7]v xdv ic Il£/iXdvav xo\daav~a elvai. iv 3

xa6x‘(j T'q vyjGid' dqak\m~a Acoaxodptov yakxd^ [li^cO^oQ TiodtaTa, iv dxafO-pqi

xvjQ vT^aldoQ icxiv xaoxa Tj ddkaaaa d.ToxivzXv odx i3'i)i£' xocxaxXuSIouaoc

(opa y£i|j.divoc; xr^v xiixpav. xodxd X£

\£UXo'X£pOV t) d)Q jJ.0p[J.7^X0)V xd ypwjj.o

20 xadxTjV adxdiv cpocaiv £d^oci xd dpyocTov,

auxoia xcci od Aax£dc(i[j.oviotc; 7rpoa7jX£iv

1. BixuXo) Va. — xczpvsiov Ag M Lab Pcd,

xczpvsiov Pa Vb, a siip. s, Vb
,

Kapvstou

edd. Va. — ^dccva B Pcd Ag.

3. 03 d^ioi xdiou Vb, otxdXXou Pc.^— xqQ

om. Va. — axddia, oi sup. a, Vb. 4. iaxiv

id. — ’Iouc coni. Gust. Wolff. de noviss.

oraculor. aet. p. 31 sqq
,

probatus in Lit.

Centralbl. 1855 p. 93. (>. xqc os, x sup. d,

R. — Ilacpr/jc codd. edd ante D, llaav^dric,

coni. Camer. et Meurs. in Misc. Lac. I 4,

assentiuntur Sylb. et Crcuzer. Symb. IV 90,

recepp. D Sch. 7. qv om. M, odx qv om.

Va, odx addunt supra versum Va R, odx

om. Vb. 9. |i3v qoh La, ij-sv abest a rell.

codd. B Sch, habent cett. edd. — sTcrxXvjcic

codd. Sch, iTcixXv]aiv edd. rei!., post siri-

xkqaiy lacunam indicant. SW D. — od

delendum censet Palmer. MS. 10. xcicpia

o'q d-ocup.di iaxi, xoti ol ji6p|r/]X£(; adxdOi

cpaivooai. xvjv di ycdpocv oi M£aar^vioi

(oax£ xoci xooQ Aioaxoupouc jxcxXXdv xi

vojuSlooai.

M, „Plutarcho ILccaupdcz, in Agide p. 799.

807.“ Palmer. MS. 11. DccXccp-ojv Pac Vab

Lab R M A X. — post sixoaiv aliquid deesse

putat Palmer. MS. — sxl BaX. Hicpvoc

om. Pd. 12. xpdcjxsixczi Meurs. Misc. Lac. IV8,

adiacet Amas. — |j.stCo) MVa. — xd om.

Vb. 13. f}(zXcz[j.ocxca Va. 14. ocXxaccvcc Va.

15. cpy]alv coni. S. — s: xsXXczv ccxojxta. Va,

•xsXccvccv Lb. 10. xi^ supra vers. Pa. — tto-

diafe Lb Va. 17. vrjcidd; £i’aiv, expuncto

s^civ, £ax'v Vb, v/jaixido; La. — aB'iv£i pro

ilHXsi coni. F, cf. V 24,11. Her. II 11. 99.

18. xouxo o£ oq Pd. — adxol codd. edd.

ante SW, in M adxol; (adxoi;) esse videtur

adxoBi Buttmannus, recepp. SW D Sch.

19. Xsuxdxcpoi A X s codd., placere videtur,

F C, X£uxdx£pov cett. edd. ex emend. Sylb.

— xd bis in La Pa R. — jJLST/jvioi, a

alterum supr. vers., La. 21. voiitCouciv B

47Pausanias I.



’ f

734 AAKyNlKA.

4 3. llscpvou 0£ jxd^iCL sVxoaiv dziyei AeOxipa. i'f otoj iie'^ oy; saTiv

ovo|xa zoXsi AcoxTpa, oox o?^cc o’ <i'pa dz6 \e’jyJ.zzo’j xoo llcpir^poo;,

0)^; ol \hjjY^WA '^aa», toutoo {lot ooxooaiv svixa o* *Ta'jTr, 3sojv jxdXtaTa

’AaxXrjX»/^^ t»[idv, axa ’Ap3tv'j*/;^ znloa 3?vai xf^; Acoxizroj vo|x(«ovxs;. Xiiko

5 ^3 soxtv ' \T/J.r(zwj X3 dyxL\i.a xct* 'Ivojc 3X£poj3t. zzz'A'f{za\ 03 /jA Kaaadvopa; 5

xr^q lIp'd[JLr>’j vao; xal dyxL\i.a, WXs-dv^pa; oro xo)v 3‘f/ojp(o)v xct>wOO|X3'vr,;-

xai ’AroXX(i)vo; Kaovsioo x,'jfx'm iax» xaxd xaoxd x^^^>d ^r, xal Aax 3oa'*xov(iov

j

vo|x'!!l/j'j3iv 0» —rdpXYjV 3yovx3;. iri os x/;; dxporoX30); saxiv 'sp^v^ xai

a^aXlia ’A^>'/;vd;. xa» 'Kptoxd; i^xtv iv A3’jxxpo'.; vao; xa* aXao;* o5(op

^3 ojppi yst|xtovo; o»/ipp3l xo oT/.ao;- xd ^s '^o/.Xa xcj) r,pi dro xo>v ^svSptov lo

0 rirxovxa oox dv oro xoo o^axo; oo^3 rXsovdoocvxo; rcip3v3y^>3('/;. 4. ”0 os

ol^a sv X(j rp03 ^>aXdaj(j Asoxxptxr,; sr’ s;ioo 30|t,^dv, -(pd^to.

dvs|io; rop s; oX/,v svSjXjov xd roX/.d yj'^dv»3S xo>v ^sv^pojv o>; os dvs'^dvTj

xd yo)p(ov '{/'Xdv, d'*,aX|ia svxaot>a idpopsvov sops^)/, Ato; ’l^(o|xdx<a. xooxo oi

.Ms3t/;v!o( '^az\ {lapxoptov siva* xd Asoxxpa xd dpy/iiov xf^; Ms33*/;v*a; i6

sivctt. dovctixo dv xa* Aax£da!|tov*!o>v “d Asoxxoot i; 'Ar/r^z, olxodvxojv o

’U>(»)|idxa; /sd; rap' adxoi; eysiv x»;id;.

7 r>. kapdaitdXy, ds, y;; x/ii 'Oji.r,po; nvy^|i.r,v sro'7,3axo sv ’A-,a*i.S|ivovo;

‘jzuzyiziz\ d(*)pu)v, A'ixsdrii|iov'o)v SGxiv drr^xoo; X(uv sv ^rdpx(,, ,da3tXs'u);

Adyjd-xoo xyj; M£-3r,v(a; drox£no|Ls'v^/o. drs'yst os Kapdot|i.6Xr, Watjxzzr^:, 20

|i.£v dxxd) 3Xctd(oo;, Asdxxpov ds i*r,xovxa. svxad^>a 00 roppo) xoo ai*,!C£Xoo

X£|xsvo; xai ispdv xd>v Nr^pso); ^b|Otxspo)v S3x(v s; -,dp xooxo dvajjy^vat xd

yiopiov '^a3»v sx x/J; ^>aXd33r,; adxd; lldppov d j;0|i.3va; xdv *AytXXso);, dxs s;

SW Ag Vb, votuCoyji l’ac H l.ab \’a. 1. dj

jidX'.3x« £ix. Vb, iCE-pvou 3Tdd'a jiiv di; cu.

La. Xxdxxpa Lab \'b, Lab diam postea.

— 6«p’ d”o> ds i3X*.v Lb M R \'a l’a, ad marg.

R I*a |i.iv d);, dr, om. La, dtoi juv ds

Pc. TcdXfii \tuxxpov (Xtuxxpov Fa)

codd. edd.. Palmer. MS. vult A:dxxp«|» vcl

Asuxxpa, hoc scribit Sch ct numero plurali

utitur Paus. non solum hic, sed etiam

cap. 21,7. l\. Etvsxet F C S M \'a, svsxa

cett. codd. edd. 5. xs pro ds Ag. — xs

ante dfCfXpcf om. La. — xcfl ’l«3oo;?

Michael. arx Ath. p. 19. t». xtJ; IIptd{iou

-- ’AXs$ctvdpa; om. Va. — vad;* xett

d^aXpa ’AXe$. A X K, vad^ xal dj., ’AX.

cett. ex emend. Sylb., Hemsterh. .MS. laudat

Plut. Tom. I p. 799 B. — sv ‘^(opuuv Pd.

7. Mcrxsdovtniv Pc. 19. 'po/.Xa Vb. — xd

ante «rd inserendum esse coni. Sch, ita ut

x«» y^pt cum seqq. odx dv rotpsvsybsiV^

copulari possit, x«f» pt (si pro x»» r^pi Storch.,

x«i» djp*. non cum ctxd xmv dsvdpfov rirxovxct,

sed cum sequentibus coniungendum, i;pi

Va, r^ftK .M. — dpsvdpoiv id. 12. (pdsoi
‘

codd. edd., cf. 112,7. 14. EvxeuHsv, av sup.

eu et Cf sup. s, R. K». oixouvxe; .M V'a R, in

hoc o)v sup. e;. 17. r^p’ cruxdiv La. — xijtd

.M (?). IS. xcfpdcqLuXr,; ds Va. 19. uro3/£3si

.Ag. 21. cum Reitzio xdi, quod ante i^rj-

xovxa habent Ped Vb Ag Lb (om. Va M edd.

ante B, \ La), inter xejievo; et tepdv posui.

22. 9u|'OfXspotv Pa in marg. — ctva9^vca

La. 23. e; xi;^ yb. — xou cty. .M Va.

— ev Xrdpxi;; edd. ante B Ag Pad V^ab M fl
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ztz \ tov ‘^Epjj-iovTjQ TtoXiajxaxt ’A9-rjvd(;

T£ ispov xai, ^AtuoXXojv sati Kdpvstoc, xaO-d Acopisuatv sTa^copiov.

6. rici/j.v ^s ovo|j,a2^o(j.svr|V sv toic stsatv ^EvoTir^v toic; '0|J.7jpoo, Msa- 8

arjVioDc ovxac;, sc os x6 auvs^ptov auvxsXouvxai; x6 ’EXsu3’spoXax(ovo)v, xaXouoiv

5 s(p’ r|jj.ojv rspTjViav. sv xc(6x*y| x'(j x:dXs' Nsaxopa ol piv xpacp'^vai XsYouatv,

01 os ss xoOxo sXO-siv cpsoyovxa xd /'coplov, r^vixa 116}i0(; T^Xlaxsxo uiro 'Hpa-

xXsous. 7. svxauOa sv x'^ l^sp7|v(a Mocydovoc xou ’AaxXT| 7i:'o5 [j.vyj]j.a xal 9

ispdv sax'v dcY'.ov, dvO-p(dxots vo'ao3v id;j.ocxa Tiapa X(p Maydovi saxiv supaaO-ai.

xai "Pddov p.sv xo ycoplov xd ispdv ovop.dSlooaiv, d'(ak\m ds xo5 MaydovoQ

10 yaXxoOv saxiv op&dv sxixsixai ds oi xi^ xscpaX'^ axscpavoQ, dv oi Alsaar^vioi

xiipoc; xaXoiiai x*i^ STiiycopiip ipcovi[j. Maydovoc ds U7i:d EdpoiiuXou xou TrjXscpou

xsXsuf^aai ^r,aiv o xd S7:7| 'xoivjaas xr^v p.ixpdv ’lXidda. did xoci xdds auxdc 10

oida irspi xd ’Aax/«.r,xisiov xd sv lIspYdjKo Y’-vo'jj.sva* dpyovxcii p.sv d%6 Tr[ki(J^oo

xiov u;j.vo)v, xpoaddouai ds oudsv sc; xdv Eupuiiu).ov, ouds dpyvjv sv X(p vacp

15 9sXouaiv ovojj.d!lsiv auxov, o'ia sxiaxdjisvoi cpovsa dvxa MaydovoQ. dvaa(daaaO'ai

ds Nsaxopa /.SYSxai xou Maydovos xd oaxd. IlodaXsipiov ds, 6k diriaco irop-

Dv^aavxss ’T/.iov sxop.i^lovxo, dp.apxsiv xou xXou xai sc; Supvov xvjc; Kapix‘^c;

TjXSipou ipaaiv d::oa(ol}svxa fAxf^zaL

8. T/^c; ds yyupa; x'^; rspr,viac dpoc Ka>.ddidv saxi xai sv auxqi KXaiac; 11

26 Ispdv xai axr^Xaiov xap’ auxd xd ispdv, saooov p.sv axsvr^v, xd ds svdov

H, i; A"dpr^(V celt. cdd. l^c. 2. ccTrdyXojvo:

Vb La, R in marg. oXl. d~6Ujj'Mjz^ Pa in

marg. d"dXX(ovo;, xczl dpvcid; Pcd Ag Vb

Lab, marg. Pa R, Kcipvsro; edd. ante S M,

Kcxpvsid; Va Pa R SW, Kdpvsioc S B D Sch.

3. zdXr^v Va. — ivor/;v codd. 5.

vtciv, u sup. /), M hic et postea, Y^pXjVstV.v

et infra '(spr^'/zlcf La. — xy^ om. Ag R Pad

Vb La. — j-cpa^pyjvcc. Pc. (>. zdLo; om. M.

7. Y=p7,vi(z, £ sup. r,, Vb. 8. saxiv om.

Ag Pd. — Mcr/_dovt' saxiv cdd. ante S.

— stjpsahai Vab M R La Pa edd. praeter B,

sdpaa&ai Pc Lb V'’n, svpciahcii B Ag, supsaitca,

rj. .sup. s, Pd. 11. ziipo; Pc, xvcpo; La,

xdcpo; coni. Cor., „axtipo; i. e. dorice

e flore gladiali Theophr. hist. piant. 1,12.“

Schneider. — xoD om. ante Tr^L. Pa,

addit in marg. 12. cpaaiv Ag M R, in hoc

7j sup. a. — 6 om. La. — adxdc Valck.

MS., coni, etiam S, scripsit Sch, adxoT(;

cett. edd. codd. (aux-^c;
,

sup. vers. ot,

Vb), c/.dDi; coni. K. 13. ’AaxX.y]zisiov SW,
"“AaxXr^zisiov cett. edd. codd. («axXy^zsiov,

corr. in -isfov, La). — xd sv M Vab

Lab Pa R. 14. zpoaoioouai A X I< F Ag
Pcd M, zpoaotdouai Vab Lab Pa, xpoad-

douai cett. cdd. ex emend. Valck. 15. szi-

axdu.svov M Vab. — ip(t)vscz La. — dva-

aoSaciahai Mciydovo:; om. M Lb Va R,

hic addit in marg. 13. oziaoj ojc; M (?).

17. saaupov Ag. 19. saxiv (s. saxi) xal

sv cdd. praeter Sch, xal om. codd., saxiv

* sv Sch. — KXaiac; tspov edd. ante

Sch, xXsac; Ag, KaXaOaiac; coni. K et

Goldh., ’AXata(; Nibby, ispdv om. Sch Pcd

M Va Ag Lb, in R sup. lin., est in Pa La

Vb. 20. zap’ auxd) xd Pc Vb, d sup. oj, Vb.

— xd ispdv om. M Va. — i; dodv Pc.

47*
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TTapsyojxsvov neaq, acia. 1 eor('Aaq, os ok zc jJ.cao‘|'a'.av avoj tpia/.ovTot «'irsyst

axa^wjc; "AXayrAa' y.ai xo ::o>j.a[j.a xc<xr|p([>|j.7,aot rl^Yf xai xouxo sv ’EXsoO^£po-

XdxcoGi. 0-£C(^ os a'jxo&' djicc A'.ov6goo y.al ’ApX£'[j.too's soxtv ispd.

1 . x^zpsyoiicva A X K F codd., xc^psyoiiivov

cett. edd. ex emend. Sylb. — negatio ex-

cidisse videtur. — (cfyyii/.', o sup. /j, M,

omisso sq. oi et i;, 03 om. etiam Va.

— 6i' iv {x300Yc<tc<v La. 2. /'ZTrjptB-jxr^oczv

edd. ante S codd. praeter Va, zc<xr^pd>-

Va cett. edd. F^ors. — Pa R

Vb La A. — ’EXs'j(}3po/.d/.(o3'.v edd. ante S

Vb Pa R, ’EK£ut)=poXcixoj3'. cett. edd. Pcd Ag

M Lab Va. 3. Ag addit: xiXo; xwv Xa/oj-

vizojv -fj~j xptxou ^i^Xtou. Pc TsXo; tcuv

X(/./ojvr/.(T)v
: Y'

Va “iXo; Xcr/ojvixwv. R xsXo;

X(T)v Xczz(t>v'./(~»v.



Anmerkungen zum dritteii Buche.

Das dritte Buch wird von Paus. selbst Aaytomxri aufjpacpyj genannt IV 2,4

und 5 Xd][o; 6 ic AczxsdczijjLovtou; V 4,8; mit iv toTq SicapxianxoTc Xd"(ou; citiert er

VI 4,10 eine Stelle in IIT 10,5.

Zunachst giebt er die historische Einleitung, die ITrgeschichte und die

Geschichte der beiden Kbnigshauser enthaltend, bis Gap. 10,5; Gap. I be-

handelt die Urgeschichte bis zur Theilung der Kbnigshauser; das sind die

X0701 dt ic -ol»; paoiXiczc xod; Aa/cdczipvtojv eyousi VI 1,6. Es folgt die Periegese

der Stadt bis Gap. 18,5, der Rest des Buches umiasst die Landschaft.

Gap. I.

Der Autochthon Lelex, erster Kbnig in Lakedaimon und die

andern altesten Kbnige. Myles. Eurotas. Lakedaimon und

Sparte. Amyklas und seine Nachkommen. Tyndareos wird ver-

trieben, aber von Herakles zuriickgefilhrt. Ursprung des Doppel-

kbnigthums in Sparta, Aristodemos’ Sbhne Prokles und Eury-

sthenes. Theras, ihr A^ormund. Kolonie nach Thera geschickt.

— Die Geschichte der beiden Kbnigshauser soli getrennt vor-

getragen werden.

S. 659,2. As/.c? «uidyBojv, vgl. IV, 1; so sagt Hesych. AsXrp/]iV -q Aaxs-

dat|juuv TcdXai, Vgl. Apoll. ILI 10,3. Schol. Eur. Or. 626. Eine spate genea-

logische Sage lasst den Lelex aus Aigypten nach Megara kommen, zehn

Generationen nach Kar, s. I 39,6. IV 36,1. Erwahnt finden sich Leleger

zuerst hei Hesiod (frg. 136 Kinkel), der den Lokros iiber sie herrschen lasst.

Spatere haben dann da und dort in Griechenland eine lelegische Bevblkerung

der hellenischen vorausgehen lassen, doch liegt diesen Angaben, von denen

Homer noch nichts weiss, keinerlei historische Erinnerung zu Grunde, vieL

mehr sind es spate Kombinationen. In geschichtlicher Zeit sind Leleger nur

an der Westkuste Kleinasiens nachzuweisen, vgl. E. Meyer Gesch. d. Alterth.

I 252. II 38. Busolt Griech. Gesch. I^ 182 ff. Beloch Griech. Gesch. I 164.

S. 659,4. Myles wird Kachfolger des Lelex, s. IV 1,1; vgl. uber ihn

m 20,2.
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ebd. Polykaon wandert nach Messenien aus, s. IV 1,1.

S. 659,6. Eurotas — -h uotop y.azrffapv, vgl. Schol. Eur. Or. a. a. 0.;

auch beim Scboliasten ist Eurotas Sohn des Myles, wahrend Apoll. III 10,3

von Eurotas sagt: d-ao AsXs-^oc, was Siebelis u. A. mit Unrecht so ver-

stehen, ais ware damit Eurotas ais Sohn des Lelex bezeichnet; ais solcher

wiirde er nicht diro = d-KoyjvoQ genannt.

S. 659,9. Aaxcoaiyjjva, u-T^xpoz ij.sv ovtc', Vgl. Cap. 20,2. IX 35,1.

Schol. Eur. Or. a. a. 0.; bei Steph. Byz. s. Tau(£xov wird sie Mutter des

Eurotas genannt, wahrend dieser bei Apoll. a. a. 0. Sohn der Naiade Kleo-

chaeira und beim Schol. Eur. Or. nach der Ueberlieferung Sohn der Tele-

dike heisst.

S. 659,10. auv([')/£i 03 0 STr^px*^, vgl. Apoll, und Schol. Eur.

Or. a. a. 0.

S. 659,13. <nvoi).c{a£v d.zo x'^:; pvcaxo; "6/j.v, Steph. Byz. S. x\ax£ 0 (Z['JLCOv giebt

zwei andere Ableitungen, vgl. Eustath. zu II. II 583.

S. 659,14. Zu Amyklas vgl. VII 18,5. Pind. P. 3,14.

ebd. £<; |j.vr)uYjv uTcoXtTcsaBai xi, Vgl. I 18,8.

S. 659,16. AV/tv^ou vgl. Cap. 19,3.

S. 659,18. Argalos, der alteste Sohn des Amyklas; Hesychios bemerkt

zum Worte Ap/gxlo;’ ''Ap‘{oXf)z y/jXzlxox TMpd. Ac^xostv, o AjxuxXotvxo; uto:;. Anderswo

wird des Argalos keine Erwiihnung gethan, doch hat man bei Paus. VII 18,5,

wo " kpTidkw iiberliefert ist, dafiir Wp-^dXw setzen oder auch den ersteren

Xamen fiir eine Erklarung des zweiten ansehen wollen; mit Recht bemerkt

hierzu Immerwahr. die Lakonika d. Paus. S. 6 A. 2, Paus. schdpfe in

jener Stelle aus einer andern Quelle, da doi-t Harpalos einen Sohn habe,

wahrend in unserer Stelle aus der Xachfolgerschaft seines Bruders Kynortas

auf seine Kinderlosigkeit zu schliessen sei. Ais Quelle unserer Stelle nimmt

Immerwahr S. 7 den Sosibios an, der, wie durch Schol. Pind. 01. 6,46

festgestellt ist, sich mit der Oenealogie der altesten Herrscher Lakoniens be-

fasste und von Hesychios in seinen lakonischen Glossen benutzt wurde.

S. 660,2. Kuvof;xo: 03 £(£v3xo OipioiXoc, nach andern war dieser ein Sohn

des Perieres, der, wahrend er sonst ais Sohn des Aiolos gilt, nun den Kynortas

zum Vater erhalt, vgl. Apoll. 1 9,5. III 10,3. 4. Schol. Eur. Or. 457.

Eustath. 11. II 581.

ebd. Tof^Yocpov/jV X3 xr^v Il3pa3(i)3 'pjvrjXy.a 30y3v, Vgl. Apoll. I 9,5.

S. 600,4. Hippokoon war demnach ein Halbbruder des Tyndareos, nach

Schol. Eur. Or. a. a. O. ein vo9oc ix NLxoaxpc^xyj;.

S. 660,5. 7upo3Xo!p(ov 03 ’lxap'.ov xxX.. d. h. seinen andern Halbbruder;

ebenso Schol. Eur. Or. a. a. 0., Eustath. II. a. a. 0., wahrend bei Apollodor

III 10,5 und Strab. X 461 Ikarios vielmehr zugleich mit Tyndareos ver-

trieben wird; dieser tlieht ebenda zu Thestios, dessen Tochtec Leda er heirathet.

Aphareus ist ein dritter Bruder, s. Apoll. I 9,5. III 10,3.

S. 660,6. 33 llsXXavav, vgl. Cap. 21,2; die Vertreibung des Tyndareos

ist erzahlt II 18,7.

S. 660,8. 7:po3 u-rjXpoc. ebenso IV 3,4, dagegen xd. -poc \u I 9,8. 37,4.

II 18,4. 31,4. Tll 13,8.
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S. 660,9. Ein raessenigches Thalamai erwahnte nach Steph. Byz. s. v.

Theopompos im 32. Buch der Philippika; Leake Pelop. 220 sucht dasselbe

in the rocky recesses of Mount Scollis, perhaps at Portes, vgl. ebd. S. 178;

allein es ist anzunehmen, dass dieses von Paus. und Theopompos ais messenisch

bezeichnete Thalamai mit dem lakonischen identisch ist, wie das bei dem von

Polybios XVI 16 genannten ganz deutlich ist, s. zu Gap. 26,1.

S. 660,10. X£ uTcVHpaxXaouQ Tuvoc<p£(i)c; xxX., Vgl. II 18,7. 11121,2.

Apoll. II 7,3. Diod. IV 33. Schol. Eur. Or. a. a. 0. Eust. Tl. II 581.

S. 660,16. ovx(ov Biou(j.ojv Tcatoojv —• oixtai ouo paatXsiai pvovxiKi, auf diese

Weise suchte man die Existenz des Doppelkbnigthums in Sparta zu erklaren;

historisch ist die Angabe schon deshalb nicht, weil das Haus der Agiaden

angesehener vrar ais das der Eurypontiden, s. Her. VI 51. In Wahrheit

war das Doppelkbnigthum die Folge eines Kompromisses
;

unsicher ist nur,

zwischen welchen sich gegeniiberstehenden Elementen (verschiedenen Stammen,

Adel und Kbnigthum) er getroifen wurde; vgl. iiber diese Frage Wachs-

muth Jb. f. Ph. LXXXXVIT 1 ff. Gilbert Stud. z. altspart. Gesch. 57 ff.

Ders. Handb. d. Griech. Staatsalt.^ I4 fg- Beloch Griech. Gesch, I 300 u. s.

ebd. oovapiaai y}.p vq IIuBw, dies weiss Paus. aus Her. VI 52. —
’ApiaxooyjpLOJ — Trpoxspov vqv xsXsuxr^v auixp^vai Xr^ouaiv xxX., dies ist die allgemein

hellenische Sage, s. Her. a. a. 0.; nach Apoll. II 8,2 traf ihn wahrend der

Zuriistungen zum Zuge der Blitz in Naupaktos; dagegen behauptete die

Lokalsage, Aristodemos selbst habe die Spartaner ins Land gefiihrt, s. Her.

a. a. 0. Xen. Ages. 8,7. Ephoros beim Schol. Pind. P. 5,101 (frg. 11 bei

Mulier). Woher Paus. seine Version hat, ist mit Sicherheit nicht zu sagen,

denn aus ot aTioasjxvuvovxsQ lasst sich nichts schliessen; der Ausdruck kehrt

anderswo wieder, vgl. IV 18,5. V 1,9.

S. 661,1. Die Sbhne des Pylades und der Elektra heissen II 16,7

nach Hellanikos Medon und Strophios.

S. 661,3. Die §§ 7 und 8 erzahlen im Anschluss an die Konstatierung

des feindlichen Gegensatzes zwischen Prokles und Eurysthenes die Sage von

der Kolonisierung von Thera, unterbrechen also die Behandlung der Genealogie.

Was Paus. von der Zwietracht der Bruder sagt, entnimmt er Herodot VI

52, die Oikistensage Herodot IV 147. 148, s. Wernicke S. 51. So genau

der Anschluss an Herodot aber auch im allgemeinen ist, so muss doch an-

genommen werden, dass Paus. daneben noch aus einer andern Quelle schbpfte;

denn wahrend er den Membliaros einen Mann aus dem Volke nennt, dessen

Xachkommen dem Theras ihr Land abtreten, weil er von Kadmos abstamme,

sagt Herodot, worauf schon Siebelis aufmerksam machte, Kadmos habe auf

der Insel zuriickgelassen dXkoo^; xs xd)v Ooivrxojy xal o'q xal xuiv iauxou

Maji^X-apov. Studniczka und Immerwahr denken an Ephoros, s. Immer-

wahr. S. 11.

S. 661,4. 0'^pcz xti) Auxsadovoc; doik<po) -yjc ir/]xpo<; dvxi ’Ap‘(stac;, Vgl. Gap. 15,6.

IV 3,4. Her. VI 52. Die nun folgende Genealogie ist ebenfalls aus Herodot

geschbpft, s. IV 147. 148. Wie eng sich Paus. hier an seine Quelle an-

schliesst, zeigt Wernicke 51 ff., der aber zu weit geht, wenn er die Lesart

der meisten HS. Zeil. 15 oisiaxyjxsi acotaiv ijxl xiavxa xd pouXsu^jiaxa halten will.
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da sirl xavTO (SC. ypovov) aus Herodots owzcpopou; tov zavx<z y povov Cov;; a/.Xr^-

Xoiai herstamme: Paus. sagt mir xov i:<zvxc£ yf-ovov; vgl. auch Zeil. 3 oidcpopo*.

xa ixaXioxa Herodot VI 42 a. E. fiigt hinzu, dass dasselbe unfreundliche

Verhaltniss auch bei den Nachkommen tbrtgedauert habe.

S. 661,5. iTrt.xpoz£63(zvx'. - aoxcLv, dies Verbum hat bei Paus. sonst regel-

massig den Akkusativ bei sich; fiir den Geiiitiv s. z. B. Her. I 65. VII 62.

ebd. — 3'jvyjpc/vxo i; arotzwv, Vgl. Cap. 2,1. I 6,6. 12,1. VII

7,7. 10,8.

S. 661,7. xoxs ovoix<z!^ou=vyjV l\ci!X/.t3xy,v, vgl. 111 15,6. Her. IV 147.

Pind. P. 4,459. Callim.' bei' Strab. VIII 347. Schol. Apoll. Rh. IV 1763.

Dafiir, dass sie den Nainen verdiente, vgl. Ross Inselreisen I 82.

S. 661,9. Hy^p'/ — i; «uxov Kdo|iov xo (^vo;, Theras ist Sohn des

Autesion, s. Her. IV 147, y^v o’ ooxo; lIoA.ov-tV.oo; cirojovo; Strab. VllI 347, und

zwar ist der Stammbaum folgender: Kadrnos, Polydoros, Labdakos, Laios,

Oidipus, Polyneikes, Thersandros, Tisamenos, Autesion, s. IV 3,4. Schol.

Pind. 0. 2,82. Das ist lakedaimonische Sage, s. Her. IV 150, dic sich, wie

aus Paus. lll 15,8 hervorgeht, an lokale Monumente anlehnte. — Gilbert,

der fiir die illteste rR*schichte Lakoniens eine ininyisehe Periode annimmt,

sieht in Theras den Vertreter des Stamme.s der Minyer; vvenn es heisst,

Eurysthenes und Prokles seien niir in der Entfernung des Theras einig ge-

wesen, so vvolle das sagen, dass die sonst sich bekiimpfenden Dorier und

Achaier zur Unterdriickuni: der .Minyer zusammenstanden, s. a. a. ().

S. 192.

S. 661,13. Zu £vcrp'to'j3'.v vgl. zu II 20,3.

S. 661,15. o'j ayjv ojxovoyjOcivxoiv xoo; cti:o,'ovoy; <z'jxojv i; xoivov zaxa/.oYov

uxct^siv iiicXXov, scii. 6
(
01

,
nicht u\ lixvpxtdxc/', wie Gilbert a. a. O. S. 6 die

Stelle versteht. Sehr komiscli ist der zu Griinde liegende Gedanke, dass die

grbssere oder geringere Intiinitiit zwischen den Zvvillingen ilberhaupt von

Bedeutung fiir die Frage sein konnte, oh ibre Xachkommen in einem gemein-

schaftlichen Verzeichniss oder getrennt aufzufiihron seien. Auch wenn man

mit Robert (bei Wernicke S. 53 6)3) ouovoyj^avxct; andert, womit an die Worte

Herodots xal xol»; «ro xoyxov (svonivoy; maotoxo»; o'/ixsXis'.v aiigekniipft wiirde, bleibt

der Gedanke sonderbar, und da von dem gegenseitigen Verhiiltniss der Nach-

kommen noch nichts gesagt ist, liess sich nicht wohl mit oO }x/;v ouoi oiiovor,-

3cr;xc(; fortfahren. Nach Wernicke a. a. O. hUtte Paus. eine genealogische

Quelle benutzt, welche die ungliickliche Trennung in der Behandlung der

beiden Kbnigshliuser so motivierte, wie Paus. os hier thut; s. hiergegen

Imm^rwahr S. 12, der die Idee der 'Prennung ais von Paus. selbst her-

riihrend bezeichnet; die alberne Wendung oG 'trjv ojoi o}i. xxX. ist dem Be-

diirfniss eines Uebergangs von der Episode iiber die Griindung Theras zur

Genealogie der Kbnigshiiuser entsprungen.
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Gap. II.

Ereignisse unter Agis, des Eurysthenes Sohn, nach dem das Ge-

schlecht des Eurysthenes Agiden genannt wird. Unter Echestratos

werden die Kynureer vertrieben, unter Labotas die Argeier be-

kriegt. Unter Agesilaos, dem Enkel des Labotas, giebt Lykurgos
seine Gesetze. Ursprung der Gesetze. Unter Agesilaos wird

Aigys erobert, unter Teleklos die Stadte Amyklai, Pharis und

Geranthrai. Unter Alkamenes wird Charmidas nach Kreta ge-

schickt, Helos zerstdrt und eine Schlacht gegen die Argeier ge-

won n en.

S. 662,1 £f. Zu den Eroberungen, die hier den ersten Kbnigen zuge-

schrieben werden, vgl. Gilbert a. a. 0. Gap. V; die Angaben hier und

Gap. 7,1 if. sind, soweit sie die Kbnige vor Charilaos betreffen, unhistorisch;

denn die angefiihrten Eroberungen beziehen sich auf Landstriche, die jenseits

des Gebietes lagen, das urspriinglich den Spartanern gehbrte.

ebd. EOpuaDivsi Vgl. Her. VI 52.

S. 662,3. ’Apoc<c, dagegen III 7,1. 14,2. 6 ’A-pc<o(zi, ein Schwanken in

den Handschriften wie bei Ikxytofti, Baxyiaki, s. II 1,1.

ebd. Des Patreus Vorfahren werden VII 18,5 bis zum Stammvater

Lakedaimon aufgezahlt; ausser Paus. erwahnt ihn nur Stephanos Byz. s.

Ikipcz'., der seine Kenntniss aus ersterem haben wird.

S. 662,5. Gras finden wir wieder bei Strab. VIII 582; erst er ist es

nach diesem, der Lesbos in Besitz nimmt, wahrend Penthilos den Zug nur

bis nach Thrakien fiihrte. Tzetzes Lyk. 1374 weiss zu berichten, dass nach

den einen Orestes selbst mit einer Kolonie nach Lesbos gekommen, aber

durch den Tod verhindert worden sei, eine Stadt zu griinden, was erst Gras

hundert Jahre spSter gethan habe, vgl. Pind. N. 11,44. — Bei Strabo heisst

sein Vater Archelaos, bei Plut. conv. sept. sap. 163 B ’Ey£Xc(oc; der Gross-

vater Penthilos ist nach II 18,6 ein unechter Sohn des Orestes von Erigone,

der Tochter des Aigisthos.

S. 662,8. Wenn Paus. Lesbos ais uTcsp xrjc, r^icstpou xauxriQ (sc. AtoX(ooc)

liegend bezeichnet, so ist deutlich, dass er die Lage von Kleinasien, nicht von

Lakonien aus bestimmt, von wo aus gesehen die Insel nicht ultra, sondern

citra Aeoliam liegt, vgl. Reitz de usu praep. b-xip locali 16.

S. 662,10. Kuvoupk; — 7C010U31V dvajxdxooz, Vgl. Gap. 7,2; bei Herodot

VIII 73 heissen sie Kuvoupi&i, die Bewohner der arkadischen Landschaft

ndrdlich vom Lykaion bei Paus. VIII 27,4 KuvoupaLi; fur Kuvoupiaxy] steht § 3

Kuvoupix/^, vgl. Steph. Byz. s. Kuvoupa; gewohnlicher ist Kuvoupk und Kuvoaoupia,

vgl. Usener Gotternamen 209. Die Kynuria war nach unserer Stelle in

jener Zeit ein unabhangiges Laiid, s. Curtius 211, anders Bursian 43;

von dem Krieg, den Echestratos gegen die Kynuria gefiihrt haben soli, ist

wieder die Rede Gap. 7,2.

S. 662,13. ’Ap'(£coi To avsx^zBsv ovis;, Vgl. Her. VIII 73: ot os Kuvoopioi

«oioyBovs; sovxs; ooxsouai ^oovoi sLoa ’4ojvs(; und dazu Curtxus 375. Bursian 42.
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S. 662,14. Kuvoupov -^zviodox Tov IIsposoK, wie in dieser Abstammung, so

liegt auch im Namen selbst (Wurzel kvan, kun) ausgesprochen, dass Kynuros
eigentlich eine Lichtgottheit war, s. Usener a. a. 0. 210.

S. 662,15. 'llpoooToc; £v T(o Xopp Teii sQ KpoToov, d. h. 1 65 ;
die Stelle lautct

!

a.oxol Aaxsoaijxdvioi Auxoup^ov hzKXpo-jzzoaavxa Aseopeoxsoj, dosA-cpiddou \dv kwjxoo,

[iacikzoooyxo;; oz ^7capxr/]Tsojv, ix Kp/Jx/jc «'(«(daiiczi xauxa; nach alter Landessage war
demnach Lykurgos ein Agiade; nun gab es aber eine andere Tradition (s. u.),

welche den Lykurgos der andern Linie zuwies; man hat daher, um den

Widerspruch zu beseitigen, ddsXcpioLu ais Schwestersohn erklaren wollen,

wobei man nicht bedachte, dass zwischen den beiden Geschlechtern keine

Epigamie bestand, s. H. Gei z er Rhein. Mus. XXIII 2 A. 3.

S. 662,17. Asojpdjxyjv o£ ot xtDsxai dvojxa xal o6 Acepdjxcev, nach Cobet Var.

Lect. 369 eine puerilis observatiuncula; das kann man zugeben, nur ist damit

noch nicht gesagt, dass Paus., der neben Herodot eine Liste zur Hand hatte,

welche die dorischen Namensformen zeigte, diese Bemerkung nicht selbst

gemacht haben konne.

S. 663,4. di’ dXqou aepa; xd ypscuv ixsXezpsv, dies widerspricht der Angabe

der Chronica des Eusebios I S. 223 vSch., wonach Doryssos 29 und Agesilaos

44 Jahre lang regierten; Paus. durfte aber die beiden nicht langer am Ruder

lassen, da sonst seine weitere Angabe, dass des Lykurgos Gesetzgebung in

die Regierungszeit des Agesilaos falle, sofort sich ais damit unvertraglich er-

wiesen hatte. Xun steht aber eben diese Angabe selbst im Wider.spruch mit

Her. I 65, der ausdriicklich sagt, Lykurgos habe seine Gesetze sogleich ge-

geben, nachdem er Vormund des Leobotes geworden sei. Offenbar also sucht

Paus. zwischen seinen beiden Quellen in der Weise zu vermitteln, dass er

die Regierungszeiten des Doryssos und Agesilaos verkiirzt und andrerseits die

Angabe des Herodot iiber die Zeit der Gesetzgebung ignoriert; er verfahrt

also willkiirlich. Bemerkenswerth ist auch, dass Agesilaos, wie Leobotes,

Agiade ist, dass also die zweite Ueberlieferung, welche Paus. mit der ersten

zu vermitteln unternimmt, den Lykurgos ebenfalls mit der Familie der

Agiaden in Verbindung .setzt, vgl. Immerwahr 15 ff.

S. 663,5. DsTvai oz «uxov xxX., diese Angaben hat Paus. wiederum

aus Herodot (I 65), vgl. Suid. in der vita des Lykurgos: ix Kprjxrj; y %apa

xoo 9'£ou xou; vopiou; Xc^peov. Bei Ephoros (Strab. X 482) fand sich eine ver-

mittelnde Ansicht, Lykurgos habe in Kreta mit Thaletas verkehrt und sei dann

nach Delphi gegangen. Dagegen leitete Aristoteles Pol. II 10. p, 1271 B, 24

und Ps. Piat. Minos 318 D die Gesetze von Kreta ab, von Delphi dagegen Plato

Leg. 624 A. 632 D. Strab. XVI 762; Polybios VI 45 ff. leugnet jede

Aehnlichkeit zwischen der kretischen und spartanischen Verfassung.

S. 663,8. Was Paus. hier von Minos weiss, erzahl*-e schon Ephoros,

bei dem sich dasselbe Homercitat fand, s. Strab. X 476; die Homerstelle ist

Od. XIX 178 f.

S. 663,15. -r^vo(jaToohrjyxo durfte ein ungenauer Ausdruck sein, denn da

es sich hier nicht um die Unterwerfung von Empdrern handelt, soudern um die

Eroberung einer bisher unabhangigen Stadt, so werden ihre Bewohner nicht
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zu ayopdmoa, sondern zu Perioiken gemacht worden sein, vgl. Schdmann-
L ipsius G-riech. Alt. I 200 A. 1.

S. 663,16. Xr/p'Xry.oc, wie die HS. an dieser Stelle iibereinstimmend

geben, niit Dindorf und Schubart wegen Gap. 7,3. 4 in Xu.pOCko^ zu andern,

scheint nicht gerathen. Paus. fand in seinen beiden Hauptquellen beide

Namensformen, Herodot schreibt XapiXauz VIII 131, Sosibios XdpikXoQ, s. frg. 2

Mulier (II 265) und dass Paus. darauf bedacht gewesen sei, Gleicbmassigkeit

herzustellen, lasst sich nicht erweisen; vgl. ‘zu Z. 21.

S. 663,18. ij.v7]|rA]v vMi xojvoa -xoiriaousba xtX., dass Paus. diese Dinge nicht

hier erzahlt, ist nach seiner Erklarung am Schlusse des ersten Capitels

selbstverstandlich
;
er wlirde wohl auch diese redaktionelle Bemerkung unter-

lassen haben, wenn seine Vorlage die Geschichte der beiden Hauser eben falis

getrennt behandelt und nicht vielmehr chronologisch verfahrend an unserer

Stelle die Thaten des Oharilaos berichtet hatte, s. Immerwahr 17.

S. 663,19. Nach Ephoros bei Strab. VIII 364 ware wenigstens

Amyklai schon unter Eurysthenes und Prokles in den Handen der Spartaner

ge^vesen. Den Krieg mit Amyklai erwahnen auch die Schol. Pind. I. 7,18,

darnach hatten Aigeiden aus Theben unter Eiihrung des Timomachos den

Spartanern bei der Eroberung geholfen; iiber die nahern Umstande bei

dieser berichtet Servius zu Verg. Aen. X 564, doch liegt dort eine Ver-

wechslung mit der latinischen Stadt Amunclae vor, s. Hirschteld bei

Pauly-Wissowa I 1997.

S. 663,21. Tepdv^pai und Tzpoyt)pdxox werden bei Steph. Byz. aus dieser

Stelle citiert, wahrend III 21,7. 22,6. 8 die Stadt Pspovflpai genannt wird,

welche Form auch inschriftlich bezeugt ist, s. CIG 1334; Paus. schreibt die

Namen regelmassig so, wie sie die jeweilige Vorlage giebt. Nach III 22,6

schickten die Spartaner in das von den Bewohnern verlassene Geronthrai

Kolonisten aus ihrer Mitte.

S. 664,4. Tpdxcaov c?v(7.ar^aavT£c, Vgl. die Anmerkung zu II 20,1. Damals

soli auch das Heiligthum des Zeus Tropaios errichtet worden sein, III 12,9.

S. 664,6. Teleklos wird ermordet, vgl. IV 4,2. 3.

S. 664,9. Die Sendung des Charmidas nach Kreta ist sonst unbekannt.

— Ais ein Zeugniss der erbitterten Eehden, die zwischen kretischen Stadten

wiitheten, erwahnt Frazer den inschriftlich erhaltenen Eid der Bewohner von

Dreros, durch den sie ihren Nachbarn in Lyttos unversbhnliche Feindschaft

schworen, s. Philol. IX (1854) S. 694 ff. Sitzungsber. d. Wiener Ak. Philos.-hist.

01. 1859, S. 431ff.

S. 664,13. Nach Ephoros bei Strab. VIII 365 fallt Helos nicht erst

unter Alkamenes, der nach der alexandrinischen Chronologie um 01. 1 regierte,

sondern schon unter Agis, dem Sohn des Eurysthenes; im iibr. s. z. Gap. 20,6.
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Cap. III.

Unter Konig Polydoros werden Kolonieen nach Italien geschickt
und erreicht der messenische Krieg seinen Hdh ep unkt. Polydoros
von Polemarchos getodtet. Unter Eurykrates verhalten sich die

Messenier ruhig, unter Anaxandros fallen sie ab und werden
aufs neue unterdriickt. Unter Eurykrates 11 und Leon kampfen
die Lakedaimonier ungliicklich gegen die Tegeaten, siegen da-

gegen unter Anaxandrides, dern Sohne des Leon. Orestes’ Gebeine
werden von den Spartanern aufgefunden, von den Athenern die

des Theseus. Anaxandrides hat zwei Erauen. Der Sohn der

zweiten, Kleomenes, wirdKonig, dersjjiiter geborenederzweiten,
Dorieus, geht ins Ausland.

S. 004,16. Dass Kroton von Sparta uus gegriindet worden sei, sagt

nur Paus., wuihrend sonst die Stadt allgeiiiein ais achaiische Griindung galt,

s. z. B. Her. VI II 47. Polyb. II 38 f. Dion. Hal. 1159. Strab. II 262 nach

Antiochos. So liegt hier zweifellos ein Irrtliuin vor, der dadurch entstanden

sein inag, dass die Griindung von Kroton in der (puelle des Paus. beim

Kbnig Polydoros angeinerkt war, wie Niese Gbtt. Gei. Anz. 1884 S. 56

vermuthet; ebenso Iminerwahr 19. Ebenfalls irrthiiinlich wird Lokroi

Epizephyrioi ais spartanische Griindung bezeichnet, es war vielmehr von

Lokrern gegriindet und streitig war nur, ob von den opuntischen oder den

ozolischen, s. Strab. VI 259. Polyb. Xll 8,2, vgl. zu Cap. 9,9. Auch hier

glaubt O. Miiller, die Lokrer miissten spartiinische Fiihrer gehabt haben, wie

er der Ansicht ist, dass Ki-oton unter der Autoritiit des dorischen Staates

gegriindet worden sei, Dor. 11 12f).

S. 6)64,18. 6 o -/aXotiiuvo; .M£33r,v'.«xo;, diese Eorm des Adiectivuins

wieder Cap. 11,8, .sonst Ms33/)vio; IV 6,1, vgl. IU 2. 111 18,7 o -po: M=33r,-

vtou; xo/.£»).o; odor o M333y,v''o)v zoXsuo; IV 17,3.

S. 66.5,4. lloLjoo)fiov sjooxijjLouvTa sv x~/.., vgl. VI 11 52,1; sein

Andenken habe inan, .sagt Ikius. 111 11,10, dadurch dauernd geehrt, dass das

Amtssiegel der Ephoren sein IMldniss trug, doch s. daselbst die Anm. Damit

steht nicht iin Einklang, dass sein Miirder Polemarchos ebenfalls ein Grabmal

in Sparta hatte, und auch die l^etonung der Popularitat des Polydoros will

nicht stimmen zu der Thatsache, dass cr mit Theopompos zusammen die be-

kannte Zusatzrhethra erliess, Plut. Lyk. 6. — Gilbert a. a. O. 192 hiilt

den Polemarchos fiir einen Minyer und die uw/j. oOx «oo^o;, zu der er gehbren

solite, fiir das Haus der Agiaden; wenn der Miirder des Polydoros dennoch

ein erhalt, so kbnne darin ein Symbol des Ivompromisses erkannt

werden, durch den eine Versbhnung der Gegensiitze herbeigefiihrt w^urde.

S. 66)5,9. Bemerke die ungewohnlich starke Anakoluthie: lIoXu&copov —
IloXuocopou — IhAuBcopov, mit dem Genitivus absolutus wird die regelrechte

Konstruktion verlassen, woran natiirlich die lange Parenthese schuld ist, mit

cpovsus' -ov iloXu5(opov aber die mit dem Genitivus absolutus begonnene wieder

aufgegeben.
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S. 665,11. £iT£ — vojJusQivxoc, £ix£ — fexouaiv, Uebergaiig aus der Par-

ticipialkonstruktion in den selbstandigen Satz, sehr haufig bei Gliedern, die

diirch jiiv ~ o£, xs — ysA, sixc — sixs, ouxs — o->xc verbunden sind, s. zu I 29,10,

vgl. Her. I 19 sixs 0 '^ aujj-pouXsus^.vxoc xsu, sixs xcti auxco ioo^s.

S. 665,14. vsdKspov = x(zxov, vgl. IV 14,4. 35,2.

S. 665,19. TcXf^v ot syovxsQ, diese Stadte traten in das Perioikenver-

haltniss, zugleich wurden spartanische Kolonisten hingesandt; so ist es zu

versteben, wenn die Stadt Pherai an der messenischen Kiiste bei Nepos Oon. 1

eine Kolonie der Lakedairaonier genannt wird, vgl. Schbmann -Lipsius

l 209.

S. 665,22. xol)xo)v ^^aaiXsuovxcDv, d. h. also unter Eurykrates II und

Leon, dagegen nennt Herod. I 65, aus dem Paus. auchhier schbpft (s. Wernicke

54), nur den Leon und dazu den entsprechenden Kbnig des andern Hauses,

Agesikles, wahrend nach Paus. III 7,6 dieser sein Leben in Rube und obne

Krieg zubracbte. Nacb VIII 48,4 war dies nicht der erste Zustammenstoss

mit den Tegeaten, vielmebr wurden die Spartaner scbon unter Kbnig Charilaos

durcb den Mutb der Tegeaten zu einem scbimpflichen Vertrag genbthigt.

S. 665,23. £7ii 03 ' Ava^avopiooo xxX., SO Paus. nacb Herod. I 67 f., s.

Wernicke 54 ff., aus dessen Gegeniiberstellung der beiden Texte man bequem

ersieht, wie eng sich Paus. auch in Beziehung auf den sprachlicben Aus-

druck an seine Quelle balt; um so auffallender ist, dass er den Text des

Orakels nicbt aucb mittbeilt, obne den das Verstandniss der Erzablung von

der Wiederauffindung der Gebeine des Orestes unmbglicb ist; § 7 u. 8 sind

zwei anderswober gebolte Einlagen; nacb Wernicke 55 A. 68 ware die

zweite iiber Erz und Eisen aus derselben Quelle geflossen, aus der der

Scholiast zu Apoll. Rbod. I 430 scbbpfte; das heisst doch wobl mebr wissen

wollen, ais wir wissen kbnnen. Die Erzablung von der Doppelebe § 9 bis

Ende des Capitels stammt aus Herodot V 40—42, s. Wernicke 55 fg.

S. 665,24. Nacb Her. I 67 kbnnte man annehmen, dass an dem Er-

folg gegen die Tegeaten aucb der Kbnig des andern Hauses, Ariston, Tbeil

batte; Paus. schweigt dariiber sowohl bier ais Gap. 7,7.

S. 666,2. «'fixojxlvou o£ xoD i\r/a, ein anderer Spartaner dieses Namens,

der im Wagenkampf 01. XC siegte, wird VI 2,1 ff. erwabnt.

S. 666,5. av£|ioic — stxaCoJv — xuxov os xtjv acpupav xal xov ax|iova

dtvxixuTTov xauxT[], Tzfi^o. os — xhv oto'/]pov, die Konstruktion wird geandert, zu den

Akkusativen x6xov — czvxcxutcov — Tzri\m ist slvai zu erganzen.

S. 666,7. Wilamowitz Herm. XIV 161 vermutbet, dass im Orakel

nicbt sondern gestanden babe, ein doriscbes Wort, das scbon

Herodot, dem Paus. nacbspricbt, nicbt verstanden babe.

iS. 666,8. xr). os Ixi xcov v^poHov uls zeitUcbcr Akkusativ zu fassen, wie

sxsiv7]v xy;v yjjjispav, xoDxov xov ypovov, S. Scbmid Attic. IV 51.

S. 666,10. Zur Versetzung der Gebeine des Tbeseus von Skyros nacb

Atben vgl. Plut. Cim. 8. Tbes. 36, zu I 17,6, S. 208; audere Beispiele bei

Robde Psycbe^ I 161.

S. 666,14. Ueber die Verbindung von rAz mit opuo; s. zu I 28,10,

S. 316.
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ebd. Die Tradition, dass in den Urzeiteu daa Eiaen noch unbekannt

war und fiir Waffen wie sonstige Gerathe Bronze verwandt wurde, ist von

Hesiod. opp. et dies 150 ab diirch die ganze Litteratur bindurch verbreitet,

s. Bltimner Technologie IV 40 ff.

S. 066,15. xo T£ U a5ivr,v tyovia tt;v ». Hom. 11. Xlll 612.650.

S. 666,17. N'.xo|it,o 2 (>3».v, zum Dativ 8. z. II 2,3.

S. 666,2u. Aaxt''atiiovtuiv povo; ,7vawd; xs X'jo £T/«, damit giebt Pau8. die

Worte Herod. V 40 wieder zotiutv oO^um; ^zapzir^zud; Paus. hatte zq seiner

scharfern Fassung keinen Grund; denn wenu die Bigamie dem Anaxandrides

gestattet war, 80 kann sie (Iberhaupt nicht geaetzlieb verboten gewesen sein,

und es wird daher im Laufe der Zeiten noch andere Ausnahmsfaile gegeben

haben; jedenfalls Ubersieht Paus., dass nach Her. VI 61 ff. auch der Kbnig

Ariston zu seiner unfruchtbaren Gattio eine zweite, ja sugar eine dritte nahm.

S. *Wi7,7. liZoaotv — x()t3[ixta X7,v vgl. zum Pluralis die

Bernerkung zu aWKu II 27,4, S. 450.

ebd. Wohin Dorieus ging, erzflhlt Paus. 111 16,5, ausfUhrIich aber

Her. V 12IT., vgl. Diod. IV 23.

Cap. IV.

Kleoinenes beslegt die .\rgeler und verbrennt die FlUchligen im

.\rgoshalne, flllirl ein Heer gegen .Athen und verwrtslet die den

eleusinischen Gbttinnen geweibte Orgas, setzt nacb .\igina Uber,

beraubt den Demaratus durcb Betrug der Herrscbaft, tSdtet sicb

endlicb selbst im Wabnsion. lieonidas erwirbt sicb bei Thermo-
pylai bttcbsten Uubm. Pausanias Vormund des Pleistarcbos,

Sobnes des Leonidas, fUbrt dic Lakedaimonier nacb Plataiai und

dem Hellespont; seine edelmUthige Handl ungs weise.

S. 6*17,0. KUouiw;; Vt m; aOxua tJ;v dass

bier zwiscben Merudot und Paus. ein \V idei-^pnicli vorliegt, insufem ais

ersterer den Krieg mit .\rgos (VI 10. 77) zur gleicheu Zeit wie den Kampf

um Milet vor sieb gebcn Uisst. d. b. 4V15; I, wiUirend Kleomencs seinem Vater

Anaxandrides sebon elwa iims .labr 52* * auf dem Tbron folgte, kann nicbt

bestrilten werden; Uber die Versucbe, es zu tbun. vgl. Kftgi .Ib. f. Pbil.

Suppi. VI 169, der 170 \. 3 vermutbet. es liege eine Ungenauigkeit des

Paus. vor: da Hen>dot den Krieg mit .\rgos nicbt suo b»cu enzAble, sondem

erst einflecble, naebdem er liber den Tod des Kleomenes berirbtet, so babe

Paus. dies Kreigniss an die Spitze seiner Erzllblung gestellt, io der er ira

iibrigen sirb gan/ an die Keibenfolge Hen^dots balte. Wabrsebeinlicber ais

dies an sicb wobi mbgliebe Verfabren ist die .\nnahme, dass Paus. s<*ine

Noti/ anderswuher babe, da siebere Spiiren einer neben Herodot bier be-

nutzten Quelle vorbanden sind, s. Immerwabr 22 fg.

S. 667,11. fivtxa, er blieb Sieger, vgl. zu I 26,3 (S. 283) und 11121,1;

zur Saehe vgl IT 20,8.
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S. 667,12. ’'Af>7ou -oO Xio^r^c, vgl. II 22,5, dass Niobe die Mutter des

Argos sei, hat Paus. nicht aus Herodot.

S. 667,13. K3vT(z/.',37tl'.o', die Zahl ist unglaublich, eiu Korps von dieser

Starke hatte sich nicht so ohne weiteres verbrennen lassen; wahrscheinlich

liegt, was bei Zahlen so haurig vorkommt, ein Fehler der Ueberlieferung vor,

jedenfalls geniigen auch 500; bei Her. 78 heisst es: zoUoj; ixiv icpdvsuaav «O-wv,

TTO/j.ol; d’ i; ~jt <T/.ao; toD "'Appu /.cc:acpL(‘(dv-a; */xX.

ebd. — iz ToO voD, gut vergleicht schon ^^'alckenaer Her. AH 12

iz::Xd)3C(vx3; h. xoD-voj und III 155 xwv cppsvwv, Vgl. auch PailS. A^III

24,9 'pjvatxs; l\v/A'Ujj'jZ'y und zapapod^ai, T:apazpizs-jdai ex ~o5 voD lA^ 4,8. X 23,7.

S. 667,14. xeleuei^y mit dem Dativ 137,7. lA^ 27,5. AHI 5,2. 1X38,5;

iiblicher ist auch bei Paus. der Akkus.

S. 667,16. Die Ziige des Kleomenes iiach Athen
;
(puelle ist iu der Haupt-

sache Her. A^ 64. 70 ff., s. AVernicke 57, vgl. Arist. ’AM. izok. 19 fg. Die

Orgas erwahnt Herodot nicht, nach AVern icke 58 hatte Paus. den Namen aus

seiner periegetischen Quelle, wie die Stelle I 36,3; dagegen macht Immer-
wahr darauf aufinerksam, dass Orgas und der Alegarerfrevel auch bei Plut.

Per. 30 verbunden vorkominen, sodass die (puelle der beiden Schriftsteller

dieselbe sein diirfte, bei Plut. ist aber an eine periegetische nicht zu denken.

— Orga.s bedeutet nach Tim. lex. Piat, yj sd-^cio; zat h^apa zal dxiJc/Ja sc.

und zwar meist den Gottern geheiligtes fruchtbares Land, Poli. I 10, vgl.

Hellad. bei Phot. 534 a dp^ctoo' id»u; i/aXouv ’ADr^vaioi x/^v xcztv b^eaiv «vs^xiv/jv x^;;

*Axx'.z:^; *iix«;l» xai xr^; M:Y«p'do;, Vgl. z. B. ’Ivf. «p/. 1888 8. 25 f.; das Land

war wohl mit Biiumen bepilanzt; s. auch l 36,3. II 28,7.

8. 6)67,19. \\br^vc<t(i)v yc(p'.x'. dvopo'. ’h<r(6po'jj vgl. A^l 8,6; der wahre

Grund ist dies jedenfalls nicht gewesen, er liegt vielmehr in der traditionellen

Politik 8partas, das oligarchische Klement iiberall in Griechenland zu unter-

stiitzen.

8. 66)8,3. xc^'jx/,; Xcji^iv, der Gen. partit, in Verbindung mit xsjj-srv bfter

bei Thuk., s. l 30,2. 11 56,6. VI 75,2. 105,3.

8. 668,4. c('fix£xo de xal i; Ai'Y'.vav xxX., die Expedition nach Aigina und

der Konflikt mit Demaratos werden nach Her. VI 49—51. 61 If. erziihlt,

vgl. AVernicke 58 fg.

ebd. 3'jviXo!M.|jay£v ist conativ zu fassen, wie Her. VI 50 ,3ouXojj.£vo; auUapstv

zeigt, vgl. Paus. VI 14,6> toj; (nHoOvxa;.

8. 668,6. o.oixpijjovxo; kXso|).ivoj; — dii[ic(kKev auzdv, zur Konstruktion vgl.

1 6), 8, S. 155.

S. 668,9. (mv/;3«xo ohne Augm. syll. wie IV 35,6, ebenso d.7io'>ac(vxo im

Anfang des Capitels. — Bei Herod. VI 66 heisst es genauer Kop(ov IkptVAXav

XT^v zpojxc<vx'.v dvaZitilc'., xd KA.£OM.£vr,; e[jo6Xexo keyeoih.i, /Jyeiv.

ebd. Paus. spricht zuerst von der Bestechung der Pythia, dann von

der Gewinnung des Leotychides, bei Herodot steht beides in umgekehrter

Folge, VI 65 Leotychides, VI 66 die Pythia, vgl. Pfundtner Jb. f. Ph.

LXXXXIX 446.

S. 668,12. 'koyojv OL»; — e^i^akkev, Vgl, III 7,7, ixpdXXsiv unbedachtsam

hinwerfen, ahnlich Hom. II. XVIII 324. Od. IV 503. Aesch. Ch. 47;
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vgl. Soph. EI. 569 i/zoji.rcf3<z(; szo; t-. vy{'/d'/v. und dazQ die Erklarung
von Kaibel S. 164.

S. 668,14. /rj) xd r/KKrj. cum }>£ 3c<v , es ist abep doch das einzige

Beispiel, dass Thronstreitigkeiten in Delphoi entschieden wurden, sonst befand

daruber nach Paus. Cap. r,,2 die Gerusie, nach Xen. Hell. III 3,4 r; zoX*;,

d. h. die Gerusie und die Volksversammlung.

S. 668,18. Kleomenes' Tod nach Her. VI 75.

S. 668,22. 03 to)v o(of;o)v h-y.r/, dagegen Herod. a. a. 0. o); uiv

ot ZfjkhA ^ E’/.X*/)vojv.

8. 669,2. Protesilaos in Eleus ais Gott verehrt, s. I 34,2; wie er sich

an Artayktes rachte, der den ihin geweihten, zur Aufbewahrung grosser

Schatze dienenden Platz pliinderte, erzahlt Her. IX 116 ff.

S. 669,5. Von Lysander wird ebenfalls berichtet, dass er die Pro-

rnantis bestechen wollte, s. Diod. XIV 13. Plut. Lys. 25, vgl. ferner

Her. V63.

S. 6t)9,13. av/i yfiovov . - y/joyot, koniiiit sehr hiiutig vor und heisst stets:

mit derZeit, im Verlauf der Zeit, vgl. 1 11,4. 11 26,10. 28,6. 111 6,6. 11,1.

3. IV 17,4. 29,7. 34,5. 8.9. VI 10,4. 11,7. 22,5. 10. Vll 3,9. 4,8. 6,4.

17,10. 18,1. 6. 10. 25,12. V!ll 39,2. 1X 20,2. 29,9. 36,2. X 3,3. 8,1. 14,4.

29,7. 32,9. — 11 11,1. Vlll 3,2. IX 34,10. An unserer 8telle erfahrt

ccvd durch die Verbindung init eine Einschriinkung: es ist nicht

die ganze Zeit gemeint, sondern dieselbe init Abzug der unter ver*

standenen, also im \'erlauf der Zeit seit der That des Leonidas, so dass man

iibersetzen darf: vorlier und nachher, nicht aber mit Wiedasch: um jene Zeit.

S. 669,14. hryntiK m\ lH,oacc.; qivovxo die Stelle

bedeutet nicht, wie Amasaeus und Spiitere wollen: rpii post Medis et Persis

imperarunt, vielmehr ist zu verstrhen: qui Medis et postea Persis imperarunt;

denn weder sagte man Mr,oo)v ///• noch auch hat es nach Xerxes

Kdnige der Meder im Gegensatz zu solchen der Perser gegeben.

S. ()69,15. iirp.oxov diese Meinung^ konnte

sich Paus. aus Herodot bilden, s. z. H. Vll 11. 50. 53; freilich sagt eben*

falis Herodot III 160, da^^s niemals ein Perser gewagt habe, sich mit Kyros

zu vergleichen und das enO^pricht mebr der Anschauung des Alterthums,

vgl. Xen. Cyr. 1 2,1.

S. 669,17. jir,03 Ty;v ' VXfyPta toiiv, hier ist also Hellas im 8inn von

Mittelgriechenland gebraucht, jedenfalls mit Ausschluss von Thessalien.

S. 669,19. z3p»crfaYo>v Tf,v jUTct 'Voapvoy OTpctxiclv 0 Tpotyjvio;, Her. Vll 213

nennt ihn Mr,X'.=u;, aber auch Paus. 1 4,2 wird der \'errathcr genauer ais

Trachinier bezeichnet; ebenso bei Diod. XI 8, wo der Name fehlt, bei

Frontin II 2,13 und Polyaen Vll 15,5. Immerwahr S. 24 meint, es laufe

bei Paus. eine Verwechslung unter, einen Trachinier nenne Her. Vll 213

den Athenades, den Mbrder des Ephialtes; indessen zeigen die iibrigeu Citate,

dass es wirklich eine Tradit ion gab, w'elche Trachis ais seine Heimath nannte.

S. 669,21. Die Thaten des Pausanias erzahlt Herodot IX 11. 76. 78 f.

ebd. asv ouz er war in der That nur der Vormund des

minderjtihrigen Pleistarchos, Her. IX 10. Thuk. 1 132; er heisst also mit Unrecht
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Konig bei Ps. Demosth. g. Neaira § 97. Arist. Pol. V 1 p. 1301 B, 20; VII 14

p. 1333 B, 34. Suid. s. v. Die falsche Bezeichnung riihrt davon her, dass der

Vormund des Konigs alie Funktionen eines solchen hatte, vgl. Schomann-
Lipsius a. a. 0. 232.

S. 670,3. y^v-ivc^ fiir y]v, vgl. II 12,4. 35,9. III 21,3. 25,6. IV 35,9.

V 4,4. 15,4. 24,2. 11. 25,9. 27,3. VI 6,11 u. s.

S. 670,6. ic v/jv Kojv, Herod. IX 76 i<; Arpvc^v.

V

Gap. V.

Kdnig Pausanias II besiegt die athenischen Demokraten im

Peiraieus, zieht aber gleich nachher nach Hause, da er die Herr-

schaft der dreissig Tyrannen nicht unterstiitzen will, wird

deshalb angeklagt, aber freigesprochen. Lysandros fallt vor

Haliartos, Pausanias erscheint zu spat, zieht ohne einen Kampf
zu wagen ab, wird angeklagt und, da er nicht vor Gericht zu

erscheinen wagt, von den Tegeaten in dem Tempel der Athena
Alea ais Schutzflehender aufgenommen. Aristodemos wird Vor-

mund der beiden Sohne des Pausanias. Agesipolis, der altere,

iiberzieht, Kdnig geworden, die Argeier mit Krieg, wird aber

durch Erdbeben, Blitz und Donner zum Abzug gendthigt; er

stirbt auf einer mit Gliick begonnenen Expedition nach der

Chalkidike an einer Krankheit.

S. 670,10. nXsiaxapyoc; — ixikzuvqoc, im Jahr 458, vgl. Diod. XIII 75

llXsiaxojva^ 6 ixsXsuxiQOsv ivq 'irsvxvy/.ovxa, d. h. 458—408.

S. 670,12 ff. Was hier erzahlt wird, ist III 9,11 bezeichnet mit xd s?

Ilauaaviav; ausfiihrlich berichtet uber die Expedition nach Athen Xenoph.

Hell. II 4,29-39, vgl. Plut. Lys. 21.

S. 670,13. xoT; 03 apysiv imxpc/.irstaiv utco Auadvopou, Diod. XIV 3 sagt:

(Aoaav^po;) auvspouXsus toT; AQyjvatoi; sXsallczt xpidxovxo. dvopa<;, dagegen stimmt

mit Paus. Aristot. ’A&. ILo\. 34,3. Plut. Lys. 15. Justin. V 8,5.

S. 670,15. asxd xfjv iJ-ccy;/]v aozixa oi xov axpaxov dTcdysiv oixotos T^psasv, nach

dem, was Xenophon a. a. 0. § 35 ff. erzahlt, miissen vielmehr zwischen der

Schlacht und dem Abzug Monate verflossen sein; nach diesem Widerspruch

zwischen Paus. und Xenophon ist anzunehmen, dass letzterer hier nicht

Quelle des ersteren ist, eine Annahme, die dadurch bestatigt wird, dass

Xenophon den Kdnig weniger giinstiger beurtheilt ais Paus., vgl. Hell. § 29;

in viel starkerem Maass gilt das aber von Plutarch, der ganz gegen den

Kdnig Partei nimmt, s. Immerwahr 26 fg., der an Ephoros ais Quelle des

Paus. denkt.

S. 670,18. uTCd'(£iv ic; or/yjv I 24,4. III 7,10, ic; oixacjxvjpiov II 19,6.

S. 670,19. oixoaxy^piov ixct&iCov, sie sassen ais Gerichtshof, s. zu I 3,1,

S. 138.

Pausanias I.
48
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S. 670,21. Das Verfahren gegen den Kdnig, wie es hier geschildert

wird, ist durchaus gesetzmassig; der Kdnig hatte nur das Vorrecht, erst auf

die dritte Ladung durch die Ephoren vor dem Gericht erscheinen zu miissen,

s. Plut. Cleom. 10.

ebd. Paus. wurde demnach nur mit knapper Stimmenmehrheit frei-

gesprochen, und doch hatte eine lakedaimonische Kommission im Auftrag der

Spartaner gemeinschaftlich mit ihm gehandelt; man sieht, die beiden Parteien

standen sich in ungefahr gleicher Stiirke gegenuber.

S. 670,23. \Lz-zrx 03 o-j roXyv y/jovov xtX., der sog. boiotische Krieg fand

im Jahr 395 statt. Die Yeranlassung zu demselben wird Cap. 9,10 be-

richtet; zum Verlauf des Krieges selbst vgl. Xen. Hell. III 5. Diod. XIV 81.

Plut. Lys. 29. Aus diesen Berichten ISsst sich keineswegs erkennen, dass

Paus. mit Recht angeklagt wurde; berichtet doch sogar Plutarch (Cap. 21),

Pausanias habe sich in Folge der Autfangung eines Boten nicht rechtzeitig

mit Lysander vereinigt. Dass dieser allzu ungeduldig vorging, liegt ange-

deutet in den Worten oOoiva i-ia/uiv ypovov. Wie gross aber der Zorn in

Sparta war, liisst sich daraus erkennen, dass dem Pausanias nicht bloss zur

Last gelegt wurde, er sei zu spiit vor Haliartos eingetroffen und habe, um
die Gefallenen zu beerdigen, einen Waffenstillstand nachgesucht, sondern dass

ihm auch wegen seiner Haltung gegenuber den athenischen Demokraten der

Prozess gemacht werden solite, wie wenn er nicht vom Gericht in Beziehung

auf diesen Punkt bereits freigesprochen worden wiire, s. Xen. 111 5 a. Pk

S. 671,1. dvaXctpiuv TcrvoTjUsl toj; <I>ojx3a;, Vgl. Xen. a. a. 0. § 17 -co d-o

tl>o>x£iov ’Opyo{i£vou xctt tojv xa"’ ixstva -/(opiiuv axpdTsuuo.

S. 1)71,4. u)v nach Xen. a. a. O. ^ 19 betheiligten sich

nicht nur einige in Haliartos anwesende Thebaner an der Schlacht, sondern

eilte das ganze thebanische Heer herbei, ais die Kunde kam, Lysander greife

Haliartos an; bei Plut. a. a. O. 28 ‘ktimpft das ganze thebanische Heer, das

theils in, theils vor der Stadt aufgestellt ist; iibrigens hat auch Paus. IX 32,5

aus den Hri^aiujv xat ’Al>r,vaiujv -ivi; unserer Stelle eine otpct-id gemacht. Von

den in Plaliartos anwesenden Athenern spricht Xenophon nicht, wohl aber

Plutarch. Auch hier denkt Immmerwahr an Ephoros ais (puelle.

S. 671,6. Der Tod des Lysander wieder erwiihnt IX 32,5.

ebd. zctpd Tsfsctxiuv xat 3^ 'ApxaSta; d)Ar,; dUpotCtov otivaiuv, Vgl. Xen.

§ 17 xo X3 oixoDsv syojv axpdxsuua xai x6 ix lhXo“ovvr]3ou, zXr^v IvoptvDioi oux Yxo/vOuUoyv auxot;.

S. 671,10. Hpaay^ouXo; driysiv ou zoVj nach Xen. § 22 ver-

einigten sich die Athener sofort mit den Thebanern: ot 'A^r^vaToi iX^dvxs;

aujjLTCapsxd^avxo.

S. 671,18. ostjia koiT^aaxo, Cia vier bemerkt: „il y avoit dans les

editions precedentes, B3i|ia izotyjaaxo, ce qui ne signifioit pas grand’ chose. J‘ai

mis Bsq^a £-oiy" 3axo, il se fit un exemple, d’apres le Ais. 1411“; allein ostaa

^oisto^ai ist nicht anders gesagt ais Hauua, rfxXrjiia, |ivrjar,y, Xr^^r^v (III 7,7) -oi£t3^ai,

d. h. es umschreibt den einfachen Verbalbegriff osiaatvsiv.

S. 671,19. £v oixta koiouix£v(ov — x^v ^paSyxi^xa, dass Paus. nicht bloss

jene Langsamkeit zum Vorwurf gemacht wurde, ist oben bemerkt, vgl.

Xen. § 25.
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S. 671,21. Paus. flieht nach Tegea, s. Her. VI 72; zu Leotychides

vgl. Cap. 7,9 f., zu Chrysis II 17,7, wo sie Chryseis nach einer andern

Quelle genannt wird.

S. 672,4. Aristodemos iibernimint die Vormundschaft der Sdhne des

Pausanias, vgl. Xen. Hell. IV 2,9.

ebd. To iv Kopiv^to xatop&u)jj.a, im Jahr 394, s. I 29,11 u. vgl. Xen. Hell.

IV 2,9 ff. Xach Diod. XIV 83, der die Schlacht an den Fluss Nemeas

verlegt, war der Ausgang zweifelhaft.

S. 672,6. Ay/jatiroXii; — xpcbtoiQ sTcoXsp-yjasv Apjston;, Vgl. Xen. Hell. IV

7,2 £f. Clavier und Immerwahr sind der Meinung, dass Paus. aus dieser

Darstellung Xenophons geschbpft habe; einige Differenzen in den Angaben

machen diese Meinung unwahrscheinlich. So lasst Xenophon das Heer des

Agesipolis von Phlius aus gegen Argos vorgehen, Paus. dagegen aus dem

Tegeatischen
;

ferner weiss Xenophon nichts von fortgesetzten Erdbeben,

wahrend Paus. schreibt ou xcptsi osiojv 6 Qsoc, ebenso nichts davon, dass Leute

durch die Donnerschlage wahnsinnig geworden seien, sie kamen nach § 7

vielmehr geradezu um.

S. 672,8. oTtsiaopiavov xpoi; 'AfqatTzokh acpiai xatptijou!; otj xiva<; axovoac, man

hat an dieser Stelle die Existenz eines alten, auf gegenseitigen Schutz be-

rechneten Biindnisses der Dorier heraus lesen wollen, s. Kortiim zur

Geschichte hellenischer Staatsverfassungen S. 33; indessen geht aus Xen.

Hell. IV 7 fg. hervor, dass die oTrov^ofi, von denen hier geredet wird, sich

nicht auf ein Schutz- und Trutzbiindniss beziehen, sondern dass damit Ver-

trage gemeint sind, nach denen bei Gelegenheit gewisser Feste ein Wafifen-

stillstand zu beobachten w'ar. Agesipolis wies die Argeier ab, weil sie durch

willkiirliche Aenderung des Kalenders das Fest auf eine ihnen gelegene Zeit

angesetzt hatten, vgl. Busolt a. a. 0. 39 mit Anm. 46.

S. 672,11. sasicss — 6 &£o?, s. zu I 29,8, S. 321; Poseidon ist der Erd-

erschiitterer, ivoar/&wv, asiar/^wv u. s. w., darum stimmen die Lakedaimonier

auch sofort den Lobgesang auf ihn an, vgl. Xen. Hell. IV 7,4. Nach Paus.

III 8,4 zieht sich Agis aus Elis zuriick, ala der Gott ein Erdbeben schickte.

S. 672,16. Agesilaos zieht gegen Olynth und stirbt, vgl. Xen. Hell.

V 3,8 f. 18,19. Diod. XV 23. Die Eroberung und Zerstbrung Mantineias

durch ihn ist hier iibergangen, aber VIII 8,7 ff. nachgeholt.

S. 672,17. fjp-/]x6xa xa>v xa aXXojv -jcoXawv — xczc; xoXXac; vm aux-^v iXTUiCovxa

aipyjaetv x'qv die korrekte Ausdrucksweise ware: fjpyjxoxa xs — xal iXia'-

Covxa; wird xa nach xwv gestellt, so muss man nach xac; xioXaic;, dem ersten

Objekt von -^prp/oxa, ein zweites mit xox' eingefiihrtes erwarten, das nun aber

nicht kommt. Es liegt also eine Anakoluthie vor.

48*



762 III 6,1—8.

. Gap. VI.

Kleombrotos fallt in der Schlacht bei Leuktra. Kleonymos
streitet init Areus um den Thron; da die Gerusia fiir letztern

entscheidet, fiihrt Kleonymos den Pyrrhes ins Land. Unter Areus'

Herrschaft belagert Antigones, des Demetrios Sohn, die Stadt

der Athener, denen die Lakedaimonier zu Hiilfe kommen. Leonidas

erhalt ais Greis die Herrschaft, wird von Kleombrotos derselben

beraubt, erhalt sie aber wieder. Kleomenes sein Sohn, letzter

Kbnig aus Eurysthenes’ Haus.

8. 072,22. KXsop.pf»oTo; — cffiyoasvr^; t~K Ezsas keiner der Schrift-

steller, welche uber den Verlauf der Schlacht berichten, weiss dies zu melden,

vgl. Xen. Hell. VI 4,13 ff. Plut. Pel. 23, uud Diod. XV 55 widerspricht

direkt. Audi die Erziihlung der Schlacht bei Paus- IX 13,9 tf. IHsst nicht

erkennen, dass Kleombrotos gleich zu Beginn der Schlacht fiel. Auch was

den Tod des Hippokrates betritft, steht Paus. mit seiner Angabe allein, vgl.

Thiik. IV 90. Diod. Xll r)9 f.; und nicht anders verhiilt es sich bei Leosthenes,

wo noch dazu kommt, dass die Niederlage, bei der er fiel, nur von Paus.,

und zwar gewiss mit Unrecht, ais eine so schwere bezeichnet wird, dass

sie mit der von Leuktra und Delion in eine Idnie zu setzen wlire. Diod.

XV HI 13 spricht nur von einer und .Tustin. Xlll 5,P2 driickt sich,

freilich ungenau, so aus, dass man meinen kunnte, Leosthenes sei gar nicht

bei Gelegenheit rines regelrechtim Gefechts ums Leben gekommen.

S. 072,24. 6 oc(t'no)v ~ '

\rrr.oxp<rrr^\>, man wird erinnert an den

.\usdruck der Gerichtssprache «xcf^siv e-1 Davaxtf), vgl. V 19,0. X 19,4;

IX 7,3 vo 3o;; .so steht gleich nachher xarrjcr^e to /(>co')v, vgl. Eur. l\Ied.

1010 aXXou; xaicf^o) rfioobsv, SC, £?; ''Aiooy; SOnst ist iiblich to ypeojv xaxd.ctiJL^ccvc'., s.

20,7. VIll 27,15 oder k-.Xaiiflavc., vgl. II 9,4. 30,7. 34,5. lll 2,4. 7, .5. IV

3,1. 23,3, vgl. zu I 7,3, S. 158.

S. 073,3.
'

~crp= 3ycTo jiiyx oyosv i; tjLvrj|ir,v, vgl. dazu Plut. Agis 3:

\\fr,3iT:oX'.; oyxc zoVjv ypovov oy'£ rctioct; ^3/=.

S. 073,0. Akrotatos fUlU, s. VIII 27,11.

S. 073,7. £; avciXo^tcTi/ ctcptxovco xtL, Vgl. I 13,5. Die Frage, die der

Gerusie vorlag, kann man nicht, wie das bei Schubert Pyrrhus 229 ge-

schieht, ohne weiteres in Parallele .setzen mit derjenigen, die Dareios zu

entscheiden hatte. Die .Vnspriiche des Ariobarzanes, der geboren w^urde,

ais sein Vater noch Privatmann war, waren andrer Art ais die des Areus,

bei dem es sich darum handelte, ob der Sohn des Kronprinzen sein Recht

auf die Nachfolge an den Bruder seines Vaters abtreten miisse, da dieser

starb, ehe er den Thron bestiegen. Zu dem Entscheid der Gerusia mag der

Ruf des Kleonymos beigetragen haben, s. Plut. Pyrrh. 20 ^oxo)v £tv«'. xott

M.ovapyixo; oy*’ =yvoictv oyxs t:i3x»v £iy£v, Vgl. Diod. XX 104.

S. 073,11. xal aOxov ot Ic&opoi — ‘(ipctat. iyyaifcoioyvxc; xal — £cpi3xavx£; dpyov-a,

so wurde er an der Spitze eines Heeres den Tarentinern zu Hilfe geschickt,
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vgl. Diod. XX 104; ferner zieht er nach Theben zu Felde, vgl. Plut.

Demetr. 39; er belagert Troizen nach Polyaen IT 29; wenn dieser Schrift-

steller ihn Aaxsocajxov-cDv paaiXsug heisst, so liegt ein Irrthum vor, wie wenn

Pausanias gelegentlich Konig genannt wird, s. zu Cap. 4,9, und ist nicht mit

Schubert a. a. 0. 229 anzunehmen, dass es dem Kleonymos vielleicht vor-

iibergehend gelungen sei, den Areus zu verdrangen.

S. 673,13. Ilujopov — e'KYj'(d'(£Zo, s. I 13,5.

S. 673,15. Zum Zug des Antigones G-onatas gegen Athen vgl. I 1,1.

7,3. 30,4; zum Biindniss der Athener mit den Spartanern CIA II 332.

S. 674,1. 6'k acpiai xd sTrir/josuz e^avyjXwxo, es ist nach diesen Worten

deutlich, dass die Lage des peloponnesischen Heeres eine prekare geworden

war; ais es abzog, eilte ihm Antigonos nach und besiegte es bei Korinth,

wobei Areus selbst den Tod fand, vgl. Trogus 26. Plut. Agis 3. Das war

im Jahr 265, vgl. Droysen III I, 243,1.

S. 674,4. Zu avappTiai ist zu denken xivouvov (d. i. den Wtirfel), welches

meist dabei steht, s. z. B. Her. VII 50. Thuc. IV 85,4. 95,2. VI 13,1.

Bekk. Anecd. 18, ohne Objekt Thuc. V 103,1. Luc. Hermot. 28. Casau-

bonus macht zu Suet. Caes. 32 folgende Bemerkung: Eleganter Pausanias

-(o dyrj.F)rA%xz\.v, quod est extrema consilia ex desperatione inire, opponit

To TOixisucaUai x^v «Tiovoiav: quod de eo dicitur, qui non totis viribus ruit

ad proelium certus aut vincere aut mori, sed ita se par at ac vires

dispensat, ut cedere coactus stare possit. Sic ait Strabo Hispanos

diu pop. Rom. invictos, quia ixczatsuov xal xczxsxspjiaxiCov xouc «"(wvczc. Sic XCZJJ.ISU-

£0 ^«'. 6pjj.r^v non consumere suas vires in primo impetu: et Xenophon

][rj.{bdaq, lib. 4.^

S. 674,5. Athen kapituliert (Polyaen IV 6,20) ungefahr 262, s.

Wachsmuth Stadt Athen I 628 m. Anm.

ebd. Die Besatzung wird aus dem Museion lierausgezogen a. 256/5, s.

Euseb. II 120 Sch.

S. 674,9. Leonidas, der Vormund des Areus, ist um 243 Konig, also

war Areus spatestens um 251 geboren, s. Droysen III 1,326 A.

S. 674,10. Leonidas wird Konig, vgl. Plut. Agis 3.

S. 674,11. Auaavopoc, «Tto^ovo^ Auaavopou xou Apiaxoxpixou, d. h. des be-

riihmten Feldherrn Lysander, VI 3,14. C I A II 659 u. s. Lysander war,

was Paus. zu sagen vergisst, Ephor und einer der Haupthelfer des Agis bei

seiner beriihmten Reform, Plut. Agis 8. Er war des Leonidas Gegner, weil

dieser sich den Reformbestrebungen widersetzte. — Von dem Eidschwur, den

Leonidas angeblich gethan haben solite, sagt Plutarch nichts, dagegen warf

nach ihm Lysander dem Leonidas vor, dass er im Seleukidenreich sich mit

einer Asianerin verheirathet und Kinder mit ihr gezeugt habe u, s. w.

Leonidas wird abgesetzt und sein Schwiegersohn Kleombrotos tritt an seine

Stelle, Plut. Agis 11, er selbst Mchtet nach Tegea; dass er verbannt worden

sei, sagt Plutarch nicht, s. Gap. 12, er wird zuriickgerufen Gap. 16.

S. 674,17. Gewohnlich sagt Paus. jedoch findet sich i^xoi — 'q,

wie hier, nicht gerade selten, vgl. V 14,1. VI 4,7. 8. 19,7. VIII 19,3. 37,7.
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IX 85,6. X 1,7; dagegen kommt weder %
— noch 7̂ toi — y;xo' bei

Paus. vor.

ebd. 6 o£ den Nachsatz einleitend, s. zu II 13,6, S. 548.

S. 674,20. Ueber Kleomenes hat sich Paus. im zweiten Buch aus-

gesprochen, s. Gap. 9,1— 8.

Cap. VII.

Das audere Haas der lakeda i monischen Kdnige, der Prokleiden,
spater Eurypontiden. Unter Prytanis’ Regierung beginnt die

Feindschaft zwischen deu Ijakedaimoniern und Argeiern. Unter
Charikles verwUsten die Lakedairaonier das Gebiet der Argeier
und greifen die Tegeaten an. Unter Xikandros wird wieder
Argolis verheert. Die Asinaier werden bald nachher aus dem
Lande getrieben. Zur Zeit de.s Theopompos kUmpfen die Lake-
dairnonier mit den Argeiern um die Thyreatis. Unter Anaxidamos
werden die Messenier zum zweiten Mal besiegt und aus dem
Peloponnes getrieben. Der Kdnig Ariston erklSrt, dass Dema-
ratos nicht sein Sohn sein kbnne. Leotychides wird statt Dema-
ratos KOnig. Leotychides kiimpft bei Mykale und gegen die

Aleuaden, winl vor (lericht gezogen und entweicht nach Tegea.

Der Kbnig Archidamos fiigt den Athenern viel Schaden zu. Der
Ephor Sthenelaidas rcizt eifrig zum Krieg mit Athen.

S. 675,5. /jXouoa sagt Pau.s. nach seiner Manier, obwohl es sich hier

wie V 25,12. X 88,1 zweifellos nur um litorarische Kunde handeln kann,

vgl. Gurlitt Cap. 1 Anm. 48; anders Gilbert a. a. O. 8, welcher meint,

mit ')rxoy3c< werde auf miindliche Berichte spartanischer Exegeten hingewiesen.

— Ueber den nun zuerst genannten Soos haben die (^uellen dem Paus.

offenbar nichts zu sagen gewusst; dieser Soos fehlt in der Liste bei Herod.

VIII 181 giinzlich, was nach Trieber, Forschungen zur spartan. Verfassungs-

gesch. 58 darans zu erklliren sein soli, dass er in unsern Handschriften

aus Versehen weggelassen sei; bedenkt man aber, dass der dem Eurypon

entsprechende Kdnig der andern Heihe, Agis, Sohn des Eurysthenes ist, dass

ferner noch bei IMat. Cratyl. 412 B Soos nur ais ein beriihmter Mann be-

zeichnet wird, so muss man wohl annehmen, dass er erst nach Herodot

zwischen Prokles und Eurypon eingeschoben wurde, um die beiden Kdnigs-

reihen auszugleichen. Diesen spliteren Stammbaum kennt bereifs Ephoros,

vgl. Frick .Ib. f. Ph. CV Uo. Ed. Meyer Rh. Mus. XLII 93; war Soos

einmal da, so ist es begreitlich, dass man auch von seinen Thaten etwas zu

erzlihlen wissen wollte, daher unsere Stelle und Plut. Lyc. 2, s. Ed. Meyer

a. a. O. A. 1.

vS. 675,7. I^phoros erkllirt die Sache anders: man benenne die beiden

Geschlechter nicht nach Eurysthenes und Prokles, weil diese beiden mit Hilfe

von Landesfremden geherrscht hatten, Agis und Eurypon gerechte Herrscher

gewesen seien, s. Strab. VIII 366; bei Plutarch dagegen sagt Pleistarchos in
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den Apophthegm. 1, die Geschlechter wiirden nicht nach den ersten benannt,

oTi paaiXsusiv r/pi^jCov, Vgl. Lyc. 2 xpoarj^dpsuaav Eupuirojvcidai;, dxi Soxsi Tupoixo;;

Eupuxwv xd d:[oy aovapyixdv ctvsTvca v?jc ^aaiXsiac, drnia'((fii[ujv y.al /apiCdtxsvoQ xoTc tcoXXoTc,

S. Gilbert a. a. 0. 23.

S. 675,9. ix' Xlpuxavioos; — Kuvoupsuaiv ixoXsixyjaav, Gilbert a. a. 0. 7

findet hier einen Widerspruch mit der Angabe von Gap. 2,2, wonach die

Feindseligkeiten der Kynureer gegen Argos ais Grund des Kampfes der

Spartaner gegen sie angefnhrt werden, wahrend hier gesagt sei, der Grund

des Kampfes sei vielmehr die Feindschaft gegen Argos gewesen. Dies

Letztere ]iegt aber keineswegs in den Worten des Paus., und wenn hier die

beiden Kriege, der mit den Kynureern und der mit Argos unter Kdnig

Prytanis, Gap. 2,2 f, dagegen der erste unter Echestratos, der zweite unter

Labotas gefiihrt werden, so bemerkt Frick a. a. 0. 646 richtig, es habe

das seinen Grund darin, dass die Regierungen der einzelnen Kbnige sich

chronologisch nicht deokten. In der That ist Echestratos nach Paus. III 2,3

bald nach dem Angriff auf die Kynureer gestorben.

S. 675,11. Wie iiber Doryssos, den Sohn des Labotas, und Agesilaos

(Gap. 2,4) weiss Paus. auch iiber die ihnen entsprechenden Kbnige des andern

Hauses nichts zu mei den. Dagegen soli Gharillos, der Nachfolger des

Polydektes, mit den Argeiern und Tegeaten sich geschlagen haben. Was
den letztern Feldzug betrifft, so erzahlt ihn Herodot I 66 in unmittelbarem

Anschluss an das Ende des Lykurgos; da Lykurgos nun aber bei Paus.

Vormund des Charilaos ist, so muss er auch diesen den Krieg fiihren lassen;

das war aber offenbar nicht die Meinung Herodots, nach dem, wie wir sahen,

Lykurgos Vormund des Labotas war, der dem Kbnig Prytanis der Eurypon-

tidenreihe entspricht; man begreift daher, dass Paus. iiber die beiden Kbnige

Ennomos und Polydektes, welche Prytanis von Charilaos trennen, mit ein

paar Worten hinweggeht; so richtig Irnmerwahr 34. Zu bemerken ist

noch, dass bei Her. VIII 131 Ennomos der Sohn, nicht, wie Paus. sagt, der

Vater des Polydektes war. Die Umstellung Eunomos — Polydektes wurde

wohl um des Namens willen vorgenommen, indem so der Gesetzgeber Lykurg,

der Bruder des Polydektes, zum Sohn des Eunomos wurde, s. E. Meyer
a. a. 0.

S. 675,13. Gilbert a. a. 0. 7 glaubt, es sei ein Widerspruch, dass

von Gharilaos besondere Thaten erwahnt werden, an denen Archelaos, sein

Zeitgenosse und Miteroberer von Aigys, nicht betheiligt erscheine, und Ritschl

(s. krit. Apparat) will i; xr;.* Al-(uv xdXiv fiir eq xf^v ’Ap-(oXi'da schreiben; diese

Konjektur ist kaum eine gliickliche, da yap keine befriedigende Erklarung

zulasst und auch dieser ohne Angabe naherer Umstande erfolgende Einfall

in eine Stadt auffallen muss; es scheint vielmehr, ais ob mit dem Satz

odxoc; '(dtp xxX. der vorausgehende Gedanke wiederholt werde, um einer andern

Ueberlieferung, nach der nicht Gharilaos den Zug ftihrte, nachdriicklich ent-

gegen zu treten. Frazer sieht in den Worten ouxo^ "(dtp — iapaXdjv eine

absurde Interpolation.

S. 675,17. uxouXtu p.vx£up.axt, vgl. VIII 1,6, Paus. kennt dies Orakel,

den '/^prjajjLo; xtpoyjXo;, aus Her. I 66
;
vgl. zu VHI 48,4.
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S. 675,18. Gilbert a. a. 0. 7 behauptet, dem Teleklos und Nikandros

wiirden, obgleich sie beide ais die achten Regenten von Eurysthenes und

Prokles gleichgesetzt seien, doch verschiedene Thaten zugeschrieben, vgl.

Gap. 2,6 und 7,4; allein was hier von Nikandros erzahlt vvird, kann er nach

dem Tode des Teleklos vollbracht haben.

S. 676,3. Vertreibung der Asinaier, vgl. 11 28,2. 36,5. IV 34,9.

S. 676,4. Bcozojixov — tieXXs'. — 6 X070 ; |io'. zf>rjj\^rpvy

,

s. IV 4,4. 6,4 f.

7,7 ff. 8,8 f. 10,3.

S. 676,7. Zum Kampf um die Thyreatis vgl. II 38,5, ihn behandelte

Sosibios, s. Athen. XV 678 B, dessen Chronologie Paus. folgt, vgl. Kohl-

mann Rhein. Mus. XXIX 4r>4 f. Immerwahr 36.

S. 676,8. Hiozoaro; — oO iis-cbys xoy Ippiu, da Theopompos am Kriege

nicht theilnahm, sein Sohn todt und sein Enkel noch zu jung war, um das

Heer zu IQhren, so ist anzunehmen, dass Polydoros, der Kdnig des andern

Hauses, die Leitung des Feldzuges iibernommen habe; nun berichtet Plutarch

in den Apophth. Lac. 231 E von einem grossen Sieg des Polydoros liber

die Argeier, und damit stimmt hinwiederum die Angabe des Paus. III 3,4,

dass unter der Regierung des Eurykrates, des Sohnes des Polydoros, die

Argeier sicli ruhig verhalten hUtten, vgl. B uso It a. a. O. 99 A. 44.

S. 676,10. Archidamos stirbt vor seinem Vater Theopompos, vgl.

IV 15,3.

ebd. Es ist nicht ausdrlicklich gesagt, aber gewiss so gemeint, dass

Zeuxidamos dem Theopompos auf dem Throne gefolgt sei, s. IV 15,3; die

Reihenfolge ist also: Theopompos, Zeuxidamos, Anaxidamos; dabei ist auf-

fallend, dass der von Herod. VIII 131 ais jiingerer Sohn des Theopompos

erwiihnte Anaxandridas iibergungen ist. Existierte er iiberhaupt, so musste

er ais Bruder des Archidamos an die Reihe kommen, nachdem letzterer bei

Lebzeiten des Vaters gestorben war. Es scheint die Angabe Herodots zu

den Fiilschungen zu gehOren, welche Gilbert im Eurypontidenverzeichniss

nachgewiesen hat, s. Frick a. a. 0. 643.

S. 676,14. xctt 3'|>'.3’v <z|i'50xipo'.; xov ptov zdvza oiaxeXs3ai Iv

/xX., dieser Behauptung widerspricht mit Beziehung auf Agesikles Her. I 65:

sx' '(dp Asovto; ^a3'.X£yovxo; xctt ' llprj3'.xXioH iv i!xct,oxif; xol»; dXKoo' xoXipLoy; eyxuyiovxs;

m AaxsBaijiovio» xpo; Te(i 7;xa; jioyvoy; xpo3ixra’ov; Paus. widerspricht sich aber

auch selbst, da er Gap. 3,5, wie Herodot, den Kdnig Leon, den Zeit-

genossen des Agesikles, im Kampf mit den Tegeaten unterliegen Iksst.

S. 676,17. Pfundtner ,Tb. f. Ph. XGIX, 445 bemerkt, der Zu-

satz „nKchst der Helene “ sei fiir die pedantische Genauigkeit des Reise-

beschreibers charakteristisch; er hat demnach dx6 gelesen, dabei citiert

er aber selbst Her. VI 61, nach dem Paus. berichte; Herodot aber erzahlt,

wie Helene das hSssliche Kind durch Bestreichen zum schdnsten Madchen in

Sparta gemacht habe, yxd ist also das allein mdgliche.

S. 676,18 ff. Die 7—9 sind fast ganz nach Herodot gearbeitet, vgl.

VI 61. 63. 69. 70. 71, wie das im einzelnen Wernicke 62—64 nachweist.

Die Erwahnung der Schlacht bei Mykale stammt ebenfalls aus Herodot, s.

IX 96— 106, diejenige der Aleuaden dagegen und die Angabe, dass Leotychides
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sich unter den Schutz der Athene Alea begeben habe, wovon Herodot nichts

sagt, vgl. YT 71, hat Paus. „ex fonte suo historico" beigefiigt (Wernicke
64), fiir welche Quelle Immerwahr S. 37 den Ephoros halt. Von Paus.

selbst stammt wohl das Citat aus Hom. Tl. XIX 117.

S. 676,19. \i.zxa -(ov icpopojv xxX., das heisst hei Herodot 63 iv Dwxoj

x<z9-rjjj.£V(jj IJ.STO: -(ov icpopctjv, die Sitzung wird iv -OJ T(0V i(pdp(ov «py£t'(|) (Gap. 11,2)

stattgefunden haben.

S. 676,21. auvtVjjM cum genit., wie Cap. II 20,6. IIT 11,6; cum accus. II

20,10. lY 19,6. 24,7.

S. 677,3. Wenn die Erwahnung des Demaratos ais Mitbefreiers Athens

von Peisistratos, wie wahrscheinlich, eine Reminiscenz aus Her. V 75 ist,

so hat den Paus. hier sein Gedachtniss getauscht; denn der Zug des Kleomenes,

an dem Demaratos theilnahm, galt nicht, wie der erste, den Peisistratiden,

sondern der Einsetzung des Tsagoras zum Tyrannen, s. Her. V 74; Siebelis

freilich meint, es stehe nichts im AVege anzunehmen, dass Demaratos auch

beim ersten Zuge des Kleomenes mitgewirkt habe.

S. 677,5. Wir erfahren, dass Xachkommen des Demaratos, die Briider

Eurysthenes und Prokles, zur Zeit Xenophons Gebieter der Stadte Teuthrania

und Halisarna waren, s. Xen. Hell. HI 1,6, und Sextus Emp. adv. math.

I 258 erzahlt, dass Prokles, ein spiiterer Nachkomme des Demaratos, Pythias,

die Tochter des Aristokles, geheirathet und mit ihr die Sbhne Prokles und

Demaratos gezeugt habe, -ou; HsocppaaKo vgl. auch Xen.

Anab. II 1,3. YU 8,17.

S. 677,9. Das Wenige, was wir iiber den Feldzug der Spartaner nach

Thessalien wissen, steht bei Her. \M 72 und Plut. de Her. mal. 21 p. 859 D,

Paus. allein erwahnt die Aleuaden. Die Expedition fand statt kurz vor dem

Regierungsantritt des Archidamos im Jahr 469, s. Kagi a. a. 0. 475 f.

Ad. Bauer Iit. und hist. Forsch. zu Arist. ’Ab. toX. 94 f.

S. 677,14. In den Bemerkungen iiber Archidamos halt sich Paus. an

Thukydides, vgl. nameutlich I 79

—

86.

8. 677,22. cO xv;v 'EXXcioo! i'xi psprjxut(zv, nach Her. VII 164 xr^v xupawtoa

£'J pc|jY]XUr«V.

s. 677,23. ac/Fpciv r^o-q ysA ou "(zvxccTTczaiv schon Valckenaer hat zu

Her. III 25 die Bemerkung gemacht, bei Herodot komme es haufiger ais bei

andern Schriftstellern vor, dass zur starkern Betonung ein Begriff zunachst

positiv ausgesagt und dann durch die Hinzufiigung des verneinten Gegen-

theils wiederholt werde; so bei Herodot in der angefiihrten Stelle: ipjxavyjg wv

ysjx 00 cppsv/jp-/];; Beispiele dieser Eigenthumlichkeit tinden sich auch bei Paus.

nicht selten, vgl. Z. B. VII 6,6 xczl ooy. d%h xoivou, VIII 38,4 xaHiyjoi xXaoov

£j:'.tcoX'^(; xat ooy, i; pciboc. 51,6 oid^popoi Tiapa tcoVj xczl oo ttczvxojv xczxcz xauxcz ipvovxo

czl '(vcopca; ferner IX 3,3 oc’ iXczaaovoc; xczl oo xoaooxoo ypovoo. Y 14,2 x-^q XsuxvjQ pcjv^c

xczl ocTc’ ouosvoQ osvopou X(T)v czXXojy. IX 5,16 ooXo) xczl 00 aov oixcztcp. VIII 4,10.
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Gap. VITI.

Kyniska, Tochter des Archidamos. Unter der Regierung des

Agis iiberziehen die Lake daiinonier die Eleier mit Krieg, weil

diese ihnen die Theiln ahme an den olympischen Spielen untersagt

hatten; der Krieg endet im dritten Jahr zuUngunsfen der Eleier.

Agis besetzt Dekeleia, macht nacb der Schlacht von Aigospotamoi
mit Lysander den Biindesgenossen den Vorschlag, Athen von

Grund aus zu zerstbren, erklart unbesonnener Weise, Leotycbides
sei nicbt sein Sobn. Agesilaos beraubt den Leotycbides der

Herrscbaft.

S. 678,1. Die beiden Sbbne des Arcbidamos batten verscbiedene

Miitter, Agis, der altere, war Sobn der Lampido, Agesilaos der Eupolia,

s. Plut. Ages. 1. ,

S. 678,3. Von Kyniska, der Scbwester des Agesilaos (Xen. Ages.

9,6), spricbt Paus. bfter; Oap. 15,1 erwiihnt er ein Heroon derselben, V 12,5

eberne Rosse, die sie fiir einen olympiscben Sieg gestiftet und VI 1,6 ein

Bild und Epigramm zu ibren Ehren, s. die Bemerkungen zu den beiden

letztern Stellen. Das Epigramm ist erbalten Antb. Pal. XI 11 16; sie riibmt

sicb, das einzige Weib zu sein, das einen Wagensieg gewonnen babe; nacb ibr

gab es aber, wie Paus. sagt, nocb viele Siegerinnen; eine ist erwabnt 111 17,6.

S. 678,7. diese Ansicbt

but fiir die iiltere Zeit weniger Berecbtigung, s. Plut. Lyc. 21 und Atb.

XlV 632 F; ersterer bat uns folgendes Pindarfragment erbalten:

2VI>C( |'£p0V”(OV

vio)v «v^|5(7)v dpioxvjry/zi ar/|ic«l

y.a\ yofiol vm MoDact /cd d{\ata.

S. 678,9. Waooavi'/ To irt -Cfitxooi lijuuvtor,; '(ii dvaTsUsvxi i; AsXcpou;, das

Epigramm ist erbalten hei Tbuk. l 132; s. Bergk Lyr. Gr. IIP Sim. frg.

n. 138; s. zu X 13,9.

S. 678,11. Ueber den Krieg der Spartaner unter Agis mit den

Rleiern (401—399) s. Xen. Hell. II I 2,21—31. Diod. XlV 17. 34. Paus.

V 4,8. VII 10,2. Es isf bfter die Meinung ausgesprocben worden, s. z. B.

Robert Herm. XXIll 426, dass Paus. seine Erziiblung des eleiscben Krieges

den Hellenika des Xenophon entnommen habe. Eine genaue Vergleichung

zeigt jedoch neben Aehnlichkeiten, die jene Meinung zu rechtfertigen scbeinen,

aber bei Erziihlung derselben Begebenheiten zufiillig sein kbnnen, auch solche

Abweichungen, dass Xenophon hier zum wenigsten nicbt alleinige Quelle sein

kann. So iSsst Xenophon den Krieg zwei Jabre dauern, Paus. dagegen

drei (§ 5 Tpixi*) oi s-csi); die besondere Erwahnung der Lepreaten in der Bot-

schaft der Spartaner (Paus. § 3) feblt bei Xenophon, der den Eleiern aucb

eine andere Antwort in den Mund legt ais Paus. Auf beides ist freilich kein

grosses Gewicht zu legen; denn dass die Lepreaten eine Rolle im Streit

zwischen Elis und Sparta spielten, konnte Paus. allenfalls Xenoph. a. a. 0.

§ 25 entnebmen oder aus Tbuk. V 31. 49 wissen und so die Lepreaten

de suo einsetzen; auch die schrofife Antwort der Eleier konnte nacb einem
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« 1 frv 1 ‘1 91 VOTI Paus. selbst fabrioiert seia. Allein

geschichtlichen Analogon (IX , ) „
. ^ er gesohSpft baben,

weder aus «gener Pbantasie,
aber des letzteren

Avas er iiber das Verhaltniss des Agis zii Xenias u
^ nivmma

Proxenie berichtet; auob ISsst sich die Angabe, sex is n y

j fciA\ dpr Darstellung bei Xenophon ^ tg. niom vo

vorgedrangen
(^

), bemerkenswerth. dass nach

prs'%^ 5

rt.r:

nehmen und damx auoh weder Paus noch se ne
"^aud der Bleier

zeihen wenn bei ihni der spartanische Harmost, den Ag

zurllckess, Lysistratos, nicht Lysippos, wie bei ^enorAou, beiss^

^

iss
40W00,

,Jb. f. Pb. CLI 550. Paus. spricbt wieder von diesem Kr eg

S. 679,5. viic Xste xr,v ™Ul(v, vgl. I 27.0, . •

S. 697.17. Dekeleia von den Spartaneru xm Jabre 413 besetzt,

rbuk. VII
19.^ 27

vernicbtung Atbens, welcbe ixacb dxeser

Stelle Lysander 31

solleu war vielmebr nae^
beantragt worden. Wir sehen bier

:::de?dleselbe ungUnstlge BeurtbeUuug Lysand^^ “SS
p„i.. i. C.P . .i.

(rs.sL.» L,—
. srz“i—t (ipr.,»:

wird, s. Immerwabr 40.
Plut Lvs 22.

S. 680,1. Zur Geburt des Leotycbides vgl. Xen. 111 ..,2. Plut. Ly

i %mT Von § 8 bis Gap. 10,2 folgt der Xi-,o; 6 k ’At,..’X™v

^ ^
S. 680,8. Zu dxTjXoovsv vgl. Plut. Lys. 22.

4 au

s 680 12 Das Orakel findet sicb bei Plut. Lys. 22 mxt den Ab-

weicbuugeu l..p,ov«u und
^

'^rten V^^^^

statt ,ox»o'. i- dritten V--
und xAxvoovtsvov stebt

. L „der nacb Tbeopomp, das zweite Mal

!S.Sn2. rZ”
“ c,,«— r«. a... n-

Ephoros citiert, s. Immerwahr 41,
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S. 680,19. A'\rpCKaoc. ol A£(u~uyjor|V aij-rj. zx(jz~zv, iiach Xen. Hell. 111

8,3 war es Lysander, der den Spartanern die Erklarung gab, der Gott warne

vor einem lahmen Kdnigthum, das dann vorhanden ware, wenn ein Mann,

der nicht von Herakles abstammte, den Thron inne hatte.

S. ()81,1. A'Lav&po; ’A|-/]aiX«o) auoTiauoojv, nach Plut. Lys. a. a. 0. hat

Lysander den Agesilaos nicht bloss unterstiitzt, sondern ihn geradezu

veranlasst, gegen Leotychides aufzutreten: ipaaxfjc; xoo A-fz-aiXotou 7£-,ovd»; 6

Auoovopo; sTcsiasv auxov avxiXc<|JL^dv£ab-c<i x'^; Vgl. Ages. 3. Xen. Hell. a. a. 0.

ebd. ic ajzoyxoq,, aus Paus. nicht zu belegen, ist bei Lucian eine bfter

gebrauchte Wendung, s. Phal. 7 d-c<vxo; dv£X£Tv a:x£6oo'jai, ebd. 11. Calumn.

12. Pise. 41.

Cap. IX.

Unter Agesilaos beschliessen die Lak edaiinonier gegen Artaxerxes
zu ziehen und richten an die iibrigen Staaten die Aufforderung
am Zug theilzunehinen; Xorinth, Athen und Theben lehnen ab.

Agesilaos setzt von Aulis nachAsien Uber und besiegt die Perser

in Lydien. Artaxerxes bestraft den Tissaphernes mit dem Tod
und setzt den Titliraustes an seine Stelle, der den Phodier
Timokrates mit Geld nach Hellas schickt, um die Hellenen gegen
die Ijakedaimon ier aulzii wiegeln. Die Lokrer von Amphissa
bekriegen mit tlieban ischen Bundesgenossen die Phokeer. Die

Lakedaimonier beschliessen den Krieg gegen die Thebaner. Der
korinthische Krieg niithigt die Lakedaimonier, den Kdnig

Agesilaos zuriickzu ru i'en. Er schlUgt die 3'hebaner bei Koroneia.

S. 681,1. Die Darstellung, welche Paus. von den Vorbereitungen zur

asiatischen Expedition des Agesilaos giebt, ist ungewdhnlich eingehend und

enthiilt sachliche Angaben, die bei Xen. Hell. 111 4,1 — 4, vgl. Ages. I 6 ff.,

und bei Plut. Ages. <>, vgl. Lys. 23, fehlen; so wird namentlich der ein-

gehende Hericht liber die Antworten der Bundesgenossen bei Xen. mit den

Worten si 3 abgethan: xal; tjjKzok oic<7:£ir!-c<; 'fjfjzizzv oaou; X£ oioi vmzxa-

y/lihv Kiii-cailc/.'. xat o-oi -c^pcTvca; erst lll A,A ertahrt man nachtriiglich, dass die

Thebaner ihre Theilnalime verweigerten und bei Plutarch fehlt auchdiese Angabe;

die Quelle des Paus. ist also weder Xenophon noch Plutarch; s. 1 m mer wahr 44.

S. 681,4. - «tf//;3ovxc<;. die Verwendung von rj\^€vt im Sinn

von iiberwliltigen, besiegen ist ungewcihnlich; sie Undet sich auch bei

Xen. Hell. 111 A,1 : ’Af/( 3 t'Xc<ov — ix-ioa; r/ovxcz u.£-,'aXo!; <ztp/]3£'.v |j<x3’.X£C(, vgl. Plut.

l’ojnp. 6;>: x^; ouvo?|).£'.^ iXOv /m xc<xco:oX£ixrj3c(;; anders liegt die Sache ITI /,3

T£|-£C(xa; atf>/j3£'v, wo der Volksname fiir die Stadt oder l 6. A X6f>ou; xal (UoAixac

£'X£, wo er fiir das Land ge.setzt ist und wiederum anders 1 16,1 zl\z — Ar^p^xpiov,

denn hier bedeiitet das Verbum gefangen nelimen.

ebd. io'.oot3xovxo — *yyX\ 3 xoi ,\u3avof>ou. dass dieser es war, der haupt-

sachlieh sich bemiihte, *den Krieg herbeizufiihren, .sagt auch Xen. Tdell. 11)

4,2, vgl, Plut, Lys. 23. Ages.
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S. 681,7. (XTTsosr/J)-/] — oia^^A{idoal — xal 7]|£p.(ov, die Neigung im Ausdruck

zu wechseln fiihrt Paus. hier etwas weit, vgl. I 12,7, wo DaXaoaav und dXolv

Iprio^ai von /^TciaTOvio abhangen, vgl. I 39,6.

S. 681,10. Kop''v8-ioi — xaiTCsp kc, xd jJLaA.iaxc' syovtsc xpo9ujJ.oK ztX., wenn das

richtig ware, so hatten sich die Korinthier durch den Brand des Zeustempels

kaum hindern lassen, den Feldzug mitzumachen
;

vielmehr entspricht ihre

Weigerung der Politik, die sie Sparta gegeniiber schon im eleischen Krieg

beobachtet hatten; sie waren damals mit den Thebanern die einzigen, die dem

Aufgebot keine Folge gaben, s. Hell. IIT 2,25.

S. 681,12. Ueber den korinthischen Ternpel des Zeus Olympios vgl.

II 5,5.

ebd. xoirjaK|j.£voi Trovyjpov ottovov, sie sahen darin eine schlimme Vor-

bedeutung; Tcoisla&ai im Sinn von fiir etwas halten, vgl. oujxcpopav, ^sivov xoisl-

o&ai, wie auch gebraucht wird, vgl. Eur. Phoen. 888.

S. 681,14. ix voaou Xoip-ojooui; (outtoj) ixavyjxsiv xr^v xdXiv
,

es scheint

nothig, o'j7coj einzusetzen, da die Antwort der Athener, wenn es nicht ge-

schieht und sTtavrjxsiv „de conatu studioque “ (Siebelis) verstanden werden

soli, nicht geeignet ist, die Ablehnung hinreichend zu motivieren.

S. 681,15. Paus. erwahnt also die Reise des Konon an den Hof des

Grosskbnigs vor dem Feldzug nach Asien, der ’ im Fruhling 396 begann

;

auch Corn. Nep. Con. 3 verlegt die Reise vor den Stiirz des Tissaphernes,

der im folgenden Jahr eintrat; Diod. XIV 81 dagegen erzahlt von ihr erst

nach der Eroberung von Rhodos und der Hinrichtung des Tissaphernes. Da
nun nicht anzunehmen ist, dass Konon zweimal zum Grosskbnig gereist sei,

Konon aber gegen Rhodos erst vorgehen konnte, ais er sich durch die Reise

Geld und Schitfe verschaift hatte, so ist Diodor hier nicht zu glauben, s.

Beloch Griech. Gesch. II 148 A. 1.

S. 681,17. ’Apiaxop-£vtoo!;, bei Plut. Ages. 1 heisst des Agesilaos miitter-

licher Grossvater Melesippidas.

S. 681,18. Das Gericht iiber Plataiai bestand aus fiinf Mannern, vgl.

Thuk. III 52 If.

S. 681,22. ic; kokloa. x~(i Apxqxioi Buaojv, Vgl. Xen. Hell. a. a. 0. § 3.

Plut. Ages. 6.

S. 682,4. su^aiiJLovw. im Sinn von Reichthum, wie V 27,1. Her. V 28.

S. 682,6. Xen. a. a. 0. § 7 sagt ahnlich: ol<; ivixuyov tspoTc xsDuiHvok;

oUppiiav c/.Tto xou pu>p.ou, Plut. Ages. 6 xd p.r]pi:c< ov£ppi(|^av d. x. p.; er fiigt hinzu,

Agesilaos sei an der Vollziehung des Opfers, das darzubringen ihm durch ein

Traumgesicht befohlen war, durch die Thebaner verhindert worden, weil er

sich weigerte, einen boiotischen Priester zuzuziehen.

S. 682,8. oi£paiv£ ~ £Q vqv Aatav, von Geralstos aus, wo sich das Heer

nach Xenophon und Plutarch versammelt hatte.

S. 682,12. Die Beschreibung der Schlacht s. bei Xen. § 23 f. Plut.

Ages. 10. Diod. XIV 80.

S. 682,13. Xach Paus. hatte Agesilaos das ganze Perserheer besiegt,

und ebendies war die Meinung Diodors a. a. 0.; allein Xenophon sagt aus-

driicklich, dass das persische Fussvolk noch nicht auf dem Platze gewesen
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sei, eben darum habe Agesilaos angegriffen, s. § 23; Xenophon ist aber ein

glaubwurdigerer Zeuge ais Ephoros, nach dem wohl Diodor, wie Paus., er-

zahlen; denn vvSre der Sieg des Agesilaos ein so entscheidender gewesen, so

hiitte sein Freund Xenophon es ganz gewiss nicht verschwiegen, s. Beloch

a. a. 0. 147 A. 1; eben darum, weil das persische Fussvolk noch intakt

war, konnte Agesilaos auch weiter nichts ausrichten, sondern musste sich

vvieder, wie Diodor sagt, nach der Kiiste zuruckziehen.

8. 1)82,17. Peisandros wird Admiral, s. Xen. § 29. Plut. Ages. 10.

— Tissai)hernes hingerichtet und Tithraustes sein Xachfolger Xen. § 25.

Plut. a. a. O.

S. 682,24. lin Folgenden werden nun die Vorbereitungen zum

korinthischen Krieg erzShlt, wobei wie oben Gap. 5,3 Ephoros ais Quelle

anzunehmen ist, s. Immerwahr 45. — xat ti — iyovra o-jovow; vgl. Gap. 9,12.

7^v os X». «yvoea; — ajxoT;.

S. 683,3. TijioxfxixY,v — 'Tiovxa, Agesilaos sagte, er werde dureh

3o 000 Bogenschiltzen aus Asien vertrieben , xo glp llso3i/ov voa*3|ia xo;o^^^

£Ta'3Y)|iov filyav, Plut. Artax. 20. Zur Sendung des Tiinokrates vgl. Xen. lll 5,1.

Bei Plut. Men. IK) A heisst der Sendling des Artaxerxes, von dem Ismenias

sich habe bestecln n lassen, l*olyk rates.

S. 1)83,5. \'on den hier geuanuten Bestocheneu fehlt bei Xenophon

Sodamas; in Theben nennt er an Stelle des Amphithemis, der bei Plut. Lys-

27 Arnphitheos heisst, den (ialaxidoros. Die beiden Athener werden eben-

talls nicht genannt, dagegen wird gesagt, die .Uhener hiitten von dem Gelde

nichts bekommen, was also Paus. bestreitet.

•bd. Ks ist wohl derselb** Epikrates, der von .seinem langen Bart

den Spitznarnen aoxnvopo; trug, s. Harpocr. s. ‘Kx-.xpaxr,; und vgl. Aristoph.

Eccles. 71 m. Schol., auf welche Stelle Paumier MS. aufmerksam macht. Er

gehbrte zu den Demokraten des 'Phrasybulos und war ein |)Opuliirer Mann.

Ais Mitglied einer (iesandtschaft an den Hof von Susa wurde ihm nach 389,

weil es ihm nicht gelungen war, vortheilhafte Bedingungen fUr die Stadt zu

erreichen, der Process gemacht, vgl. Dt*m. XIX 277. Nach Plut. Pel. 30 und

Hegesand. bei Athen. VI 251 A blieb er unbestraft, obgbnch er sich der

Geschenke rilhrnte, die er vom Kbnig angenommen habe; vgl. Meineke frg.

com. I 182 fg.

S. 683,7. ot il Aoxpoi, nach Xenophon sind es vielmehr die

Lokrer aus Opus, welche den Krieg beginnen. ist oben bemerkt (Gap.

3,1), dass nach Strab. VI 259 darilber Verschiedenheit der Ansichten herrscht.

ob Lokroi Epizepbyrioi von den opuntischen oder den ozolischen Lokrern

gegriindet worden sei, und zwar tadelt Strabo den Ephoros, der die erstere

Ansicht vertrete; wenn also Ephoros die (puelle des Paus. in der ErzShlung

des korinthischen Krieges ist, so hStte er hier wiederum die beiden Lokrer-

stSmme verweehselt, s. Immerwahr 45.

S. 683,15. xt;v 5v AyXt?'. ccjxwv y^piv i; xr^v 'AjTjJiXoroy byJiotv, in der Stellung

des Genetivs atixoy ist von Paus. im allgeineinen die atti.sche Regel befolgt,

d. h. es hat pradicative Stellung, doch kommt selten auch die attiibutive

vor, ohne dass rertexive Bedeutung statttindet, vgl. Vll 24,11. X 4,6. 36,2
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und wie hier an einen attributiven Zusatz angehangt IX 14,2 iv zw

itapovzi a-j-uiv Tuy;/]v; die Wiederholung des Artikels nach r^v -jppiv ist nicht

geboten, weil zwiscben Artikel und Substantiv eine Bestimmung eingeschoben

ist, vgl. H. Hitzig Weit. Beitr. 11.

S. 683,16. — :;:six7uo-j3iv i- iTzdpvqy, von dieser Gesandtschaft

weiss Xenophon nicbts.

S. 683,19. -npo; ofr('qy (zzoTrstj.Tio-jai, Vgl. 1 29,8 xouxou; axox£|JLTLOuaiv — xpoQ

'uTZryhiryy.

S. 683,21. 6 xX-/]B£t; KopivBictxo; toXsjxoc; xxX., Vgl. die Erzahlung bei Xen.

IV 2. Diod. XIV 83.

S. 683,24. l' ’Ap6oou xispaiujB-sic xxX., Vgl. Xen. IV 2,8 ixopsusxo xf^v «uxr^v

ooov TjvTTsp 0 ptzaiXsli; oxs ixl zqv "EXXaocz iaxpaxsusv.

S. 683,26. xoy 7:p03CO XOV A‘|T,OiX«OV STTSipwVXO SlpJSlV, Vgl. V 5,7 £7rr/OU3l xou

zpojoj. VI 5,6. VII 15,8 xoD -xpo3oj acpc?; xojXusiv. VIII 54,3. Zur Sache

vgl. Xen. IV 3,4 II. Die Schlacht § 1511., er selbst verwundet § 20.

Cap. X.

Korinthiscbe Flucbtlinge feiern unter dem Schutz der Lake-
daimonier die Isthmien, nach Abzug des Agesilaos werden die

isthmien von den Korinthiern und Argeiern gefeiert. Agesilaos

kehrt zuriick, entlasst die Amyklaier zur Feier der Hyakinthien
in ihre Heiiiiath, sie werden unterwegs von Iphikrates nieder-

gemacht. Agesilaos zieht den Aitolern zu Hiilfe, setzt nach
Aigypten iiber und stirbt, nachdem er dort denkwiirdige Thaten
verrichtet. Unter Archidamos nehmen die Phokeer das delphische

Heiligthum in Besitz und werden von den Lakedaimoniern gegen
die Thebaner unterstiitzt. Archidamos kommt den Tarentinern

zu Hiilfe und fallt in der Schlacht. Der Kdnig Agis fallt im

Kampf gegen Antipatros. — Beginn der Periegese mit Be-

schreibung des Platzes Skotitas. Karyai und die Verehrung der

Artemis Karyatis. Triimmer von Sellasia. Bildsaule des Apollon

Pythaeus auf dem Berge Thornax.

S. 684,7. Vgl. die Erzahlung der folgenden Ereignisse bei Xen. Hell.

IV, 5. Diod. XV 86. Plut. Ages. 21.

ebd. o'j -xoXXcij 'j3X£pov XOV d'((bva 'dd^qy.av y.zX,, d. h. im Eriihjahr 390, s.

u. a. Nissen Rhein. Mus. XLII 47 ff. Beloch Gr. Gesch. II 207 A. 1.

Die Angabe des Paus., Agesilaos sei nach Abhaltung der Isthmien durch die

wegen Lakonismus fliichtigen Korinthier heimgezogen und dann zum zweiten

Mal vor Korinth erschienen, stimmt nicht mit der Darstellung Xenophons,

nach der nur ein Zug anzunehmen ware; welche Schwierigkeiten aber diese

Darstellung in sich schliesst, zeigt Xissen a. a. 0.

S. 684,11. ApLuxXaToi dzi xoxs otxspyovxczi sig xd 'Taxiv&ia ixi xov Tcaidvoc, edv xs

^xpoixo^sosuop-svo'. zuy/dvujoiv, £«'v x£ dXXcug xojg d7Cooyj[)touvx£g, Xen. a. a. 0. § 11. Das
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Pest wurde im spartanischeu Monat Hekatombeos gefeiert, der nadi gewdhn-

licher Annahme deni Juli entspricht, s. Preller-Uober t 249 A. 2.

S. r)84,14. Die Expedition des Ajresilaos gegen die Akarnanen erfolgte

im Jahr 389; die Achaier batten die an der SOdkuste Aitoliens gelegene

Stadt Kalydon in ihren Staatsverband aufgeuomiiien und sie zum Schutz

gegen die Nachbarn luilitarisch besetzt; da die mit Athen und Theben ver-

biindeten Akarnanen dies nicht leiden wollten, kam »*s zurn Krieg, vgl. Xen.

Hell. IV fi. 7,1. Flut. Ages. 22.

S. f>84,l7. Xach Aigypten ist Agesilaos ais ein guter Achtziger,

vvabrscheinlich im .lahr 331, gezogen, berbeigerufen vom KOnig Xektanebos,

vgl. Xen. Ages. 11 2H iT. IMut. Ages. 33—40. Xepos Ages. 8. Diod.

XV 92 f. AusfUhrlich hat den Feldzug Theopompos behandelt im dritten

hueh der Hellenika (Ath. XV »»73 D) und im dreizehnten der Fhilippika

(Ath. IX 384 A); ihn blilt deun aucli Immerwalir Oi Hir die l^uelle des

1’aus., s. zurn fg. Faragraph. \''on neuern Darstellungeii nennen wir Wiede-

maiin (iesch. Aegypt. von Fsammetich bis Alexamler S. 21M 1—294. ludeich

Kleinasiatisehe Studien F9i fl. Agesilaus starb auf tler Feberfahrt beim

Hafen des Menelaos zwi«ch*n Kyrene und .Vigypten an einer Krankheit,

Flut. Ages. 40. Xe|H)s 8.

S. fVH-1,22. zu iv ixX-jo*;, dainit beginnt o ro/Mpo;

0 ** aOti; vjto; x<aJ IV 28,1. Da.s Hauptwerk Uber

ibn waren die Fhilippika des Theo|>oinpos, dancben das dreissigste huch des

Ephoros, das aber nicht dieser, sondern sein Si^hn Demophilos geschrieben

hatte. Kllr uns Lst die llaupt«iuelle Diud. .WI 23—lo. Fau.s. kommt noch-

mals auf den Krieg zu spreehcn .\ 2; kur/. behandelt ihn auch .lu.stin. VIII

1 —2; vgl. ferner Dem. de ctir.; Uber die ('hronologie .s. Schftfer Demosth.

D lOotT.; der Krieg hat nach Faus. .\ 2,3 im Jahr HT»? 3 hegonnen, nach

Diod. XVI 23 3:>r»/4, .s. hierlllxT Heloeh II 322 A. 2.

S. tiH-1,23. xoX:«iirv acuito. bemerken.swcrthe?< Heispiel des ftnalen Inrtni-

tivs; b<d Verben der H«*wegung ist gcwfihnllcher das l*art. Kut. oder Fraes.,

s. I 29,9. 39,5. III 5,1. 8,1. 9,3. IV 29,3 u. s. w., aber vgl. X 22,13.

1 43,5. IX 13,1. X 18,3, .s. zu I 27 a. E., S. 299.

S. tis4,24. OXO Xo|vj, I 29,.». V 22, l.

S. 3<'^5, 1. lutar/iiv Tniv ypTjUatmv xxX., da 'rheo|K>mpos

nach dem Z»*ugniss ries Athenaios XII 5.33 D den T»kI des Archidamos im

.52. Huch der Fhilippika behandelte, so wird von .MUller (K. H. G. 1 322)

auch der Hericht Uber seine H»>ste< hung durch die Fhokeer in dies Huch

verwiesen
,

ebenso von Immerwahr 47, w.^ihrend Ffundtner .Th. f.

Fh. XCl.X 144 annahm, die Stelle h.abe sich in dem xif/i xmv 3yXr,»;vTi.»v ix

Ail-smv ypr.pattuv betitelten Abschnitt befunden, den MUller dem 2fi. Buch

der Fhilippika zuweist. Xach Wilamowitz Isyllas .34 /\. 3 wSre nicht an-

zunehmen, dass l*ans. rlas Theopom|»oscitat aus erster H.and habe.

S. 385,3. Vgl. IV 5,4 wo der Vorwurf, bestochen worden zu sein,

ausgedehnt wird auf die Vornehm.sten Mann fdr Mann, auf die Ephon^n und

die Gerusia.

8. »»8.5.5. iv ixaivi.. sagt Faus. anderswo, vgl. III 4,9. V 11,9.
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S. 685,9. 02 x«' i; ’lTOXic/.y uaxspov xxX,, es war dies die zweit(‘. Ex-

peditiori nacli Tarent; zur ersten war er sclion 343 ausgezogeii, s. Schafer
Demosth. II ^ 364. Er wollte der Stadt gegen ihre Nachbarn (Strab. VI
280 nennt die Messapier und Liikaner, Diod. XVI 63. 88 die Liikaner, die

^lessapier Plut. Agis. 3) Hilfe bringeii, liel aber in einer Sclilacht, angeblich

an demselben Tag, an dem das bellenische Heer bei Chaironeia geschlagen

wurde (Plut. Cain. 19, vgl. Diod. XVI 88). Ueber die A^erweigeriing des

Begnibnisses s. Theop. fr. 259 b ouoi xo:r/;cuobr^, Paus. VI 4,10.

S. 685,13. Agis fiel in der Schlacht bei Megalopolis, VIII 10,8. Diod.

XVII 63. Curt. VI 1. Just. XI [ 1,8—11. Sie iand statt ini Jalir 331,

s. Xiese Gescli. d. griecli. niaced. Staateii 497 ft.

S. 685,15. Hier schliesst der historisclie Tlieil; nacli 111 6,9 horte das

Kbnigthuni in Sparta auf niit Kleomenes, diesein aber entsprechen aus dem

andern Haiise Agis und Eurydamas, vgl. L1 8,5. 9,1. Es begiunt die

Periegese Lakoniens, dessen Gebiet Paus. IU 1,1 init den Hermen auf dem

Parnon beti-eten liat. Er verfolgt zunaclist den Weg bis zur Stadt Sparta

Gap. 11,1.

ebd. Sparliche Reste des alten Eiclieiiwaldes, der den Xanien Sko-

titas fiilirte, ziehen sicli vom Parnon gegen Sparta liinunter, Boblaye 72.

Ross 175. Curtius 11 207 u. 262. Biirsian II 116. Erwahnt wird der

Wald aucli bei Polyb. XVI 37 und bei Stepb. Byz. v. Xxonva, der Paus.

citiert, den Ort aber 1!xot'.v« und den dort verebrten Zeus ^^xotivo;; nennt.

S. 685,19. Welckcr gr. Gottei’1. U 486 identificiert den Zeus
Skotinas (oder Skotitas) mit den Zeus Cbtbonios in Korintb und Olympia.

Gerbard gr. Mythol. 1 168,10 fasst das Epitheton ais bezuglicb auf die

,,fiircbtbai’ zei'stbrende und bnstere Rraft“ des Gottes. Vgl. aucb Panofka
A. Z. VII 73, dessen Hypothesen Jedocb werthlos sind. Man will die Stelle

des Tempels wiedertinden in der Nahe von Barbitza bei einer Kapelle des

b. Theodoros, s. Ross 174. Curtius a. a. O. Baedeker 274.

S. 685,20. Zu i-c(vc/.l>ov-(ov — -fyOcXllouai vgl. II 25,2, S. 600.

S. 686,2. 41(iO!xbr^; c?7:oxx=iv(x; Gzroxoojvxa y/jx xob; iroitoac, Vgl. II 18,7. VItl

53,9 und zu II 1 15,4. 19,7.

S. 686,3. Xacb 1 miner wahr 52 .hiitte Paus., was er hier iiber Karyai

benierkt, aus So.sibios geschdpft; mit der Artemis Karyatis namlich be-

schaftigen sicli drei aufeinander folgende Glossen des Hesycbios, der seine

Kenntniss lakonischer Kulte — wenn aucb nicht direkt (s. Wentzel VII 23)

— aus Sosibios gescbopft liat. An eine scbriftlicbe Quelle hier zu denken,

liegt aber keiuerlei Ndthigung vor; denn was Paus. sagt, ist derart, dass

er es selbst an Ort und Stelle sehen und hbren konnte, ja musste.

ebd. Die Lage von Karyai ist nur ungefahr zu bestimmen. Man

nahni gewbbnlich an, dass ein Palaeokastron, das eine Stunde westlich von

dem am Oinus gelegenen Dorfe Aracbowa in einer kleinen Xebenschlucht

liegt, der Lage von Karyai entspreche, da dieses nicht im Oinusthale lag,

und der Xebenweg, auf dem Paus. dorthin gelangte, aucb zur Verbindung

zwiscben Sparta und Tegea diente (vgl. Xen. Hell. VI 5,25. Liv. XXXIV
36,9); eine etwa 1500 Schritt nbrdlicli von Aracbowa am AVege nach Karyai

Pausanias 1.
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auf einer HochflKche liej^eiule Panagienkirehe galt ais die Stelle des Arteinis-

tempels. Vgl. Boblaye 72 f. Koss 175. Curtius 2<)1. VMscher 857.

Hursian 118. Baedeker 271b Indessen di** NachforschuDgen von Loring,

s. Journ. of hell. stud. XV 54 ff., scheinen gegen diese Aimahnie zu sprechen;

letzterer nimmt daher (mit .lochmus im Journ. of the U. Geogr. Soc.

XXVII 44 ff.) an, dass ein heut Analepsis genanuter Hligel arn 1. Ufer des

Flusses Vourvoura, siidostl. voin Khani von Kryavrisi, die Stelle vou Karyai

sei, da hier hSufig Alterthiimer gefunden werden.

S. 686,6. Die 'IMnze zu Ehren der Arteinis Karyatis erwShnt Paus.

auch IV 16,‘d, ferner Luc. de salt. in, wonaeli man diese 0^77,31;

nannte; Poli. IV' HD nennt die Tanzerinnen /apjdv.oiz. I.^tzteres war nach

Ath. X 892 F auch iler Nam** einer 'IVagddie des Pratinas. Xach Hesych.

und Phot. s. V. hiess das Fest kafyjdxua. Die hei dem 'l’anze sieh ergebenden

anrnuthigen Stellungen wurden von d*r Kunst zu sohbnen .Motiven benutzt;

so ervvilhnt Plut. Artaxerx. 18 einen • King, der ais SiegeI hat

op/oy|Uva; j
und nach Plin. XXX VI 28 hatte Praxiteles gebildet et quas

Thyiadas vocant et Caryatidas. Splitcr war es iiblieli geworden, die das

Gebaik tragenden Fraueng<*«talten (wio voiii Ereehtheion a. s.) Karyatiden

zu nennen, Athen. VI 241 K. Vitr. I 1,5; letzt«*rer beriehtet iiber die Knt-

stehung dieser Henennung eine sehr abenteuerliche (leschichte, liber die zu

vgl. I*reller A. d. I. XV 8iM> (auch Aufs. a. *l. .Mterthumswissensch.

136 11.); Moineke .Anal. Alexandr. 86<» fg.; und iiber den eigentlichen Karya-

tidentypus (ilas Tragen mit dem Kopf und einer Hand) vgl. Curtius .*\. Z.

XXX IX 21. Den Typus d»*r Karyatiden ais Tlinzerinnen glaubt man zu

erkennen in den mit kurzem (/hiton liekleideten Jungfrauen mit kalathos-

artigem Kopfputz (aaXta, vgl. llesych. s. v.), die auf Bildwerken ais Tftnzerinnen

nieht selten sind, vgl. M Uller-W ieseler Denkm. d. a. Kunst 11 17,188 fg.

Compt. rend. de Petei*sb. 1H1V5 pl, 8. Clarae 167,77; 168,78 u. s.

S. 68*»,8. Sei Iasia, von dem Paus. nur noch Uuinen sah, lag »stl. von

«ler von Tripolitza nach Sparta rilhi*enden Strasse, etwa 8 St. von letzterem

entfernt, auf ein»*m von S. nach N. sich lang erstreckenden, schwer zugJlngliehen

und kahlen Felsrllcken von H81 m Hbhe, iiber dem r. Ufer des Oinus; heut

steht auf der Hbhe eine Kaf>elle des h. Konstantino.s. Di** Reste der King-

mauer mit viereckigen und ninden 'rhilrmen lassen sich noch im Umfange

einer halben Stunde verfolgen; eine «^uermauer geht durch die Mitte hindurch.

Boblaye 78. licake II 52*1 (ders. Pelop. 8-18). Koss Reis«*n 182. Curtius

II 2W u. 821. Vischer 369. Weicker I 205. Hursian II 116.

Baedeker 2HO; ein kleiner Plan der .\kropoIis bei Ross 18«; Skizzc* der

ganzen Gegend mit dem Oinusthal hei Curtius Taf. 11; neiiester Plan mit

Beschreibung bei Uoring a. a. O. p. bS und 78.

S. 686,9. xaihi xat S. II 9,2.

S. 686,10. Ueber den Thornax s. zu II 86,1.

S. 686,11. Ueber den A pol Ion Pythaeus s. II 35,2; iiber das Bild

des amyklaiischen Apollon unten 19,2; darnach trug er einen Helm, und hielt

in den HSnden eine Lanze und einen Bogen. Betreffs der Gabe des Kroisos

erzHIilt Herod. I 69, die T.akedaimonier hktfen fiir Errichtung der Statue des
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Apollon auf dem Thornax Gold in Sardes kaufen wollen, Kroisos habe es

ihnen jedoch geschenkt. Davon, dass sie das Gold dann fiir den amyklaiischen

Apollon verwandt hatten, berichtet er nichts; Paus. muss also hier eine andere

Quelle benutzt haben. Xach Ath. VI 232 A bestand von Anfang an keine

andere Absicht, ais die, das Gold zur Ausschmiickiing der Bilder in

Amyklai zu verwenden. — Nach Xen. Hell. VI 5,27 muss sich das xsixsvo^

des Heiligthums bis hinab in die Eurotasebene erstreckt haben. Curtius
321 A. 54 vermuthet, dass der von Zenon bei Polyb. XA^I 16 erwahnte

beim Eurotas eben diese Apollonfigur sei, doch wird dieser Xame sonst

in der Regel fiir den eines Baches gehalten (unbestimmt driickt sich Bursian
117 A. 2 aus). Ais Lage des Tempels nehmen Ross 190 und Curtius

259 (denen sich Bursian a. a. 0. anschliesst) den Vorsprung eines Hiigels

oberhalb von Paoleika an, wo Grundmauern von Marmor in quadratischer

Form aufgefunden worden sind.

S. ()86,13. Tov yf>'j3ov ov KpoTao;; — £XS|j.6£, xoutco xatEypyjaavxo, xov ypuaov

vom folgenden Relativum attrahiert, ebenso Cap. 13,7 ac, — ovo|xaCouc5 i,

xcitoxc/.'.; zpox'.iH<z3'., Vgl. YllI 30,7.

Gap. XI.

Die Stadt Sparta oder Lakedaimon. Merkwurdiges auf dem Markt:
das Rathhaus der Gerusia, die Amtsgebiiude der Ephoren, Xomo-
phylaken und Bidiaier. Die persische Halle. Die Tempel Caesars
und des Kaisers Augustus. Bild des Sehers Agias. Die fiinf

Siege des Sehers Tisamenos. Bildsaulen des Apollon Pythaeus,

der Artemi.*^ und der Leto aut dem Theil des Marktes, der Choros
genannt wird. A iidere Tempel

,
Bildsaulen und Merkwiirdigkeiten

auf dem Markte.

S. 686,16. Die l^eriegese der Stadt Sparta reicht von hier bis Cap. 18,5;

es ist der o i; Xr:c<px'.c<x«£, s. § 1. VITI 14,7.

ebd. Ueber die sehr geringfiigigen Ruinen des alten Sparta (an

dessen Stelle heut die i. .7. 1834 neugegriindete Stadt gleichen Namens

liegt) vgl. die Monographie von Stein, Topogr. des alten Sparta, Progr. v.

Glatz 1890, mit Planskizze; ferner Leake I 124 ff. Curtius II 220.

Yischer 378. AVelcker I 217. Bursian II 119. Baedeker 281; Plan

der Stadt mit Umgebung s. Exped. de Moree II pl. 45 fg.; darnach bei

Curtius Taf. 10 und Bursian Taf. 3; ferner Frazer III 324. Fiir die

Topographie von Sparta ist Paus. fast unsere einzige Quelle. W. Immer-
wahr a. a. 0. sucht nachzuweisen, dass Paus. nicht selbst in Sparta gewesen

sei und seine Angaben periegetischen Quellen entnommen habe. Ihn bekampft

mit Recht Gurlitt 465 ff., auch Heberdey S. 55 nimmt Autopsie des Paus.

an. Ueber die neueren, von den Amerikanern unternommenen Ausgrabungen

s. AValdstein u. Meader im Amer. Journ. of Archaeol. VIII 410; IX 545.

S. 686,18. £v x-^ auyfpa/ffi jjioi x'^ Axbtoi hzav6(jdia\w., Vgl. zu I 39,3, S. 359.

i-a.\>6^/,)o)\ia. wollte Curtius I 123. 142, A. 10 (vgl. Ges. Abh. I 349) ais

49*
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zweite Redaktion oder Revision erklaren und deinnach aimehmen, in den

Attika liege nur ein Auszug aus dem Tagebuch des Paus. vor; ebenso friiher

Wachsmuih Rhein. Mus. XX 111 4, der sich dann aber rnit Recht (Stadt

Athen I 42 A. 3) Schubart anschliesst, welcher .7b. f. Pb. XCVII
822 ii:av6(ji}iu\La ais Grundsatz, Plan, l*rincip auffasst, vgl. Siebelis

zTM^6(i^oi\La i. e. flfjhfiv (jouXeuuct; Wachsmuth selbst iibersetzt es init Richt-

schnur und vergleieht Strab. XVT 7^i2: o\ h-.uwvto ... oj; rjxr^^ t<'jv

Hio)v £x'^ipovx£; za^a{^i'hyxx'x Aa>. ebenso Gu rlitt 69 A. IB.

Es ist iibrigens bemerkenswertb, dass Paus. gerade hier es fiir nSthig hait,

wieder zu erklilren, dass er nur das Merkwiirdigst*^ hervorheben wolle; i\s

hat das seinen Grund in der grossen Piille des Materials, das ihin fiir die

Periege.se von Sparta zu Gebote .stand.

S. t)87,2. Audi hier beginnt die Besehreibung init dem natiirlichen

Centrum der Stadt, dem Marktplatz, s. zu II 2,6, S. 194.

ebd. Der .Marktplatz von Sparta mu.ss .sehr ansehniicli gewesen

sein, da nach einer ungeRihren SdiUt/ung an einem -Markttage Uber 400U

Personen .sich dort bewegten, Xen. Hell. III 3,5. Er imiss, vvie Curtius

230 aus der Lage des Theaters nachweist, Ustlidi von der Hurg an ileren

Eusse gelegen haben (vgl. Hursian 124), wo noch jet/.t ein gros.ser, von

Ruinen freier Kaum nachzuweisen ist, umgeben von Mauern, die zwar spfit-

rUmisch, aber vvahrscheinlich an die Stelle illterer Einfas-sungen getreten sind.

Stein S. 15, der den Platz der thoi iCap. 13,6) fiir den alten Markt

hillt, bezeichnet iiie iytyi al.s neuen, vermuthlich bald nach Heemiigung des

zweiten punischen Krieges angelegten .Markt, ohne jeilen positiven Anhalt.

.\uch .seine Rekonstruktion des .Marktplatzes ist ein reines Phantasiegebilde;

so versetzt er z. H. die hier geiiannten .•Xmt.sgebUiide an die Sild.seite, wofUr

jeder Anhalt fehlt.

S. 6h7,3. Ueber die vo|iotpvXcr/i; s. Hoeckh C I G l 60Hfg.; sie werden

ausser von Pau.s. nur in In.schriften aus roinischer Zeit erwtthnt (vgl. auch

Hull. eorr. hell. I 381 N. tl. 385 N. 13), .sodass ungewiss bleibt, ob sie

sdion in Hlterer /•it vorhanden wan'n; es sind ihn*r fUnf, an der Spitze

steht der Uber ihre eigentlichen Eunktionen iJisst sich Genaueres

nicht sageu, da Paus. gerade Uber die Nomophylakes nichts mittheiit, wJihrend

er die .\ufgabe der Gerusia, der Ephoren und Hidiaier, wenn auch nur mit

vvenig Worten, andeutet. — EigenthUmlich ist die .\uslassung des Artikels

xi»>v vor vo{io^uXaxinv und xaXo^juivmv wMhrend er vor (^op«i)v steht.

ebd. Der Naine der Hidiaier lautet in.schriftlich Jttoto*. <>der s.

Hoeckh C I G l 88fg. 608. Die Inschriften 1271 u. 1364 a nennen nicht blo.ss

fUnf, sondern sechs Hideoi. Gilbert meint (Griech. .Alt. P 66 A. 2), viel-

leicht seien die Hideoi an die Stelle der frilhern von Hesychios genannten

auxaio*; getreten. — /um .Anitshaus der Hidiaier vgl. zu Cap. 12,4.

S. 687,7. Teber den Platanenhain bei Sparta s. unten Cap. 14,8.

S. 687,10. Von der Perserhalle berichtet Vitr. I 1,6: non minus

Lacones, Pausania Agesipolidos filio duce, Plataico proelio pauca manu in-

finitum numerum exercitus Persarum cum superavissent, acto cum gloria

triumpho spoliorum et praedae, porticum Persicam ex manubiis, laudis et
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virtutis civium indicem, victoriae posteris pro tropaeo constituerunt, ibique

captivorum simulacra barbarico vestis ornatu, superbia meritis contumeliis

punita, sustinentia tectum conlocaverunt, uti et hostes horrescerent etc. Die

auch von Paus. erwahnten twv xwvwv TUpaax Xi^oo XsuxoD (Z. 12), unter denen

auch die angeblichen Portrats des Mardonius und der Artemisia waren, waren

also Gebalktrager (sustinentes epistylia et ornamenta eorum, Vitr. ebd.),

sog. Telamonen. Curtius 313 A. 30 denkt sich diese Perser in ahnlicher

Stellung, wie die Figuren der sog. Incantada zu Saloniki; man kbnnte auch

an die Atlasfiguren von Agrigent denken, mit Zestermann, d. antik. u.

christl. Basiliken S. 33. Lange Haus u. Halle 105 f., der sich dabei die

Halle ais zweigeschossige Basilika vorstellt. TJnrichtig fassten Schaar-

schmidt, de m praep. ap. Paus. 34. Kuhnert Jb. f. Ph. Suppi. XIV 301

A. 4, Urlichs Progr. d. Wagn. Inst. v. 1877, S. 18 xioviuv ais Basen. Ygl.

liber die Yerwendung iiberwundener Barbarentypen zu tragenden Figuren

Curtius A. Z. XXXIX 18. Helbig Filhrer durch d. Samml. in Bom I 267.

S. 687,14. cp«3iv sagt Paus., was er aber giebt, sind Reminiscenzen

aus Her. VII 99. VlII 68, s. Wernicke 64 f.

S. 687,16. Nach Stein S. 16 „scheinen“ die Tempel des Caesar und

des Augustus die siidwestliche Seite des Marktes eingenommen zu haben;

eine Begriindung giebt er nicht.

S. 688,2. TTpoQ "co vaco statt lautet bei La die Ueberlieferung und

SW und D glaubten ihr folgen zu sollen; dazu lag aber keine Nothigung

vor; weder ist die Autoritat der Handschrift in den ersten vier Biichern so

hoch anzuschlagen, noch ist einzusehen, weshalb die Statue nicht neben dem

Altar stehen konnte, vgl. z. B. Gap. 17,7, und dass von dem Altar des

Augustus ohne weiteres gesprochen wird, nachdem der Tempel desselben

genannt war, hat auch nichts Auffallendes, vgl. z. B. Cap. 16,6. Sonder-

barerWeise findet sich noch mehrere Male in der einen oder andern HS. zu

pojixdc; die Variante vad; beigeschrieben, vgl. II 34,6. V 14,9. VI 17,1.

ebd. Agias ist sonst ganzlich unbekannt; er wird nochmals erwahnt

X 9,7, wo aber der Name in den HS. Abas lautet. Dass zehn Trieren ge-

rettet worden seien, sagt auch Diod. XIII 106, nach Xen. Hell. II 1,29

waren es nur neun, von denen acht aach Kypros flohen, vgl. Plut. Lys. 11.

S. 688,6. Was Paus. §§ 6—8 erzahlt, ist in der Hauptsache aus

Her. IX 33—35 geschbpft, £Truv9-avd|xyjv im § 9 also ebenso zu beurtheilen wie

Yxouaa Cap. 7,1. Einige Bemerkungen stammen aus anderer Quelle, ais

welche Pfundtner unter Zustimmung von Wernicke und Immerwahr
den Ephoros ansieht. Die Heloten vom Isthmos hat Paus. aber wieder aus

Herodot, nicht, wie Immmerwahr 57 meint, aus dieser zweiten Quelle,

denn iiberliefert ist Her. IX 35 ItzI BI 6 Msaarjvtwv 5 irpo? Ta9^p.u), eine unmdg-

liche Lesart, die also Paus. bereits in seinem Exemplar vorfand.

S. 688,9. Vom Wettkampf zwischen Tisamenos und Hieronymos be-

richtet Herod. a. a. 0. 33, indem er von ersterem sagt: aaxstov os Tcsv-asS-Xov

Tuap’ sv luaXaiajxa sopapis w/.rjy ’OXop.7cidoa. Doch sagt Paus. mehr als Herod., da

er angiebt, Tisamenos habe in zwei Kampfen, Lauf und Sprung, den Hieronymos

besiegt. Stein zu Herod. a. a. 0, nimmt an, Paus. habe iralaiap-a bei Herod,
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wortlich ais za).-/;, Ringfkainpf, verstanden, Diskos* und Speerwurf aber aas-

gelassen; das ist jedoch unwuhrscheinlich, vielmehr wird Paus. noch eine

andere Quelle benutzt habeii, der er jene Details uber den Wettkampf

entnahm. Ob die Kaiiipfart, in der Hieronymos siegte, in der That der

Hingkampf vvar, ist zwar nioht sicher, da zctTara/.aisiv aueh verallgemeinert

„uberwinden“ heisst; da aber Paus. VI 14,13, wo er die Siegerstatue des

Hieronymos in Olympui erwahnt
, sich des gleichen Ausdrucks bedient

(f); xov ’IIXsTov TiaajiEvov xsvxctD/.oOvxa iv 'OXop-zw z<rc3xaXo'3«v), so wird es wohl

wortlich zu verstehen sein, und alsdann aueh bei Herod. zap’ Iv uicht

bedeuten „bis auf eiuen Gaiig“, sondern „bis auf den einzigen Ringkampf“.

Der in Rede steheude \N'ettkampf ist in den Abhandlungen Uber das

Pentathlon iifters besprochen worden; G. Herinann de Sogenis Aegin. viet. 9

wollte daraus sehliessen, dass das Ringen die dritte Stelle iin Pentathlon ein-

nahm, was undenkbar ist, weil danii von den tunf Kampfarten Diskos- und

Speerwurf bedeutungslos gewesen wiiren, wenn der Sieg im Ringen allein

den Aussehlag gegeben hiitt»*, vgl. Hoeckh .\bh. Berl. Akad. 1822/23, 393.

Pinder PUnfkampf d. Hellenen 02 tV. nimmt naeh dem von ihm aufgestellten

Schema an, dass Tisamenos in vier Kampfarten Sieger war, davon in zweien

ais zp«Tixo; aueh Uber Hieronymos, dass aber letzterer dadurch, dass er im

Ringkampf (ais letztem Wettkampf zwischen den beiden, von allen Karnpfern

allein noch Ubrigen) jenen Uberwand, endgiltiger 8icger wurde. Ueber ander-

weitige Auffassungen dieses fUr die Krklftning des IVntathlons wichtigen

VV^ettkampfes vgl. I‘crcy Gardner .louin. of hell. stud. I 210. Myers
ebil. 11 217. Holwerda A. Z. XXXIX 20r>. Mar«|uardt, Zum Pentathlon

d. Hell. (GUstrow IHHO) S. 8. Fedde, D. KUnfkampf d. Hell. (Hreslau

1888) S. 9 u. 21. M. Puber im Philologus L 184. Ilenrich, Ueb. d.

Pentathl. d. Gr. (WUrzburg \^\*2) S. Mlf.; dei*s. in Hiatt. f. d. bayr. Gymn.

XXX 371. Mie io .Ib. f. Ph. CXRVll 808 fg. Wernicke Paus. stud.

Herod. tl7. Die Zeit dieses Wettkainpfes ist nicht mit Sicherheit zu be-

stirnmen; nmn verlegt ihn vermuthungswei.se in Ol. 75 (480 v. Chr.), s.

Rutgers .Tui. Afric. Olymp. p. 3.5,4. PCrster, Sieger in d. olymp. Spielen

(Zwickau 1891) 1 13 X. 190.

S. t»88, 14. iv vgl. Her. IX 35.

S. 088, It», iv A*.X9^cy3'.v, vgl. VI 11 8,0. 45,2. Her. 1. 1. Isocr. VI Wt.

Der Ort Dipaia lag in .Arkadien im Mainalos, VI II 27,3. Weder das Treffen

bei Tegea noch das bei Dipaia lassen sich chronologisch genau fixieren;

letzteres setzen Curtius I 315 und Hursian II 228 auf das .Tahr 409, s.

KUgi a. a. O. 4W.

S. t»89,l. azi3zr,3av U oyy oc zcrvzs; xxX., diese messenischen Heloten waren

so zahlreich, dass die Heloten insgesammt a potiori Messenier genannt werden,

vgl. Thuc. 1 101; so sagt Her. IX 04, wo er von diesem Kriege spricht,

zoXijiou sovxo; M:33r,v«oia’. Der Krieg ging zu Knde im .T.ahr 4.55.

S. 089,4. iv Tava^p^. Diod. X 180 will, dass der Kampf iinentschieden

geblieben sei; ihm widerspricht au.‘*ser Herod. aueh Thuc. 1 108. Ueber die

Zeit der Schlacht bei Tanagra .s. zu I 29,9 S. 321 ;
jedenfalls fand sie statt
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vor dem Ende des dritten messenischen Krieges, wogegen die Eeihenfolge bei

Paus. nicht spricht, s. Kagi a. a. 0. 494.

S. 689,7. Wolters A. Jb. XI 1 ff. siicht den Nachweis zu fiihren, dass

eine alterthiirnliche Apollonstatue aus Pompeji (Overbeck PompejP S. 544.

M. d. I. Ylir 13 u. s. bfters abgebildet), die friiher der eklektischen Schule

des Pasiteles zugeschrieben wurde, ein altspartanisches Bildwerk sei, dessen

Kopf uns spartanische Kupfermiinzen (vgl. bei Wolters S. 7) vorfdhren, nnd

zwar eben der Apollon Pythaeus der Agora von Sparta.

S. 689,8. Mit den Gymnopaidien beschaftigte sich die Schrift des

Sosibios -cf>l s. Athen. XV 678 B u. Hesych. s. ppoTrcaota. wo die

Meinung, dass die Epheben an diesem Feste um den Altar des Amyklaios

sich aut’ den Riicken schlagend hernmgelaufen seien, zuriickgewiesen wird,

st’ '(afj 7:Xyj','a’ os o’j '(Ivovxai, uXka Trpoaoooi yopojv 'fsyupcopvojv.

Vgl. auch Bekk. Anecd. 1 234, und unten zu Gap. 13,3.

ebd. Ueber yopo: ais Tanzplatz vgl. 0. Miiller kl. Schr. II 622.

S. 689,10. Ueber die nicht ungewohnliche Zusammenstellung der Ge
mit Zeus s. S. Wide, Lakonische Kulte 7 u. 202; vgl. Paus I 18,7 u.

24,3; V 14,10; X 12,10. Ueber Zeus Agoraios, der ebenfalls in andern

griechischen Stiidten haufig angetrolfen wird, Preller-Robert 150. IVide

a. a. O. 8.

S. 689,11. Ueber Athene Agoraia vgl. Preller-Robert 220; iiber

ihre Verbindung mit Poseidon ebd. 202 f. Wide 37 u. 54.

ebd. Poseidon Asphalios ist in der Auffassung dem («r/joyo; ver-

wandt ais der, auf dessen Ruhe die Sicherheit des festen Landes beruht;

allmahlich wurde das Epitheton iiblich zur Bezeichnung der rettenden, hilf-

reichen Natur des Gottes iiberhaupt. Seine Verehrung ist auch in Kleinasien

und auf den Inseln nachgewiesen, s. Preller-Robert 572. Wide 36 u.

369 fg. und besonders Wieseler G. g. X. 1874, 153.

S. 689,12. Wide S. 25 nimmt an, dass ebenso, wie vorher Zeus und

Ge, Athene und Poseidon, so auch Apollon und Hera im Kultus zusammen-

gehiirten, ahnlich wie in Sikyon ll 11,1 fg. Sonst ist die Zusammenstellung

dieser beiden Gbtter ungewiilmlich, doch lasst der Wortlaut des Paus. an

unserer Stelle keinen Zweifel.

8. 6,89,13. Xach der inschrift CIG 1444, deren Zugehbrigkeit zu

Sparta sehr wahrscheinlich ist, wurden dort die MoTptzi. Xayiozic, neben Aphro-

dite IXj-zh.fj- und Artemis opbw verehrt. Ob dieser Kultus zu den hier oder

zu den unten § 11 erwahnten Moiren gehbrt, ist nicht auszumachen. Die

autfallende Verbindung mit Orestes erklart W i d e 207 daher, dass die Moiren

mit den Semnen-Eumeniden, zu denen Orestes in Beziehung steht, nahe ver-

wandt sind. Das Grab des Orestes in Tegea erwahnt Paus. VIII 54,4.

S. 689,18. E. Meyer Rh. Mus. XLII 86 A. erklart mit vollem Recht

die hier stehende Angabe, dass das Staatssiegel der spartanischen Beamten

das Bild des Kbnigs Polydoros gewesen sei, fiir ganz unmbglich. Der Brauch,

den Kopf des Kbnigs auf die Miinzen zu setzen, sei erst viel spater auf-

gekommen, auch habe es im achten Jahrhundert keine sachkundigen Stein-

schneider in Sparta gegeben; vielmehr sei eine menschliche Figur, die einen
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(iott durstellen solite, aut dem Stein geweseii und ein spaterer Antuiuar habe

sie fiir das Bild des Kbnigs Polydoros ausgegeben.

ebd. Ueber Hermes agoraios vgl. zu I 15,1; doch erscheint Hermes

in dieser Eigenschaft soust in der Regel allein. Ais Trager des jugendliehen

Dionysos ist er in Bildwerken bekanntlich sehr hiiutig; auf die hier erwiihnte

Gruppe gehen jedenfalls Miinzen von JSparta zuriick, auf denen Hermes mit

vvehender Chlamys eilig dahinschreitet (nach r.), in der 1. Hand den Herolds-

stab, auf dem l. Arm den kleinen Dionysos haltend; die r. Haud seheint in

einera Exemplar einen Stab (den Thyrsos) liber die Schulter gelegt zu halten

;

an den Ftissen hat er gefliigelte Schuhe, auf dem Kopf den Petasos; s. Im-

hoof-Gardner p. 55 pl. N 5—7 (unsere MUnztaf. lll 7 u. 8).

8. 080,10. 'Eif.jisvt^oy Wj |xvy^}ict die argeiische Version be-

hauptete, die Lakedaimonier hiitten den Epimenides erschlagen und die Ar-

geier ihn in Argos bestattet, s. II 21,3. l^aus. folgt dem Sosibios, der nach

Diog. li. 1 10,115 beriehtete, xu 'E-oO \<zxcoa'uvAoi -c/f/ iajTot;

mxd V. >.opov. Die Existenz des G rabes im Amtshausb der Ei)horen weist wohl

(larauf hin, dass Epimenides irgendwie in SparU politisch thUtig gewesen ist.

S. r»80,2o. Zu Aphareus vgl. oben Cap. i I.

S. OlHJjl. 1’eber Zeus Xenios ais Beschiitzer der Eremden vgl.

Prel ler - Robert 151. Bei der Athena komrnt der Beiname Xenia

ausser hier nicht mehr vor. Doch mu.ss nian wohl fiir beide (Ibtter hier

einen besondereii Kult voraussetzen, obschon Wide 0. meint, es lasse sich

denken, dass diese Beiwbrter eiuem andern Zeus in Verbindung init einer

Athene beigelegt vvurden. Nach Philostr. Vit. A poli. VI 31 machten die

Spartaner den Apollonios von 'IVana zuin ;svo;

(;ap. XII.

Die Strasse AphetaYs. Ikarios und Danaos stellen WettkSmjjfe

an fiir die Freier ihrer Tbchter. Booneta, Haus des Polydoros.

'rempel und BildsUule der Artemis Keleutheia. Heroa des lops,

Amphiaraos, Lelex. Heiliger Bezirk des Poseidon Tainarios.

Bildsiiule der Athena. Hellenion. Merkwiirdige Tempel und

Grliber in dieser Gegend der Stadt. Skias. Rundbau mit Bild*

sJlulen des Zeus und «ler Aphrodite mit dem Beinamen die

Oly mpischen.

S. 690,3. Die 8trasse, die den Namen AphetaYs hat (vgl. unten

5), fiihrte in siidlicher Richtung bis zum siidlichen Ende der Stadt, wo sie

sieh an die nach Amyklai fiibrende Strasse anschloss, Bursian a. a. U.

Curtius 232. Gurlitt 468. Stein 17.

S. 600,4. 0 Xo(o; oxcntst wie I 8,1.

S. 600,5. Zii Ikarios vgl. Cap. 1,4. 20,10. 11; nach dieser 8age ist

Iphigeneia also in Sparta geboren, wShrend sich die Odyssee ihre Eltern auf

Ithaka wohnend denkt, s. E. Meyer Herm. XXX 265. Die hier erzahlte

Werbungsgeschichte vvird wieder beriihrt Cap. 13,6. 20,10.
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S. 690,10. |uaap.a, nach anderer Version wurden die Danaiden auf

Befehl des Zeus durch Athena und Hermes von der Blutschuld gereinigt,

s. Apoll. II 1,5. Nach Pind. P. 9,111 ff. waren die Wettkampfer so zahl-

reich, dass alie 48 Jungfrauen noch vor Mittag untergebracht waren.

ebd. Diese Stelle wird von Bachofen, Das Mutterrecht 92 fg. ange-

fiihrt, ais spreche sie fur das in der Gynaikokratie geltende Recht der Frau,

ihren Mann sich selbst zu wahlen: „um seine durch den Mord beiieckten

Tbchter zu verheirathen, verkundet Danaos, er verlange keine Sponsalien und

keine Brautgabe, jede aber werde auswahlen, wer ihr am besten gefalle“;

die Worte «v sxaato? xaxa xryXkoq, dpioyyqzai sagen aber genau das Gegentheil:

an welcher ein jeder Gefallen finde, d. h. fiir den Zusammenhang der

Hochzeit der Tbchter des Danaos mit der Gynaikokratie alter Zeit unsere

Stelle anzufiihren, ist unstatthaft.

S. 690,12. kXio^ox xpwxo), auch hier ist das Numerale pleonastisch ver-

wendet, vgl. zu II 21,3.

S. 690,16. Ygl. Hesych. powvyjxa* iid ojv^ poAv oofievxa. Doch meint Bur-

sian a. a. 0. A. 3, dass damit wohl eher das Amtslokal der poujvoa, d. h. der

Beamten, welche die Opferthiere fur die Staatsopfer einzukaufen hatten, be-

zeichnet wiirde. Nach ebend. hatte man dies Lokal am Anfang der Strasse

auf der westlichen Seite anzusetzen, mitRiicksicht auf Gap. 15,10, wonach das

Theater in der Nahe der Booneta lag. Auch daraus, dass erst § 5 (S. 691,7)

Paus. sagt: xpoVovxojv os xaxa x:^v ’Acpsxo!i'‘^a, kann man schliessen, dass die

Booneta direkt am Anfang der Strasse, also zugleich noch am Markte

lagen, nicht ais zweites Gebaude siidlich vom Amtshause ^er Bidiaier, wie

St ein es ansetzt.

S. 690,18. 'Aaxd xpoirov os sxi xov apyatov «zvxsoioooczv poui; xxX., in den Zeiten,

wo es noch kein • gepragtes Geld gab, diente bei den Hellenen, wie iiberhaupt

bei den Viehzucht treibenden Vblkern, vornehmlich das Rind ais Mittel zur

Preisbestimmung, vgl. z. B. Hom. II. XI 244. Od. I 431; in einem weitern

Stadium ward unverarbeitetes Gold, Silber und Kupfer ais Tauschmittel an-

gewendet, vgl. z. B. II. VI 48. VII 473. Od. I 184, s. Biichsenschiitz,

Besitz u. Erwerb 467 ff. Hultsch Metrologie 124; Frazer verweist

namentlich auf die Arbeiten von Ridgeway im Journ. of Hell. Stud. VIII

133 ff. und Origin of Metallic Ourrency and Weight Standards 1 ff.

S. 691,4. Da das Amtshaus der Bidiaier nach Gap. 11,2 am Markte

lag, nun aber auch hier erwahnt wird, so muss es am Eingange der Aphetais

gelegen haben, wie die Booneta, aber nicht an der Westseite, wo Stein es

ansetzt, sondern an der Ostseite des Eingangs dieser Strasse. Wenn dann

Tispav auch hier, wie sonst immer bei Paus. (vgl. Michaelis A. M. II 4),

„gegenuber“ bedeutet, was auch Gurtius 231 u. Stein a. a. 0. annehmen,

so muss das Haus der Bidiaier
\
nach der Aphetais zu eine so lange Front

gehabt haben, dass nicht nur die Booneta, sondern auch noch das Heiligthum

der Athena ais ihm gegeniiberliegend bezeichnet werden konnte. Nach

Bursian 124 freilich „folgte“ letzteres auf das Amtshaus der Bidiaier; er

fasste also %ipa\> im Sinne von „dariiber hinaus“.
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S. 691,5. Den Beinamen der Athena Keleutheia, den die Spartaner

auf den Wettlanf der Freier der Penelope deuteten, bezogen auch Gerhard
gr. Mytbol. I 242 A. 2. 0. Mulier kl. Schr. II 180. Welcker gr.

Gdtterl. II 297 auf den Wettlauf. Wide 61 meint, es kdnne eben so gut

die Bescbiitzerin der Wege oder die Wandernde sein, mit pragnanter unter-

weltlicher Bedeutung; vgl. Hesycb. s.y. xAsu&sw.;- xac; svootou; oai^omz. — Wo die

beiden andern Heiligthiimer der Athena Keleutheia lagen, ist nicht ersichtlich;

Curtius vermuthet, dass sie in gleichen Abstanden hier an der Bahn er-

richtet vvaren, Stein verlegt sie an die Ostseite der Aphetais.

S. 691,7. lops ist giinzlich unbekannt; es erscheint daruin gerathen,

Vermuthungen zu unterdriicken, wie die, der Name lasse vielleicht auf ionische

Abkunft schliessen, s. Gerhard a. a. 0. II 157.

S. 691,9. a~= dvsiuj) IU) ’k\v^w.rjdu), Hypermnestra, die Mutter des

Amphiaraos (II 21,2), war wie Leda, die Mutter der Tyndariden, eine Tochter

des Thestio'?, s. Apoll. I 7,10. 111 10,5.

S. 691,10. DerPoseidon Tainarios hatte seinen Hauptkult wohl in

Tainaron selbst, s. zu Cap. 25,4 f. Auf den spartanisehen Kult beziehen

sich die daselbst gefundenen Inschriften A. d. I. XXXIII 41 ff. (Lebas-

Foucart Pelop. Inscript. 163 b u. If.), in denen ein Collegium der Taiva^ioi

vorkommt; ob dagegen das Fest der TcxvczpKz. an dem die Theilnehmer

Taivop'.3xca' hiessen (Hesych. s. v.), zu Sparta oder zu Tainaron gehort, ist

nicht auszumachen. ‘ Ygl. Wide 31 A. 2 u. 40 ff.

S. 691,12. i; MxotXtav vm Tapctvxa, Vgl. X 10,6 tf. Gilbert Stud. z.

altspart. Gesch. 191, der Tarent ais minyische Griindung zu erweisen sucht,

bemerkt, dass die Parthenier der Athena dies in Sparta geweiht

hatten, weil unter dem Schutze dieser Gbttin, der Gentilgottheit der Aigiden,

die Griindung Tarents unternommen vvorden sei.

S. 691,13. Das Hellenion halt Bursian 125 A. 1 fiir den Ver-

sammlungsplatz fiir die Abgeordneten der zur spartanisehen Symmachie

gehbrenden Staaten. Gilbert gr. Staatsalterth. 1 8 vermuthet, dass die

bei Plut. Lyc. 6 erwiihnten Heiligthiimer des Zeus Sellanios und der Athena

Sellania auf diesem Platze gelegen hatten, was Stein S. 18 bezweifelt.

Es ist beachtenswerth, dass der Ort, wo der gemeinsame Kriegsrath stattfand,

diesen Namen trug; Curtius Herm. XIV 140 erinnert an die Hellanodiken

in Olympia.

S. 691,15. 6 02 2X2po; xcov Xo(cov. nach einer andern Sage fand die

Berathung im Hamarion in Aigion statt, s. VII 24,2. Curtius I 463.

S. 691,18. o£ixv6oo3'. — S. VII 24,1 ;
Talthybios,

der Herold der Pelopiden, war achaiischen Stammes; er hatte nach Her. A^Il

134 in Sparta ein Heiligthum und es war das Amt der Staatsherolde in

seinem Geschlecht erblich. Wie sein Zorn sich zeigte, erfahren wir aus

Her. a. a. 0. : xoisi ^^x:o!pxiy]x^,3i xczXXisp^^aai o'jx iBuvotxo, und das dauerte so lange,

bis zwei Spartaner sich Xerxes zur Slihne fur die erschlagenen Heroide selbst

iiberlieferten.

S. 692,3. i; 0 'xov — xaxs3xyjcJ<£ MiXxiczoou xxX., bei Plut. Thein. 6 ist es
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Themistokles, der den Dollmetscher verhaften und durch Volksbeschluss hin-

richten lasst. Herodot a. a. 0. erklart, nicht zu wissen, welches Missgeschick

die Athener fiir ihre That betroffen habe, ausser dass ihr Land und ihre

Stadt verheert wurden, doch hat Paus. wohl den Ausdruck aus

Her. VII 134 genommen, vgl. Wernicke 84.

S. 692,5. Der Apollon Akritas wird in der Regel, ais identisch

mit dem Beinamen dxpaioq (der aber gerade bei Apollon sonst nicht vorkommt),

ais „der auf der Hdhe verehrte“ gedeutet. Doch bemerkt Wide 91 mit

Recht, dass diese Deutung zu dem Orte des Kultes nicht stimmt; Wide denkt

an Beziehung zu xipaq, xpioQ, xapvoc; mit dem Apollon Karneios, erinnert auch

an die lakonische Stadt Axpiai.

S. 692,6. 'AnoXkoiv os uTCsp auxo lopuxai, man wird erinnert an Apollon,

der in Delphoi sich an die Stelle der Erdgdttin setzte. Zum Epitheton

Maleates vgl. zu II 27,7 und Wide 91 f.

S, 692,7. Das Heiligthum der Diktynna mit seiner Umgebung
wird Liv. XXXIV 38,5 ais Dictynneum erwahnt. Ueber Diktynna, die,

urspriinglich wohl selbstandige Gottheit, spater mit Artemis identificiert

wurde, vgl. Preller-Robert 317. Wide 125 u. 259. Stein 19. —
Paus. ist hier am siidlichen Ende der Aphetais angelangt, das ganz nahe an

der Stadtmauer lag. Das gleich nachher erwahnte Hieron der Arsinoe lag

aber napd xo 'EXl.v]viov. Stein verlegt daher alie von da ab bis zum Ende von

§ 9 erwahnten Denkmaler an die dstliche Seite der Aphetais, in der Richtung

von N. nach S. (vom. Hellenion bis zur Stadtmauer). Allein es wiirde ganz

der Gepflogenheit des Paus. widersprechen
,
wenn er, am siidlichen Ende der

Aphetais, an deren Westseite er entlang ging, angelangt, bis zum Hellenion

zuriick und nun nochmals die Strasse an der Ostseite bis zur Stadtmauer

hinunterginge
;

vielmehr wird er, am siidlichen Ende anfangend, die bst-

liche Seite in der Richtung von S. nach X. beschrieben haben. Ist das so,

so lagen die Graber der Eurypontiden vielleicht schon auf der Ostseite der

siidlichen Aphetais, weil sonst Paus. auf dieser zwischen Stadtmauer und

Hellenion nichts ais das Hieron der Arsinoe nennen wiirde; die iibrigen Bau-

lichkeiten aber, von den Phrurien bis zum Heroon des Aulon, die an der-

selben Seite liegen, hiitten wir nicht mit Stein sudlich vom Hellenion,

sondern ndrdlich von demselben, bis zum Amtshause der Bidiaier hin,

anzusetzen.

S. 692,8. xd(Doi x(7)v xaKoo\Livoiv EupuTccuvxiowv, Vgl. die Stelle Gap. 14,2,

wo die Grabstatte der Agiaden angegeben ist; wie zwischen den beiden

Konigshiiusern keine Epigamie stattfand, so waren auch ihre Begrabniss-

platze weit von einander getrennt.

S. 692,9. Ueber Arsinoe im lakonischen Kultus vgl. Wide 332.

S. 692,10. Die Phrurien halt Curtius 232 fiir eino vor Vollendung

der Ringmauer aufgeworfene Verschanzung.

S. 692,11. Vgl. VI 2,5, das Priestergeschlecht der

lamiden, das dem Zeusorakel in Olympia vorstand, lieferte Jahrhunderte lang

den Spartanern die dffentlichen Seher, s. Wilamowitz Isyllos 179.
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8. 692,12. Maron und Alpheios, Sdhne des Orsiphantes, fallen bei

Therrnopylai, au.s Her. Vll 227.

8. 692,14. Ais tjiorato; wird Zeus verehrt, weil er Sieg und Tropaien

verleiht, Preller- Hobert 140. Wide 9; so auch in Athen, C I A II 467

und in Pergarnon, Inschr. v. Pergam. 1 237. 247. Coi. 114. Zu vgl. ist der

Zeus Agetor, der ebenfalls in Lakonien verehrt wurde, Xen. re»p. Lac. 13,2.

8. 692,16. zoXtjii»» — 'Aycr.oo; — xol xvji xpr:r,aavtt;, 8. Cap. 2,6.

Ueber die Eroberung von Amyklai unter Teleklos vgl. Heyne Excurs. II

zu Verg. Aen. X 6tV4, Hd. III 419 ff.

8. 692,16. Leber den Kultus der Gdttermutter 8. NVide 204 f.;

Uber Kunstdurstellungen der Kybele aus Sparta und Uingebung Dressel u.

Milchhttfer A. M. II 329 f.; 379. Curtius 318 A. 45. Beziehung des in

der NUhe verehrten Hippolytos zu der Gdttermutter wird von Wide a. a. O.

vvohl mit Uecht fUr unwahrscheinlich gehalten.

S. 692,18. I)a-H ist das einzige, was wir Uber Tlesimenes wUsen; doch

nennt Hygin. f. 71 ais seine .Muttter Clymene nympha (die handschriftliche

Ueberlieferung Thesimenes schon bei .Tacobi im HandwOrterbuch der gr. u.

rUm. Myth. 859 verbessert).

S. 6»02,20. Hursian 125 verrnuthet, da.vs dit‘se andere Strasse in

ostlicher Hichtung vom .Markte abging; Leake I pl. 2 liess sie sQdOstlieh

gehen, ebenso Curtius 2^13, hingegen stiinmt Stein 2<» der Exp^d. de Moree

zu und verlegt .sie in nbrdliche Uiehtung. Unter den hierfUr ang**fUhrten

GrUnden hat um meisten der fUr .sieh, dass Paus. Cap. 18,6 bemerkt, dass an

dieser Stra.s.se ein llib! des .Ai>ollon .\ph»*taios stand, von dem aus der Wett-

lauf der Kreier der Penelope b«‘gonnen habe. Da nun ein solcher Wettlauf

ais Wagennmnen sicher in gerader Hichtung zu denk*^n Ist, so muss die

.\phetats, ais die eigentlich** Hennbalin, in derselben Hichtung mit dieser

wStrasse g»4egen haben.

S. r»93,l. Die Skias ist kurz envfthnt im Et. in. p. 717,3*> ais

ouo; und wird dort .oXiiov genannt; der Name wird von dem schinn-

fthnlirhen Dache erklArt. Denselh«>n Namen fllhrten nach Deinetr. Sceps. b.

.\th. IV’ 141 E die HUtten, die in Sparta b«*i dem Karneienleste fllr gemein-

s<-hafHlche Mahl/eiten aufgeschlagen wurden, 3*r,vaf; lyovxi; rapoxltjaiov xi. Doch

darf man in jener frUhen Zeit schwerlich eine steinerce Kuppel ais Hedarhung

annehmen, vgl. Hrunn I 36; Urlichs Hh. M. V’I 217 denkt sich den Bau

zeltKhnlich, aber mit flacher Decke versehen. Vermuthlich war der Bau von

.\nfang an, wie andre Odeien, zu musikalischen .AufTUhningen bestimmt und

wurde daneben, wie anderwHrts hHufig die Theatcr, zu V’olksversammlungen

benutzt. \’gl. darUber Urlichs a. a. o. Wieseler hei Ersch - Grub«T

LXXXllI 200 A. 107. Curtius 238. Bursian 125. A. MUller, BUhnen-

alterth. 67 A. I b*'zieht auf dies Gebilude auch die VVorte des Tertull. apol. 6:

ne vel hieme voluptas impudica frigeret, primi Lacedaemonii odium paenulam

ludis excogitaverunt. Die I.*age des Baues ist ungewiss; Urlichs a. a. O.

nimint an, diWvS dim’h dies Ee'«tgcb{iude der eigentliche Markt von der Agora

getrennt war; Stein versetzt sie an die vom Markt ndrdlich fUhrende .Strasse.

s. oben. Ein noch in Huinen erhaltener Backstein-Hiindbau vrar auch fiir^

r
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Auffiihrungen bestimmt, riihrt aber erst aus romischer Zeit her; vgl. Leake
II 533. Curtius 522 u. 535; Bursian halt es fiir ein zum Temenos des

Dionysos gehbriges Odeion.

S. 693,2. Ueber Theodoros von Samos und seine Zeit vgl. Brunn
gr. Kiinstler I 30; II 380. Urlichs im Rh. M. X 1, sodann vornehralich die bei

Overbeck I 287 A. 11 angefiihrte Litteratur, wesentlich in weiteren Auf-

satzen von Brunn und Urlichs bestehend. Overbeck selbst entschliesst sich

S. 78 fiir die Zeit von 01. 58,1 bis vor 01. 67,3 (548—509 v. Chr.); denn

so viel ist sicher, dass Theodoros ein Zeitgenosse des Pol}’^krates von Samos
war. Die Annahme eines alteren Theodoros, mit der man gewissen chronolo-

gischen Schwierigkeiten hat abhelfen wollen, wird auch von Furtwangler
Meisterw. V22 A. 4 abgelehnt.

ebd. Paus. begeht hier einen Irrthum, den wir aus seinen eigenen

andern Angaben korrigieren kbnnen. Xicht den G-uss des Eis ens, oiaydai

y.<zl dz' «CtoD z)Aza\, sclirieb das Alterthum dem Theodoros zu

(derselbe scheint den Alten iiberhaupt unbekannt gewesen zu sein, vgl.

Bliimner Technol. IV 355 ff.), sondern Theodoros und sein Mitarbeiter

Rhoikos galten ais Erfinder des Erzgusses; vgl. VIII 14,8: Bisysav os yaXxov

"(ioiToi •/«'. d'[aK\^'jzo. syojvitiaczvTo O'otzo; xs <|)iXca’ou xoti Hsdocof»o; TrjXsxXsoy;

ferner IX 41,1 ii. X 38,6. Die Versuche, unsre Stelle festzuhalten und auf

wirklichen Eisenguss zu beziehen, z. B. von Gurlt in den Blatt. des Ver. f.

Urgesch. in den Kr. Siegen, Olpe u. s. w., 1886 N. 15, Liger La ferronerie

l 162; 11 2<) sind verfehlt; vielmehr darf nur an einen Irrthum oder ein Ver-

schreiben gedacht werdeu (so auch Schubart Rh. M. XV 93). Indessen auch die

Tradition, dass jene beiden Iviinstler den Erzguss erfunden hatten, ist nicht

zu halten, da diese Erfindung in eine viel friihere Zeit fallt, auch altere, der

Zeit vor dem sechsten Jahrh. angehbrige Arbeiten aus gegossner Bronze in

Griechenland sich finden, die nicht fiir importiert gehalten w^erden konnen.

Wahrscheinlich ist jene Angabe darauf zuriickzufiihren, dass die beiden

Iviinstler an Stelle des schon lange bekannten Vollgusses den Hohlguss von

Aigypten her nach Griechenland verpflanzten; vgl. Bliimner a. a. 0. 279.

Collignon sculpt. Grecque I 157 f. Furtwangler a. a. 0. 714.

S. 693,3. IVolliou — x(zx(ZYvdvTc; vzL., der viel bewunderte Musiker und

Nomendichter Timotheos von IMilet (nach dem Marmor Parium starb er

01. 105,4 im Alter von neunzig Jahren), ein Schiiler des Phrynis, war ein

kiihner Neuerer auf dem Gebiet der Musik, vgl. frg. 12. Plut. de mus.

c. 4. Clem. AI. Strom. I 365 Pott. Da seine Musik von der strengen

Einfachheit friiherer Zeiten abwich, stiess er bei einem Aufenthalt in Sparta

auf den AViderstand der Behbrden, sodass es ihm ging, wie seinem Lehrer

Phrynis und friiher schon dem Terpandros, vgl. Plut. Agis 10. [nstit. Lac.

238 C. Dio Chrys. XXXH 382 M. XXXIII 411 M. Athen. XIV 636 E.

Cic. de leg. 11 15,39; vgl. auch das angebliche Dekret der Gerusia bei

Boeth. de inst. mus. I 1 p. 182 Friedl.

S. 693,5. Wide 9 A. 3 wirft die Frage auf, ob dies oixoo6\vf^\Lry.

etwa ein KuppeJgebaude war und dann ais ein vereinzeltes Ueber-

bleibsel aus alten Zeiten zu betrachten ware. Aber die uns bekannten alten



778 III 12,11—13,4.

Kuppelbauten sind unterirdisch angelegt resp. mit Erde bedeckt, daher ausser-

lich ais Rundbauten nicht kenntlich, was doch hier vorausgesetzt werden

muss. Diimmler bei Pauly - Wissowa I 2744 erinnert an den gortynischen

Rundbau mit den Gesetzesinschriften in der kretischen Heimath des Epi-

menides; vgl. May er, Gigant. ii. Titan. 147 A.

S. 693,6. Die Verbindung des Zeus mit der Aphrodite ist, wie

Wide S. 9 bemerkt, ausser fiir Sparta nur noch fiir Ambrakia bezeugt

(nach C I G 1798 fg.); fiir Troizen giebt Paus. II 32,7 keinen Beleg. Wahrend

bei Zeus der Beiname 'OXuiizio; sehr haufig ist, wird Aphrodite ais die

himmlische sonst immer Urania genannt, o\'j\xrJ.rj. noch in Xanthos, nach Proci,

hymn. V 1 u. 6 ff. (Abel).

S. 693,7. ouy ouoXoyoDvcs;, das Verstkndniss der Stelle ergiebt sich

aus II 21,3, die Argeier sagen: Ac<x=o«'.aovtoy; zoXsixrjaav-cz; z(io; Kvcoaiou; iXsTv

Coivxct ’Er:nA£vtorjV, Xc£^ovx<z; os azo/xslva'..

Cap. XIII,

Merk vv ii rdiges in der Nahe der Skias. TempeI der Kore Soteira.

Apollon Karneios mit dem Beinarnen Oiketas. Ursprung der

Verehrung des Apollon Karneios. Bildsaule des Apollon Aphe-
taios. Altiire der Gdtter mit dem Beinarnen Ambulioi. TempeI

des Dionysos Kolonatas iind des Zeus Euanemos, Heroon des

Pleuron. TempeI der Hera Argeia und der Hera Hyper cheiria.

Bild der Aphrodite Hera. Hetoimokles und H ipposthenes.

S. 693,9. Zu Kynortas vgl. Cap. 1,3.

S. 693,10. xs^aapaxoiam — hs*. eine andere Zeitbestimmung findet sich

bei Clem. Alex. Strom. 1 p. 382 Pott., darnach wiiren die Tyndariden

53 dahre nach Herakles und Asklepios unter die Gbtter aufgenommen worden.

S. 693,11. Ueber Idas und Lynkeus vgl. IV 2,7. 3,1; dass ihr Grab

sich nicht in Sparta befunden habe, sagt Paus. wiederum Cap. 14,7. Nach

Apoll. III 11,3 tielen sie in Messenien, wo demnach auch ihr Grab hingehdrt.

S. 693,17. Ais Soteira wurde Kore haufig verehrt, s. Preller-

Robert 320 mit A. 2; ebd. 750,1; 754,4. Usener 37 u. 219 f. In der

amyklaiischen Inschr. cipy. 1892, 20 kommen Kopa; xal Ts|i£viou xo)v sv xti)

'Kkv. vor, Tsountas vermuthet ebd., dass damit die hier genannte Kore

gemeiiit sei, deren TempeI siiddstlich vom Theater anzusetzen sei, in einer

fiachen und auch heute noch sumpfigen Gegend.

S. 693,18. Abaris, nach Pindar ein Zeitgenosse des Kroisos, von

Hippostratos in die dritte, von andern in die 21. Olympiade gesetzt (s.

Harpocr. s. v.), war ein apolliniseher Wunderpriester, von dem fabelhafte

Dinge erziihlt wurden, vgl. Her. IV 36. Lykurg. fr. 86 (Sauppe oratt. att.

11 271), Naheres bei Bethe in Pauly-Wissowa 1 16 fg.

S. 693,19. Paus. gelangt, ohne es deutlich zu sagen, auf seiner Wanderung

vom TempeI der Aphrodite Kore zu einer Bildsaule des Apollon Karneios;
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dies veranlasst ihn zu der folgenden langeren Ausfiihrung, nach welcher er

in § 6 fortfahrt: xou Kapvstou Bs ou Tzoppoi xxX.

ebd. Der Dienst des Apollon Karneios (nach dem auch ein Monat

seinen J^amen hatte, Thnc. V 54) war im ganzen Peloponnes und uberhaupt

bei den Doriern verbreitet; vgl. Welcker gr. Gbtterl. I 469. Preller-

Robert 250. Wide und Hdfer bei Roscher II 961. Wernicke bei

Pauly-Wissowa II 54; speciell ftir Lakonien Wid e Lakon. Kulte 63 f.; 73 f.

S. 693,19. Den Beinamen Otxsxac fiihrt Apollon auch in der Inschr.

CIG 1446; in den Inschr. ’Ecpy]ji. ap/. 1892, 20 u. 25 findet sich dafiir die

Form Boixsxac;. Wie man aus Paus. schliessen kann und wie auch die erst-

genannte Inschr. ergiebt, wurde der Gott auch AiroXXojv Oi/ixag und Kapvsioc;

OtVixac; genannt; Wide 84 schliesst daraus und aus dem hier berichteten hohen

Alter des Kultes, der bereits in vordorischer Zeit bestanden haben solite,

dass wir es hier mit einem alten Gott zu thun haben, der mit Apollon identi-

ficiert wurde und dessen ursprtinglicher Name Karneios oder vielmehr Karnos

war, gleich Krios, der hier ais Seher genannt ist (vgl. Callim. hymn. 5,35

mit Schol.). Der Beiname otVixac, „der im Hause verehrte“, wird auf Gentil-

kult aus vordorischer Zeit gedeutet.

S. 693,20. Der nur bei Paus. erwahnte Seher Krios, dessen Name

identisch ist mit Karnos (s. unten zu S. 693,24), wird nur hier bei Paus.

erwahnt. Studniczka Kyrene 72 vermuthet, dass Karnos die urspriingliche

Sagengestalt war und Krios an seine Stelle trat, ais Karnos im Kultus in-

folge eines Missverstandnisses (s. zu Gap. 15,8) durch Kadmos verdrangt

wurde. Vgl. W^ide 84.

S. 693,23. Dieser Bericht uber die Art, wie Sparta von den Doriern

genommen wurde, findet sich nur bei Paus.; ihm steht die Angabe des

Ephoros gegeniiber (s. Strab. VIII 365), wonach Philonomos den Verrather

spielte und die Einwohner bewog, nach Achaia auszuwandern; vgl. Nic.

Damasc. fr. 36 (Mulier III 375). Con. narrat. 36.

S. 693,24. Fur den Beinamen Karneios bringt Paus. zwei Etymo-

logien bei, eine vom Seher Karnos, und zweitens (§ 5) d%o xaiv xpavsuLv.

Erstere Ableitung war die im Alterthum allgemein verbreitete
,

vgl.

Schol. Pind. P. 5,106. Conon narr. 26. Euseb. praep. ev. V 20; mehr

bei Prelier-Robert 251 A. 1. Andere Deutungsversuche auch beim

Schol. ad Theocr. 5,83 und Macrob. Sat. I 17,48, die meist so thbricht

sind, wie die bei letzterem mitgetheilte : KapvsTog stcsI xc/xd^ievoc; opaxca vlog vel

quod, cum omnia ardentia consumantur, hic suo calore candens semper

novus constat. Vgl. Wentzel iTiv/kqo. fiswv 36,^ der ftir Paus. und den

Schol. zu Theocr. dieselbe Quelle annimmt, s. ebd. 27 f. Die Neueren

schliessen sich fast alie an die Glossen des Hesych. an: xap- -xpdpczxov und

x(zpvoc* pdoxTjjj.cz, 'Tcpdpaxov, und erklaren darnach den Apollon Karneios ais Gott

der Heerden und Weiden, wie den Nomios; vgl. Mulier Dorier I 281.

Gerhard Mythol. I 285 A. 3. Welcker Gotterl. I 471. Preller-Robert

251. Sauppe Gott. gei. Abh. VIII (1860) 261. Curtius gr. Etymol.s 147.

Hofer bei Roscher II 966. Wernicke bei Pauly-Wissowa II 55.

Andere gehen von der bei den Karneien ublichen ax«cpu>.oBpojj.[a aus und
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betrachten daher den Karneios ais Gott des Erntesegens, besonders der

Weinernte, s. Schoemann gr. Alterth. Il^ 549. Schwenck im Rh. M.

VI 575. Maniihardt ant. Wald- und Feldkulte 255. Roscher I 431;

hingegen suchte Wide 73 ff. und bei Roscher II 962 beide Auffassungen

zu vereinigen; vvahrend Mezger bei Ersch-Gruber 11 Bd. XXXIV 92 Ver-

schmelzung eines alten einheimischen mit einem dorischen Kulte annimmt,

vvodurch das urspriingliche Hirten- und Bauernfest der Karneien zum Kriegerfest

gevvorden sei.

ebd. ctro Kc(pvo'j (£vo; i? ’Axc<pvcivia;, bei Euseb. Praep. ev. a. a. 0. wird

er Aitolier genannt. — Die Tbdtung des Karnos erziihlt A poli. II 8,3, ohne

ihn beirn Naraen zu nennen; er sei erschlagen worden, weil man glaubte, er

sei von den Peloponnesiern abgesendet, uin das Heer zu verderben, vgl. Schol.

Theocr. 5,83. Nach Con. narrat. 26 vviire er nur ein ^6.z\xrj. 'AzoUojvo;

gewesen.

S. 694,4. Acr/soaniovtoi; o->/ ojto; 6 Ov/.i-a' xt/.., wahr ist liieran, dass der

lakedaimonische Karneios init dem Beinamen Oiketas urspriinglich vordorisch

ist; die eben er/Jihlte Legende berichtet nur, wie die dorische Wander-

sage sicli des Karneios berndchtigte, s. Gilbert a. a. O. 45; daran, dass

man es in Wirklichkeit mit zwei verschiedenen GJittern zu thun habe, ist

nicht zu denken.

S. 694,12. ’A'^sTcdo; wird von Wide 274 fiir einen Daimon (ais eine

Art Gegenstiick zum Taraxippos in Olympia VI 20,15 f.) erklart, von Wagner
bei Pauly- Wissowa 1 2717 fiir einen Heros; hingegen betrachten Curtius

232, Gerhard gr. Mythol. I 297 A. 1. Preller- Robert 870. Wernicke
bei Pauly- Wissowa 11 45 es ais Beiwort des Apollon, was mit Riicksicht

auf dessen Epitheton ’ArpyjTo>fi (vgl. Preli er- Robert 290) das wahrscheinlichste

ist, obgleich dasselbe den Apollon ais Schiitzen bezeiehnet und mit dem Wett-

lauf nichts zu thun hat.

S. 094,14. St ein S. 21 nimmt an, dass dies -/(opiov der alte Markt

war, welcher spiiter nach Anlage des neuen Marktes nur noch zur Aus-

stellung von kleinen Waaren benutzt wurde.

S. 694,15. Den sonst nirgends vorkommenden Beinamen ’A|j.poO.' 0 '., den

Zeus, Athene und die Dioskuren fiihren, leiten die meisten Erklarer von

ab, ais Gotter, die andern und bessern Rath verleihen, s. Preller-

Robert 145 A. 1. Maurer de aris Graec. p. 60; Bursian 125 fasst sie

ais „Schutzgi)tter von Berathungen (wahrscheinlich der Gerusia)“
;

ebenso

Gerhard a. a. 0. l 243 A. 4 Schbman n-Lipsius Griech. Alterth.

I 239. Dagegen identiticiert Siebelis das Epitheton mit A|ioyX.o; (entweder

ixoyXio; von aoXiiv mit d und ^ izavUsTixov, oder von aacpi' und oiiXio;),

resp. fiihrt er es auf av«^oXy; zuriick, das Bdse entfernend. Wide 13 f. be-

zweifelt die Ableitung von und fasst die betr. Gottheiten ais kriegerische.

S. 694,17. Diese Stelle erwahnt auch Polemon b. Ath. XIII 574 D ais

Tx,; xoXd)vr,;, ha A'.ovu3'.dv isxiv. Der Xame wird von Siebelis, Curtius

233, Preller -Robert 693 A. 1, Wide 160 u. a. ais Hiigel oder Anhbhe

gedeutet; Bursian 126 halt die bstlich vom Burghiigel bis nahe an den

Eurotas sich hinziehende Anhbhe, auf der rbmische Ruinen stehen, fiir den
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Hiigel Kolona und die sudlich von da, dem Eurotas parallel laufende Anhohe

fiir den 695,6 erwahnten Hiigel der Hera. Seltsamerweise fiihrt Gerhard

1 493 A. 4 den Beinamen des Dionysos auf saulenartige Bildung des Gotterbildes

zuriick. — Preller-Robert a. a. 0. nimmt an, dass dies Heiligthum des

Dionysos identisch sei mit dem bei Strabo VIII 363 erwahnten xou Aiovuaou

tspov iv Aipaic, das an einer friiher sumpfigen, spater aber ausgetrockneten Stelle

gelegen habe; doch halt Wide 161 wohl richtiger beide Heiligthiimer auseinander,

da die Lage auf dem Hiigel der Annahme von Sumpfboden nicht entspricht.

S. 694,18. Diesen namenlosen Heros will Wide 160 mit Riicksicht

auf die Leukippiden (Z. 19) Leukippos nennen und in ihm einen alten Gott

erkennen, der von Dionysos verdunkelt worden sei, namlich den Helios

(ebenso Maass G. g. A. 1890 S. 346 A. 1); die Leukippiden bringt auch

Gerhard I 518 mit Helios in Verbindung. Doch sind nach Gap. 16,1 die

Leukippiden die Jungfrauen, die den Dienst der Leukippostbchter Phoibe und

Hilaeira versehen, vgl. Usener 358.

ebd. ooou i; IirapiYjv Aiovuatt) cpaal '(svsa&ai Vgl. Gap. 24,3

die Sage, dass Semele mit dem Dionysoskind in Brasiai ans Land getrieben

worden sei; zu Grunde liegt beiden Sagen die Anschauung, dass Dionysos

eigentlich in Lakonien ein Fremder sei.

S. 694,19. Zu den Aiovusiofos; vgl. Sosibios bei Hesych. s. h. v.: iv S-icap-cif]

•jcapb-svoi, ai iv xoTc Aiovuatoi; opo|J.ov «'(ojviCojxsvai
;

Vgl. ebend. V. A6o|i-at.vai* at h

2-rapxir] yopoixios; Ba/yai. Letztere Benennung hat auch Philarg. ad Verg. Geo.

II 487; vgl. Meineke Anal. Alex. 360 und zu Theocr. 18,22 u. 39. Vgl.

Rapp im Rh. M. XXVII 6 f.

S. 695,2. opav os ouxo) acpicjiv '?^lbsv ix AsXcpwv, im Programm des Heidelb.

Gymn. 1873 S. 5 wurde unter vielfacher Zustimmung vorgeschlagen, hier den

Ausfall von Xopov, |j.avxsuiJLa oder ypr^aixo^ anzunehmen, da die unpersbnliche Aus-

drucksweise der Ueberlieferung sich aus Paus. nicht belegen lasst; indessen

findet sich bei andern Schriftstellern im Sinn von T^YysXO-/] gelegentlich,

s. Thuk. VIII 96,1. Dem. III 5. Xen. Ages. 1,36 kizziZ-q ^X^sv auxtj> dx6 xuiv

otxot xsXdtv poyjO'sTv x^ xaxpiot.

S. 695,3. Ais Euavsixo; sendet Zeus den Schiffen gunstigen Fahrwind,

Gerhard I 169 A. 7. Welcker gr. Gotterl. II 195. Preller-Robert

118. Usener 260. Das Auffallende, dass ein derartiger Zeus mitten im

Binnenlande verehrt wurde, will Wide S. 10 daher erklaren, dass der nahe

bei ihm verehrte Heros Pleuron der Eponymos der aitolischen Stadt Pleuron

war und der Kultus des Zeus Euanemos von dorther nach Sparta iibertragen

' worden sei. Genealogisch ist Pleuron ein Sohn des Aitolos, Apollod. I 7,7.

Schol. Hom. II. XIII 218.

S. 695,5. Ueber einen Dichter Areios, auf dessen Zeugniss nach den

Handschriften Paus. sich beruft, lasst sich nichts feststellen; im CIG 4748

wird ein ' OjJLTjpixo;; irotyjx-^Q sx Mouasiou dieses Namens genannt. Den DichteV

Asios dagegen citiert Paus. ofter; er beschaftigte sich mit heroischen Genea-

logieen, wie die Fragmente und Notizen aus ihm zeigen. Der Angabe, die

Paus. ihm entnimmt, widerspricht Apollod. I 7,7 insofern, ais nach ihm

Thestios Sohn des Ares und der Demonike, der Tochter des Agenor, ist.

50Pausanias I.
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S. 695,8. Die Hera Arge ia ist sicherlieh durch ihren Beinainen ais

von Argos her eingefiihrt bezeichnet, da aueh die andern spartaiiischen Hera-

kulte enge Beziehungen zvvischen Sparta und Argos aufwelsen, s. Wide 29,

und Kultas der Hera Argeia an andern Orten ebd. A. 3; vgl. Preller-

Robert 161 A. 1. Anderer Ansicht freilich ist Use ner Gbttern. 234 f.,

der in dem Argos, davon Hera (schon bei Hom. ll. IV 8) benannt war, ein

mytbisches Gbtterland sieht, auf dessen paradiesische Beschatlenheit der Name

(dp(o;, u. dgl.) bindeute.

S. 695,7. Eurydike, Tochter des Lakedaiinon, war oben in der Genea-

logie Ubergangen, doch erwahnt sie Pheree. beiin Schol. Apoll. Rhod. 1091

und Apollod. 11 2,2. Ili 10,3. Tochter des Eurotas heisst sie bei Tzetz.

Lyc. 838.

S. 695,8. Zu Akrisios vgl. II 16,2.

ebd. Der Beiname ozipycipta wird von Paus. selbst auf den Schutz

vor Ueberschvvemmung gedeutet (vgl. yrpa uripiyiiv vom Zeus, Hom. 11. IX

419 u. 686), vgl. Preller- Robert a. a. O. Wide 26 erklJlrt dies durch

den Hinweis auf die argeiische Sage, nach der der Flussgott Inachos im Streit

zwischeu Hera und Poseidon zu Gunsten der Hera entscheidet, vgl. zu

II 15,4; wie dort, so sei Hera auch in Sparta ais Itegengdttin zu fassen.

S. 695,9. Sfietvov — xaXoOy.v, brachylogisch, denn gemeint ist: daselbst

befindet sich ein altes Schnitzbild, das sie mit dem Namen der Aphrodite

Hera belegen, vgl. II 31,10 -;^)p Zi ovo^d!!o’>3*. Xpu^opoov. 111 21,9 xaXoDvxai Zi

ivTaODa xal xuXat KasTopc^;.

S. 695,10. Ob diese Aphrodite Hera (vgl. Plotin. enn. Ill 5,8 p.

298 E und Usener S. 337 14) eine Aphrodite oder eine Hera ist, ist

streitig. .\Is Aphrodite fassen sie Siebelis, Gerhard I 386 A. 6 (vgl.

400 A. 5), Preller- Robert .'ViO A. 1, vgl. ebd. 368 (dagegen ebend. 161

A. 1 ais Hera gefasst), Dressler bei Roscher 1 2079, DQmmler bei

Pauly-Wissowa 1 2744. Hingegen deutet sie Wide 28 ais Hera, weil dieser

nach Ath. XV 678 A und 681 .A KrJinze aus Helichrysos und Kypeiros dar-

gebracht werden, welche Ptlanzen nach Plin. X.Xl 118 u. 168 speciell bei

Geburten resp. Frauenlelden .Anwendung fiinden, sodass darnach Hera ais

Geburtsgbttin erscheint, wie die Verehrung es auch bei Aphrodite Hera be-

zeugt; ais Analogie verweist Wide auf die Hera Eileithyia in Argos, H»*s.

s. h. V. Am wahrscheinlichsten wird man die Verquickung beider Gottheiten

ais eine so enge annchmen ,
dass keine von beiden speciell ais Bedeutung

herausgenommen werden darf; der Brauch, dass die MUtter, die fllr ihre

Tdchter eine glUckliche Ehe erflehen, dort beten, erkiart diese Verbindung

der Liebes- mit der Ehegbttin.

S. 6)95,12. Der Olympionike Hetoimokles lebt im Anfang des

6. .Tahrh. Mehr weiss man von seinem Vater Hipposthenes, der 01. 37

und 39 -43 sechs Siege davon trug, den ersten im Ringkampf der Knaben,

s. V 8,9. Vgl. Philostr. gymn. p. 261,16 und unten Gap. 15,7.
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Cap. XIV.

Merkwiirdiges auf dem Wege vom Markt aus gegen Westen,
Theater, Grabmaler des Pausanias und des Leonidas. Der Platz

Theomelida mit seinen Merk wiirdigkeiten. Die Stele des Chionis.

Tempel der Thetis. Demeter Chthonia. Der Platz Dromos. Merk-
wiirdiges auf dem Wege von den Grabern der Agiaden nach
diesem Platz. Tempel des Asklepios Agnitas; die Bildsaulen der

Dioskuren mit dem Beinamen Apheterioi. Ein Ort, Platanistas

genannt, Kiimpfe der Jiinglinge daselbst. Das Phoibaion unweit
Therapne, Hundeopfer daselbst.

S. 695,15. Paus., der wieder zum Markte zuriickgekehrt ist, betritt

die dritte von diesem aus fiihrende Strasse, nach Westen hin; ihre Beschreibung

reicht bis ^ 5, doch ist das Topographische hier sehr unklar und Steins

Anordnung S. 24 sehr hypothetisch.

ebd. /=vo; er wurde in Amphipolis feierlich

bestattet, s. Thuc. V 11.

S. 095,16. Das Theater in Sparta wird auch erwahnt Plut. Ages.

29, wo von den dort mit Chdren gefeierten Gymnopaidien die Rede ist, Ath.

IV 139 E. Luc. Anach. 38 und, wenn auch anachronistisch, Herod. VI 67.

Ruinen sind noch erhalten, ais der ansehnlichste Rest antiker Bauten auf

spartanischem Boden ; sie liegen am Siidabhang der Akropolis, aus deren Pels-

boden das Theater herausgearbeitet war. Es war eines der grbssten in

Griechenland (Breite der Orchestra 45 m); vom Biihnengebaude hat sich

nichts erhalten, vom Zuschauerraum einisfe Sitzstufen und Reste von Stiitz-

mauern. Vgl. dariiber Leake I 164 u. 173. Clark 161. Curtius TI 220.

Bursian II 121. Vischer 375. Welcker I 222. Baedeker 284;

Plane Exped. de Moree II pl. 47. Wieseler Denkm. d. Biihnenwes. Taf.

I 19 u. 111 k. Wenn Paus. sagt, das Theater sei XtDou XsuxoO, d, h. aus

Marmor, gewesen, so bezieht sich das auf die Verkleidung, an sich ist das

Material Tulfstein, wie Vischer u. Bursian a. a. 0. A. 3 bestatigen.

S. 695,17. Das Grab des Pausanias ware nach Thuc. I 134 anfangs

nahe beim Kaiadas gewesen, spater habe man auf Befehl des delphischen

Orakels ihn an der Stelle bestattet, wo er gestorben war, wozu bemerkt ist:

y.(Z' vjv y.zlzaK iv tw TTpoTcjjLsvtsjjLc/.tt, o '(pcc^'Q axf^Xca oyjlouai. Die Schol. bemerken

hierzu: iv Tcj) -fjo7:olo:{uj L tu itpo zou kpoo 7Cf>07.ax£'o). Nun war Paus. vor dem

Tempel der Athena Chalkioikos gestorben, der auf der Burg lag; wenn daher

sein Grab einerseits im Vorhofe des Tempels sich befand, andrerseits gegen-

iiber dem Theater, so muss hier beim Theater ein Weg zur Akropolis hinauf-

gefiihrt haben, s. Curtius 233.

S. 695,18. Den Xamen Grab des Leonidas fiihrt heut eine nbrdlich

von Neu-8parta belegene Ruine, der aus machtigen Quadermauern bestehende

Unterbau eines unbekannten Baudenkmals, s. Ross, Wanderungen II 15.

Clark Pelop. 163. Curtius 224. Vischer 378. Baedeker a. a. 0.

Stein 8. 27 halt es fiir den Ueberrest des alten Aigeidengrabes
,
Cap. 15,8.

50*
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V

ebd. Koyyjz — Ix’ ajzoh liyyjj'. /xX., die Reden, welche an den Leonideia

(C I G 14*21,12) gt*halten vvurdm, galten in erster Linie dem Leonidajs, dann

aber auch dem Pausanias, der bei Plataiai gesie^t hatte, und andern Heroen,

vgl. die von Hoeckh hergestellte Inschrift 1-117. Die Nachricht von der Ein*

bringung der Gebeine des Leonidas wird nur von Paiis. Uberliefert, und die Zeit-

bestimmung, die die Peberlieferung giebt, maeht Schwierigkeit; denn der

Plataiaisieger Pausanias war vierzig .Jahre naeh der Scblacht von Therniopylai

nicht mehr am Leben; darum wollte (J. MUller Dor. ID 488,40 zij-ytpy.v lesen,

was Kayser Z. f. A. 1848 S. lUOl aufnimmt, indem er zu schreiben vor-

schUigt zisjapji zftxai Ixt3*.v; Schubart dagegen wollte helfen, indem er zu

lesen rSth: aviXojtiwyj ix. h. Hcrjjwiryj toO IlXuaxodvoxxo; xoy Ilayacr/iVj; hierzu aber

bemerkt Curtius Gr. Gesch. II® mit Reeht, dass dann die erwilhnte

Thatsaehe in die Z**it falle, da Pausanias wahrend des Exils seines Vaters

ais unmllndiges Kind regierte; es rnOsste dann also sein Vormund fiir ihn

den Zug nach Thessalien gemacht liaben, was dem Ausdruck des Sehrift-

stellers nicht eutspr»*che. Kftgi a. a. O. 474 wirft die Frage auf, ob es

vielleicht in Sparta nur ein Kenotaphion fllr sammtliche Thermopylenkampfer

gegebeu habe und die Nachricht von der Kinbringung der Gebeine samrnt der

chronologischen Be^timmung nur filr die Zuthat eines Periegeten, vielleicht

des Paus. selbst, zu halten sei. Paus. >elbst einer «lerarligen Geschichls-

inacherei zu beschuldigen, sind wir kaum berechtigt; seine periegetische

(puelle hat ihm wohl die Nachricht von der UeberfUhrung der Gebeine

Qbermittelt, vielleicht mit dem Fehler in der Zahlenangabe, der aber eher

von der Ueberlieferung verschuldet ist.

S. 005,21. ^{Xoyuvoy, das Medium nach allgerneinem Sprachgebrauch,

wie l .40, ‘2. II 21,3, dagegen l 1,2 das Activum, doch helsst ervc)atv hier

nicht aufheben, sondern oviXov-a; Ist, wie die Marginalnote in einigen Hand-

schriften bemerkt, cr^xi xoy avaXa^vxx;.

S. 000,1. Hursian 12»> filhrt den Nanmn Theomelida auf einen

frilheren Kigenthllmer des spilter vom Staate acquirierten Grund.stQckes

zurilck. Da hier in der Niibe die I^esche der Krotanen lag, die eine Ab-

theilung der Pitanaten bildeten, so erstreckte sich der Platz wahrscheinlich

westlich oder nordwestlich vom Th»'ater bis zur Stadtgrenze, wie Hursian

meint; Curtius 231 nimmt an, Paus. sei vom Theater duroh den Hohlweg

nach dem F^urotas gegangen, und Pitana habe, wie der attische Kerameikos,

theils innerhalb, theils ausserhalb der St.adt gelegen. Stein S. 10 nimmt,

unter Heziehung auf Kur. Troad. 1111. Herod. III .55 und Hesych. v.

Ihxovflfxr,; an, d.ass die gesammte .Akropolis sowie Theater und Dromos in

Pitana lagen, das den grdssten und schdnsten Stadttheil von Sparta ausmachte.

S. 000,3. ot Kfioxctvol Ihxovaxiuv Gilbert a. a. O. 149 u. Tdpffer

Beitr. zur griech. .Alterthumswisscnschaft 348 vermuthen in Kooxovot einen

Obennamen; sicher bekannt ist nur die xwv WjiuxXcr.iniv. s. Lbschke A.

M. III 104 tf. — Zu Ihxon^rxiMV uot^ S. Cap. 16,0.

S. 090,4. Peber den Heros Tainaros vgl. Pherekyd. beim Schol.

Ap. Rhod. l 102. Steph. Byz. s. v.; iiber seine Beziehung zu Poseidon

und dessen Kultus s. Wide 4.3 f. Preller-Robert .574 A. 3. Gilbert
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a. a. O. 70 nimmt an, das Mnema des Tainaros habe westlich vom Akropolis-

hiigel gelegen, eben dort das Heiligthum des Poseidon Hippokurios.

S. 696,6. Poseidon heisst ' Iz-oxo6pioc, wie anderwarts "Izztoc, 'Izzo-

usotov u. dgl., wie er ja auch ais Schbpfer des Rosses gilt. Mit Arteinis

erscheint er auch sonst im Kultus vereint, wie in Eleusis (I 38,6), Korinth

(II 3,5), Hermione (II 35,1), Pheneos (VIII 14,5), Kaphyai (YIII 23,3) u. s.,

s. Wide 45 u. 108 f., vgl. Wachsmuth Stadt Athen II 417 A. 2.

S. 696,7. Der Beiname der Artemis Atpvaia ist nicht mit Sicherheit

zu erklaren. An Zusammenhang mit Aigina denkt Wernicke bei Pauly-

Wissowa U 1379; an Ziegen Gerhard gr. Myth. I 358 A. 1, eingehender

Wide 109, der vermuthet, dass ihr, wie an mauchen andern Orten, Ziegen

geopfert wurden, wie die Spartaner im Felde der Artemis «'(poxspa eine Ziege

darzubringen pflegten, vgl. Xen. Hell. IV 2,20. Wenn Welcker 1 598 von

der Artemis Aiginaia angiebt, sie sei die kretische Britomartis, so ist das

eine Verwechslung mit der im Folgenden erwahnten Artemis Issoria.

ebd. o= orAom, der Besuch der Heiligthiimer von 696,3 bis

hierher war also ein Abstecher, von dem Paiis. jetzt wieder zur Lesche der

Krotanen zuriickkehrt.

ebd. Zur Artemis ’l 30(»pta vgl. Hesych.; ’Iaacup[a ’'ApTsp[c; xoi iopxrj

xal xozo; iv fcriier Steph. Byz. v. ’l33o'jpiov opo; x^q Aaxojvix^c, dcp’ oo -q

“ApxcH'.; ’b3o)p'cz; auch erwiihnt Plut. Ages. 32: xo dssojpiov, ou xo x'^;; Apxijuoo;

tcpov iox'., und Polyaen U 1,14; xaxsXa^ovxo Xocpov tspov Apxsjxioo; ’l33(op['a; qfuc;

Ihxcfvr,;. Kultus der Artemis Issoria bestand auch in Teuthrone, s. Gap. 25,4.

Die Deutung des Beinamens ist auch hier unsicher. Welcker I 585

erkliirt sie ais „die ihre Zeiten immer gleich einhaltende“, was Schreiber

bei Roscher I 574 fiir mbglich ansieht; andere gehen davon aus, dass der

Name des Hiigels, auf dem der Tempel lag, Issorion, der urspriing-

liche sei und dass die Issoria ais Herggbttin gefasst werden miisse, s. Claus

de Dianae antiquissima ap. Graec. natura (Bresl. 1881) p. 61, Gerhard

I 343 A. 5. IHeller-Robert 318 A. 5. Wernicke bei Pauly-Wissowa

II 1387. Hofer bei Roscher II 552. Das Issorion ist wahrscheinlich die

nbrdlich von der Akropolis nach dem Eurotas auslaufende Hbhe, die den

Zugang von der Briicke nach der innern Stadt beherrscht, Curtius 234.

Bursian 127.

S. 696,8. Die folgenden Worte sind in der Regel so gedeutet worden,

dass Paus. sage, die Artemis Issoria heisse auch Aipaia und sei identisch mit

der kretischen Britomartis. So wird die Stelle gefasst bei Mulier, Dorier

1 374 A. 2. Preller-Robert a. a. 0. Gerhard a. a. 0. Schreiber

a. a. O. Hofer a. a. 0. Indessen haben Wentzel 'ETcixXyjosic; hc(T)v VI 16.

Immerwahr, d. Lakonika 70. Gurlitt 467 mit Recht darauf aufmerksam

gemacht, dass nur der Anfang der Bemerkung des Paus. von iicczvsXS-ouo' bis

i;pov zur Periegese gehbrt, das folgende dagegen einer andern Quelle ent-

nommen sei, in der Wentzel ein mythologisches Handbuch vermuthet,

Heberdey 55 A. 84 wohl richtiger eine Schrift iiber lakonische Kulte (vgl.

Immerwahr a. a. 0. L. Weber, quaest. Laconic., Gotting. 1887, p. 28 fP.),

wahrscheinlich Sosibios, s. obeu S. 627 zu S. 458,4. Wentzels Trennung
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der in Rede .stetiendeii Worte, wodurch sicli ebenso die Bedenken Iiiiiiier-

wahrs, wie Gurlitts Gegenbemerkungen erledigen, fand auch Zustirnmung

bei Wide 109 und Wernicke a. a. 0.; nichtsdestoweniger diirfte Pans.,

ais er seiner Quelle diesen Zusatz entnahm, der irrigen Meinung gewesen

sein, dass die Lssoria mit der Limnaia identisch sei. Fiir die Unterscheidung

der Artemis lssoria von der Artemis Limnaia spricht besonders auch der

Uinstand, dass das Heiligthum der ersteren nach ilbereinstiminenden Angaben

auf einern Hiigel lag, wiihrend letztere in einer sumpfigen Niederung verehrt

worden sein nmss. Rs sind das die Xtpai, von denen Strab. VlIl 362 spricht:

c(Xo 02 To)v A'.}ivd)v louTojv //A T'j £v Aiavctiov A(Jr^‘Zca 'ApXEjuoo; i2f>ov,

und wo auch der oben zu 694,17 ervvUhnte Dionysos verehrt wurde. Nur muss man

den spartanischen Stadttheil Limnaia von der gleichnamigen, an der messenischen

Grenze belegenen ( )rtschaft unterscheiden, wo der Dienst der Artemis A-.p-zxt;

war, s. Strab. a. a. 0.; auf diese geht verrnuthlich Callim. hymn. in Dian. 172:

r, Ilixavyj; {/m Il-.xavr, 3=lhv) 9^ ivi Amvcti;, WO bei Pitane ebeiiso an die Artemis

Aiginaia wie die lssoria gedacht sein kiinnte. Da nach Gap. 16,7 das Heilig-

thum der Artemis ’0pl)e'a in dcin Stadttheil oder der Vorstadt (yiopiov) lag,

der Limnai hiess, andrerseits nach Strabo dies tc(iov der Artemis nach dem

Orte Limnai an der messenischen Grenze den Namen haben solite, so ver-

miithet AVernicke a. a. O. 1392 mit Wahrscheinlichkeit, dass die spartanische

'OpDta nach dem Stadtciuartier auch Aiavatct genannt wurde und man spSter

den Namen mit Limnai am Taygetos in Verbindung brachte, um die

lakonischen Anspriiche auf dies Grenzheiligthum zu krUftigen.

ebd. Die Britomartis, von der Paus. auch 11 30,3 spricht, ist eine

kretische Gbttin, die spiiter in der Regel mit Artemis identiticiert wurde,

urspriinglich wohl eine Naturgottheit, vgl. Rapp bei Roscher 1 821. Tiimpel

bei Pauly-Wissowa 111 880. Preller-Robert 317; ferner unsere Bemerkung

oben zu Z. 7.

S. 696,11. Cilionis siegte zum ersten Mal in der 28., zum zweiten

Mal in der 29. und zum dritten Mal in der 30. Olympiade, s. IV 23,4. 10.

VI 11 39,3. Dass er keinen Sieg im Wettlauf mit dem Schild errang, weil

dieser Kampf noch nicht eingefiihrt war, sagte auch die Inschrift in Olympia,

die seine Siege aufzShlte, s. VI 13,2. Wenn die Ueberlieferung richtig ist,

80 besagt sie, dass dieser Wettkainpf den Schluss bildete. Bei Jul. Afr.

heisst er Charmis, vgl. Fors ter, Sieger i. d. olymp. Spielen (Progr. v.

Zwickau 1891) N. 39 u. 41—46.

S. 696,12. Der otaAo; hat die doppelte LSnge des gewdhnlichen Laufes

resp. des Stadions, indem die durchlaufene Strecke auch wieder zum Aus-

gangspunkt zuriick durchmessen werden musste, daher auch zaaxao; opojio;

genannt; vgl. V 17,6. Der ^po|io; tjv xr^ do-ioi ist der Waifenlauf, der an-

fKnglich in voller Riistung (VI 10,4) zuriickgelegt wurde, spater nur mit

Helm und Schild (vgl. II 11,8). Hermann-Bliimner griech. Privatalterth. 346.

S. 696,14. 3toXou [tsxrzoyctv xiTI Harcip, vgl. Her. \Y 150 ff.; das Griin-

dungsjahr wird verschieden angegeben, s. E. Meyer Gesch. d. Alt. II 469,

der die zweite Angabe des Eusebios 01. 37,2 fiir ungefahr richtig halt. Von
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Seite der Lebeiiszeit des Cilionis ware demnach gegen die Nachricht seiner

Betheiligung an der G-riindung nichts einzuwenden.

S. 696,16. Das Heiligthum der Thetis sowie das der Deme ter

Chthonia (697,2) versetzt Curtius an den Abhang des Issorions. Was
Paus. hier iiber die Veranlassung zur Griindung des Thetisheiligthumes er-

ziihlt, ist anderweitig nicht tiberliefert.

S. 697,3. Dass Orpheus ais Stifter des spartanischen Kultus der

Demeter Chthonia galt, erklart Wide 174 f. u. 244 f. in der Weise, dass

Orpheus urspriinglich dasselbe sei, wie Hades, die Griindungssage aber auf

eine nahe Verbindung beider Gottheiten hindeute. Nach Plut. Lyc. 27 wurden

bei Todesfallen nach elftiigiger Trauer am zwblften Tage der Demeter, also

iedenfalls dieser Demeter, die ais y9ovia Unterweltsgbttin ist, Opfer dargebracht.

ebd. Nach Immerwahr 72 ware es mindestens zweifelhaft, ob Paus.

hier wirklich, wie er sagt, seine eigene Meinung ausspreche; allein wenn man

aus der eingehenden Schilderung der Chthonia II 35,4— 8 schliessen muss,

Paus. sei der Ansicht, dass der Dienst der Demeter in Hermione ein ganz

besonders wichtiger und interessanter gewesen sei, so ist es ganz begreiflich,

dass bei ihm sich die Meinung bildete, der Demeterkultus in Sparta sei nur

ein Ableger jenes viel bedeutenderen in Hermione.

S. 697,5. Der Kultus des olympischen Zeus in Sparta wird schon

oben Gap. 12,11 erwahnt.

S. 697,7. Paus. ist anscheinend durch den Hohlweg, durch den der

Weg von der Briicke iiber den Eurotas nach dem Dbrfchen Magula fiihrt,

nach dem Dromos gegangen; vgl. Gurlitt468. Curtius 235 u, 314 A. 35

nimmt an, dass der Dromos noch auf dem Boden von Pitane lag, weil das Haus

des Menelaos sich dort befand (697,13), der ein Pitanate genannt wird (nach

Hesych. v. Ih-aydvq^), und weil nach Hesych. in Pitane ein gymnischer Agon

abgehalten wurde; dagegen bezieht Bursian 127 letzteren auf das zu Pitane

gehbrige Theater und rechnet die Rennbahn (die er nbrdlich von dem Vor-

sprung ansetzt, auf dem die Ruine des rbmischen Odeions steht) zu dem

Stadtviertel Limnai. Immerhin setzen beide, wie alie sonstigen Topographen,

den Dromos an die Eurotasniederung im Osten der Stadt; nur Stein S. 14 f.

verlegt ihn, sowie den Platanistas, nach dem Westen, und zwar, weil Paus.

Gap. 15,6 von einem dstlich vom Dromos fiihrenden Wege spreche, fiir den

am Eurotasufer kein Raum sei. Doch hat Bursian eben deshalb angenommen,

dass der Dromos sich nicht bis zum Flusse hin erstreckte, sodass noch

Raum fiir diese dstliche Strasse blieb. Dass der Dromos ausserhalb der

Stadtmauer lag, geht aus Liv. XXXIV 27 hervor; und da es kaum be-

zweifelt werden kann, dass der ebd. XXXV 35 erwahnte campus ante urbem

ad Eurotam amnem eben der Dromos ist, den Livius auch an der erst an-

gefiihrten Stelle campus nennt, so erweist sich damit Steins Meinung ais

irrig. Damit fallen auch alie seine weiteren topographischen Ansatze

S. 24 ff. dahin.

S. 697,9. Eumedes ist unbekannt, dagegen wird der § 7 genannte

Alkon von Apoll. III 10,5. Hygin. f. 173 erwahnt und sein Name durch

Konjektur hergestellt bei Alcm. Irg. 23,11, vgl. Blass Rh. Mus. XL 6.
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S. 607,11. s; avofjcj; — 3'jvt£>.£iv, das Verbum bedeutet sehr haufig

politische Zugehbrigkeit, daneben ebenso haufig das Simplex, vgl. I 25,4.

42,2. II 1,2. 8,6. ni 21,7. 26,8. IV 24,4. 29,7. 12. 30,2. VIII 36,1;

V 12,6. 25,12. VII 4,10. 12,5. 14,1. 22,1. 6. IX 27,1. X 8,2. 33,1; beide

Verba neben einander VI 12,9.

S. 697,10. a<paep£i;; in Sparta hiessen die Junglinge vorn 20. bis 30. Jahr

ip£vs; (ipctv£;, £tp£V£;), die jtingern xptu-ct'psv£;, die alteren acpaipEt;, vgl. Plut.

Lyc. 17. Phot. 140,21; so vvurden diese genannt, vveil unter ihren Spielen

die mit dem Ball (ocpaTpa) besonders wichtig waren. Die Bezeichnung dieser

.Jiinglinge ais 3<paip£T; findet sich auch auf Inschriften, vgl. CIG 1386,3.

1432,4. Lebas 164. Bull. de corr. hell. I 379,2.

S. 697,12. Ueber Eurykles vgl. zu II 3,5.

S. 697,13. Immerwahr a. a. 0. 74 zieht die Ansetzung des Hauses

des Menelaos in Zvveifel, weil dieses, da Menelaos ein Pitanate war, in Pitana

gelegen haben mtisse; Guri it t bemerkt S. 468, dass, wenn der Dromos in

Limnai lag, dies Haus, das «to; toD Apoiiou war, recht gut in Pitana angesetzt

werden kfinnte, zumal das in der Niihe des Dromos befindliche alte Herakles-

bild (Z. 10) an der Strasse lag, die vom Grab der Agiaden in Pitana (oben

§ 2) nach dem Dromos fiihrte.

S. 697,15. Mit den Chariten zusammen wurden die Dioskuren auch

in Argos verehrt, s. Pind. Nem. 10,38. Darstellungen der Dioskuren auf

lakonischen Mtinzen s. Irnhoof-Gardner p. 56.

ebd. Die Verbindung der Eileithyia mit Apollon Karn^ios und

Artemis Hegemone erkllirt sich aus der chthonischen Natur dieser Gottheiten,

doch auch aus der Rolle, die Eileithyia im Mythus von der Geburt der

Letoiden spielt, Wide 198 f. Ueber Apollon Karneios s. oben zu Gap. 13,3.

Da die amyklaiische Inschr.. cipy. 1892,20 den Apollon Kapvsio; Apojiaio;

nennt, so vermuthet Tsuntas ebd. gewiss mit R*‘cht, dass damit eben der

Apollon dieses am Dromos belegenen Heiligthums gemeint .sei. Ueber die

Bedeutung der A rtemis Hegemone sind die Ansichten sehr getheilt. Zwar

Welcker gr. Gdtterl. II 398 spricht sich filr keine bestimmte Deutung aus;

hingegen deutet sie Gerhard I 357 A. 6 ais „siegreiche Fdhrerin**, mit

mystischem Nebenbezug, Prel ler-Robert 306 ais „FUhrerin auf .schwierigen

und gefahrvollen \Vegen“, Sto 11 bei Pauly P 1705 und Schreiber bei

Roscher 1 574 ais Fiihrerin zur Hochzeit; Claus, de Dianae natur. 93 ais

Ftlhrerin zur Schlacht; Wide 110 f. und Wernicke bei Pauly* Wissowa

11 1386 ais Fiihrerin zur Unterwelt. Lt*tztere Deutung empfiehlt sich da-

durch, dass sie zur Despoina in enger Beziehung stand (vgl. VIII 37,1.

Curtius I 296); doch wird »nan annehmen dilrfen, dass diese urspriingliche

Bedeutung spiiter Erweiterung nach andern Seiten hin erfahren hat. Betreffs

anderer Orte, wo Kultus der Artemis Hegemone war, s. Wide a. a. O.

Usener 134 A. 28. Wernicke a. a. 0.

S. 697,18. apwo; = agnus castus L, nach den Attikisten das eigentlich

attische Wort fiir K070; (s. Eustath. zu Od. IX 427 ; >.uyo; — ^utov sy^tpo^ov

— 0 xctl afwo; Xi|6Tcfi 'ap' ’Ar?.xot;), ist hier ais Species der Gattung Xtijo;

untergeordnet; „es ist ein sehr verbreitetes siideuropaisches, 1— 4, selbst 8m
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hohes weidenartiges Gewachs, mit schmal-lanzettlichen Blattern und sehr bieg-

samen, langen Zweigen“, Wagler bei Pauly-Wissowa I 832; vgl. auch

E. Schwabe Ael. Dionys. et Paus. Atticistarum frg. 90 A. 12. Die Pflauze

ist fiir Asklepios besonders geeignet, weil sie medizinische Anwendung fand,

vgl. Diosc. I 134. Plin. XIII 14. XXIV 59. Mit dem Asklepios Agnitas

lasst sich der Asklepios Schoinatas C I G 1444* vergleichen, Preller-Robert

520 A. 4. Thramer bei Roscher II 1669.

S. 697,20. zal Touto, vgl. Gap. 13,1.

S. 698,2. Xach Apollod. III 10,5 betheiligte sich Alkon an der Ver-

treibung des Tyndareos nnd wurde bei dessen Riickfhhrung sammt Vater

und Briidern von Herakles getbtet.

S. 698,4. Der Poseidon Domatites kommt auch auf lakonischen

Inschriften vor, s. CIG 1446; ’Ecp. apy. 1892, 20 u. 25 (auf Inschr. von

Amyklai). Der Name (von ouiiia) bezeichnet ihn vermuthlich ais Geschlechts-

gott, der im Hause verehrt wird, vgl. Siebelis z. d. St. Gerhard I 215

A. 1. Preller-Robert 585 A. 2. Wide 46, der auch thatsachlichen

Zusammenhang zwischen diesem Poseidon und dem Hippokoontiden Alkon

annimmt.

ebd. Der Platanistas (vgl. Gap. 11,2) genannte Platz wird stidlich

vom Dromos angesetzt, s. Leake 1 178. Curtius 235. Bursian 127. Hin-

sichtlich der den Bezirk umfliessenden Wasserarme (daher bei Luc. Anach.

38 ywpiov uoaxi Ttcpqsypa^jilvov genannt) nimmt Giirtius an, es seien Kanale der

Magula gewesen, welche, von nahen Quellen genahrt, dem Eurotas zuflossen.

Die Kampfe der Jiinglinge, die sich dabei gegenseitig ins Wasser stiessen,

schildert Paus. unten § 10, s. auch Luc. a. a. 0. und Cic. Tuse. V 27,77.

S. 698,5. Zweierlei ist hier grammatisch bemerkenswerth : erstens er-

wartet man zu yojpiov Illaiaviaxa; ioxiv «tuo xwv osvBpojv ein xaXouixevov, doch ist

diese Breviloquenz bei Paus. keineswegs ohne Beispiel, vgl. YIII 38,3 axo

|J.£V Osiaoac; xdXic; tpxsixo, IV 2,4. V 1,11. VIII 4,5; ferner fallt auf, dass das

Relativum sich im Genus nicht nach seirem Beziehungswort, sondern nach

der Apposition [m x>.dxavoi) richtet.

S. 698,7. Hier heisst supixoc; Wassergraben, Kanal, vgl. Dion. H.

III 68 xspi^ — EupiTOQ £(’(; uxoooy^v udaxoQ dpdbpuxxai, und die zu Z. 4 citierte

Stelle aus Luc. Anach.

ebd. xaxd xauxd xal st vrjoov MXaaoa, Vgl. IV 9,6. VI 14,7. 20,19. IX

3,7; auch IV 19,1 wird so gelesen werden miissen; xaxd xauxd xal c. dat.

I 19,2. III 16,5.

S. 698,8. Aus Luc. Anach. a. a. 0. erfahrt man, dass die beiden

kamplenden Parteien mit ot xaxd AuxoDp^ov und ol xad-' ''HpaxXIa bezeichnet wurden.

S. 698,11. Das Phoibaion erwahnt Paus. auch 20,2 ais nicht weit

von Therapne belegen; dieselbe Lage bezeugt Herod. VI 61: iv x^ OspdxvTf]

xaXoupL£v'(j, uxsp^s xoD Ootpyjiou ipou. Auch Liv. XXXIV 38 erwahnt dies

Phoibaion
;
das Heiligthum mochte entweder dem Phoibos oder der Leukippide

Phoibe geweiht sein. Die Vermuthung, dass es etwa ein Oopsiov gewesen sei,

da die Hss. Odpo; und $oTpo(; oft verwechseln, wird von Wide, der sie

151 u. 276 ausspricht, selbst wieder zuriickgewiesen. Usener 332 f. weist
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darauf hin, class Phoibos nieht sowohl den „Reiiieii“, ais deii „l{einiger“,

den Lustrationsgott, bedeute. Zu suchen hat man dies GebKude auf dem

rechten Ufer des Eurotas, wie Bursian 1*28 A. 1 nachweist, etwa in dem

spitzen Winkel, den die Macula mit dem Eurotas bildet, Curtius

8. 598,12. Ueber Therapne s. Cap. 19,9.

S. 698,13. Ueber den schon in der Ilias sicli tindenden Namen

En y ali os fiir Ares, der vermuthlich mit dem herkbmmlichen Kriegsgeschrei

zusammenhiingt, vgl. Preller- Hober t 337 f. Wide 149.

ebd. /jvo; x.f, l>yoy3'., vgl. Plut. (jii. Rom. 29U D. Hunde

wurden nieht gegessen, also ist hier nieht an Speiseopfer zu denken, vielmehr

waren es Sfihnopfer, vgl. Plut. a. a. O. 280 B no oi xyvl ::cfvts; Izo; zhelv

'ir/.XrjVi; syfiiovTO xcd yoojvnxi |*^2yp' vyv ivw. rpo; njy; xaDcrpjioy;, s. P. Stengel

.Tb. f. Ph. CXXVll 371. Wenn aber Paus. bemerkt, da.ss sonst nur noch

in Kolophon der Ifekate Hunde geopfert wurden, so ist das nieht ganz

richtig; denn nieht nur wurden der Hekate auch anderswo Hunde geopfert,

weshalb sie Lycophr. Alex. 77 xyvo3'f<r(r,; nennt, sondern in Argos opferte

man auch der Eilioneia Hunde, Plut. a. a. n. 277 B. Vgl. Hermann gottes-

dienstl. Alterth. S. 151 A. 8.

S. 5)98, Hi. jiiXawov Tf, ’Kvo^u|* oxyXrrxa, Uber Earbe und (ieschlecht der

Opferthiere vgl. P. Stengel .Ib. f. Ph. CXXXHl 321 tTg. und Gr. Kultus-

alterth.^ § 82 fg.

ebd. 'Kvo^ea, seltner 'Kv-ioio;. wie hier, heisst HekaU' ais GUttin der

Strassen und Kreuzwege, vgl. Prel ler- Robert 3*24; Uber die ihr heiligen

Hunde ebd. 3*2ti.

S. t)99,4. iiayovni-., (’ap. *20,8 tragt etwas nach, was hier vergessen

wird, dass nUmlieh die Epheben vor dem Kampfe im Platanistas dem .\chilles

opfern; im Ubrigen vgl. Xen. resp. I^ae. 4. Cic. Tuse, und Luc. Anaeh.

aa. aa. ( H ).

Cap. XV.
Heroon der Kyniska beim Platanista.s. Heroa der Hippokoon*

tiden. (puelle Dorkeia. Der Plafz Sebrion. G rabmal des .A Ikman.

Tempel der Helena uml des Herakles; dessen Streit mit den

Hippok oontiden. Tempel der .Athena Axiopoinos, des Ringers

Hipposthenes. Bilds^ule dos gefesselten Enyalios. Lesche

Poikile, Heroa dabei. Tempel der Hera A i gophagos, des Poseidon

Genethlios. Andere Heroa. .A sk lepieion. Tempel der Aphrodite

M orpho nebst ihrer BildsJiule mit Fesseln.

S. 699,8. Zu Kyniska s. oben zu Cap. 8,1.

S. 699,11. Wenn Piels im Hermes XXXI 3tl8 von Kapellen spricht,

die in die RUckwand der Stoa des Platanistas eingebaiit waren, so ist das

eine falsche Auffassung der Worte oxialRv.

ebd. In der Hippokoontidenliste hei Apoll. lll 10,5 steht statt Alkimos

.Alkinoos und erscheint der Enaraiphoros der Handschrift^^n des Pau^^anias in
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der durch Alkmaii frg. 28 bei Bergk P. L. G. ill 28 und Plut. Tlies. 81

gesicherten Form ‘Evapacpopoc, die von den Abschreibern zunachst in ’Evap£cpdpoQ

und dann in ’Evc(paicpdpoc; verderbt vvurde, s. Di eis a. a. 0. 343 A. 2. Statt

Dorkeus giebt Apoll. AopuzXsuc, und ^sppoc; ist bei ihm in Tsppo; verderbt;

denn dass ersteres die richtige Form ist, zeigt wiederum Alkman. — Ausser

den vier an dieser Stelle genannten Sbhnen des Hippokcon kennen wir durch

Paus. noch Eumedes (Euteiches) und A Ikon, s. Gap. 14,6 fg. Zu diesen fiigt

Apoll. noch ein weiteres halbes Dutzend, woriiber zu vgl. Di eis a. a. 0.

Das Jungfernlied Alkmans besingt die Hippokoontiden
;

es ist also nicht

Zufall, dass der Sanger sein Grabmal hier in der Nahe der Heroa derselben

und des Dromos erhielt, wo seine Jungfrauen sich tummelten, s. Bergk
a. a. 0. 29 und Di e Is a. a. 0. 368.

S. 699,13. Die Quelle Dorkeia wollen die Topographen in einer

der beiden noch jetzt fliessenden kleinen Quellen erkennen, die am Fusse des

siidbstlichen Hiigels entspringen und sich mit einer von der Magula kommenden

W asserieitung vereinigen; vgl. Leake i 166. Curtius 235. Dagegen will

St ein S. 9 einen im SAV. der Stadt in einen Teich ausmiindenden Quell

dafiir erklaren.

S. 699,16. Auf den Ivultus der Helena in Lakedaimon beziehen sich

die Glossen des Hesych. v. '^EXsvaia' iopxf^ «Yoixiv/j utto Ac<xojvojv, und v. /awallpa*

<z3xpcf^r^ d\m^a -Xr(jxc<x(z syou^cz, W ojv 7:o|x7C£6ouaiv ai xoipDivoi, 6'xav £[{; xo 'EXsvr^;

ocri'co 3 '.v. Doch lasst sich daraus nicht ersehen, ob diese Feste in dem hier

erwahnten Heiligthum stattfanden, oder in dem Menelaion von Therapne, wo

Helena besonders verehrt wurde, s. weiteres zu Gap. 19,9. Die Stiftung

eines Helenakultus im Platanistas deutet Theokrit an in Epith. Hei. 38 £f.,

s. dariiber Kaibel Herm. XXVII 255 ff.; im Platanistas, wo die Jungfrauen

wettlaufen, wurde das Heiligthum gebaut, denn Helena ist es, die die Wett-

kampfe der Aladchen eingerichtet hat.

S. 699,17. Die nahe Beziehung, in der hier Herakles zur Helena er-

scheint, wollte Kaibel a. a. 0. 249 ff. dadurch erklaren, dass Herakles

an Stelle der Dioskuren getreten sei, indem er die Helena gegen die Hippo-

koontiden vertheidigt hab6. worauf die Riistung des Herakles und die Be-

merkung des Paus. hindeute, wahrend Wide 346 zu der Annahme sich

neigt, dass Herakles den Menelaos verdrangt habe. Indessen ist die Nachbar-

schaft der Heiligthiimer noch kein hinreichender Grund, Beziehungen der

Kulte zu einander vorauszusetzen. Die Stadtmauer, in deren Nahe das

Heiligthum lag, muss die siidliche gewesen sein.

S. 699,18. Beim Herakles ojtcXisjxIvoc will Panofka A. Z. VIII 74

A. 5 nur an Keule und Lowenfell denken, was sicherlich falsch ist, da Paus.

dies, ais die allgemein ubliche Tracht des Herakles, nicht ais Bewaffnung

hervorheben wiirde.

S. 699,21. jxsxa xov Jcptxou Bavaxov xcz8ap3tu)v ivsxcz xxX., Iphitos, der Sohn

des Eurytos, war auf der Suche nach den von Autolykos entwendeten und

an Herakles verkauften Stuten zu diesem nach Tiryns gekommen und

meuchlerischer Weise von ihm getbdtet worden, vgl. Od. XXI 22 ff.; von

schwerer Krankheit befallen, geht Herakles, um sich von der Blutschuld
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reinigen zu lassen, zu Nestor nach Pylos, der ihn zuruckweist, vgl. Apoll.

II 6,2, und von da nach Sparta; aber erst in Amyklai wird er von Deiphobos,

dem Sohn des Hippolytos, gereinigt, vgl. C l G 5984 B.

8. 700,1. Mit dem, was hier von Oionos erzShlt wird, stimmt iiberein

Apoll. 11 7,3. Schol. und Eustath. zu 11. 11 581, vgl. Diod. IV 33.

ebd. oi Mlpa-AsT, zurn Dativ an Stelle des Genetiv vgl. VI 11 3,5

0 t(I»v TCai'o(i>v ViOitcrco; Auxaov*. aroivojv. Plut. (^uaest. Rom. 285 F.

S. 700,2. Zu Likymnios vgl. 11 22,8.

S. 700,8. das genauere Gap. 19,7; Herakles entfernte sich

heimlich, urn in der Verborgenheit seine Wundc heilen zu lassen, vgl.

Gap, 20,5.

S. 700,11. ' llpa/).£'.ov, d. h. neben dem zu Anfang von §5 ge-

nannten Heiligthum.

S. 71X1,12. Ueber Athene ais strafende und sdhnende Gott-

heit vgl. Wide 61; Preller- Kobert 220 A. 2 vergleicht die von Aelian

frg. 47 (bei Suid. v. zoivyj) erzHhlte Sag«* von den Mlldchenopfern, die die

Lokrer jlihrlich ais -otvr; nach Ilion zu senden hatten. Verwandt

ist die von Hesych. genannte Athene oTaUuta.

S. 700,15. Wide 55 ist geneigt, zwischen -Athene und Poseidon, der

in der Nllhe sein Heiligthum hatte (Z. 191, Heziehungen anzunehmen, muss

aber selbst zugeben, dass auf einen inneren Zusainmenhang aus der Nachbar-

schaft der Kultstatten nicht direkt zu .schliessen sei. Bestimmt unrichtig ist

es, wenn Wide S. 37 behauptet, dass I*oseidon Hipposthenes und .Athene

Axiochos verbunden gevvesen seien, da das Z. 19 auf die vorher er-

wiihnte Grllndung des Theras, das andere Athenenheiligthum, geht.

S. 7<H1,16. Iiiese ixipa o^o;. die vom Dromos ausgeht, filhrt Paus.

wieder bis in die NMhe des Theaters, ^ 10, doch IXsst sich die Riehtung des

Weges nicht mehr angeben. Wide 151 .*\. meint, diese exipa o^o; habe naeh

dem Silden gefilhrt, und da an diesem Wege die Heiligthdmer der .Athena,

des Poseidon Hip|>osrhenos und das Agalma des Knyalios lagen, wir aber

III 20,2 im Phoibaion wieder den Knyalios in der unmittelbaren NShe des

Poseidon Gaiaochos (— Hipi>osrhenes) tinden, so liege hier vvohl eine nDublette**

vor. Doch b«'inerkt Heberdey 58. der selbst der .Ansicht ist, dass Paus.

hier eine schriftliche Quelle nachllissig excerpiert und dadurch Verwirrung

in ihre -Angaben gebracht baln*, dass die .Ansicht, dieser Weg fillire nach

wSiiden, ungerechtfertlgt sei: dieser nach Silden zum Plakinistas fiihrende Weg
sei vielmehr in dem Gap. 14,7

—

15,5 beschriebenen zu erkennen. Die htpct

habe nach Nordost, vielleicht aber auch nach Westen gefilhrt.

S. 700,18. Zu Theras vgl. Gap. 1.7.

S. 7(X),19. Hipposthenes ais Sieger im Hingeu ward Gap. 13,9

erwUhnt, w. m. s. Indesscn ist aus den Worten des Paus. deutlieh, da**s er

hier nur eine Hypostase des Poseidon war, dessen Beinamen "Dxio; ja sehr

gewbhnlich ist, vgl. zu I 30,4. Wie Wide 38 f. bemerkt, sind die Epitheta

Asphalios (s. oben zu Gap. 11,9). Gaiaochos und Hipposthenes untereinander

verwandt; der .,Erdei*schiitterer‘* Hihrt unter der Erde, der unterirdische Donner

I»
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wurde mit dem Rollen eines Wagens verglichen, und diese Wagenfahrt des

Gaiaochos habe die mit tx-o; zusammengesetzten Epitheta des Gottes ver-

anlasst. Anders werden diese aufgefasst von den sonstigen Mythologen, die

in den Rossen des Poseidon vielmehr die schaumenden Wogen erkennen, s.

Gerhard I 213. Welcker I 632. Preller-Robert 589. Vgl. tibrigens

zii Gap. 20,2.

S. 700,21. Gefesselt wie En}mlios war auch in Orchomenos eine Figur

des Aktaion, IX 38,5; bei beiden solite wohl dadurch symbolisch angedeutet

werden, dass sie unschadlich sein sollten, vgl. H. D. Miiller Ares 33.

ders., Mythol. II 119. Saner bei Panly-Wissowa IT 654; oder, wie Rohde
Psyche P 190 A. 3 meint, es sollten die Fesseln das Bild an den Ort seiner

Verehrung binden. Hingegen bezieht Wide 149 die Fesselung auf die Sage

von den Aloaden, die Ares dreizehn Monate gefangen hielten. Die Be-

merkung ebd., dass in Sparta auch die Bilder der Hera, Artemis und

Aphrodite gefesselt waren, beruht wohl auf einem Versehen, denn die ge-

fesselte Hera (Gap. 17,8) gehort zu den Bildwerken des amyklaiischen

Thrones, die Artemis Orthia ist mit Zweigen umwunden, aber nicht ge-

fesselt (Gap. 16,11), sodass nur die Fesseln der Aphrodite iibrig bleiben

(unten § 11). Ueber Fesselung von Gbtterbildern ist noch zu vgl. Plut. qu.

Rom. 61 p. 279 A. Polemon beim Schol. Pind. 01. 7,95. Eustath. ad Dion.

Perieg. 505.

S. 701,1. Ueber die Nike apteros zu Athen s. zu I 22,4.

S. 701,4. Da K ad mos auf Thera und Rhodos ais Stifter der Kulte

des Poseidon und der Athena galt (s. Schol. Pind. Pyth. 4,11 und Diod.

V 58), nehmen Gruppe in d. Berl. phil. Wochenschr. f. 1890 Sp. 828 und

Wide 55 fiir Sparta das Gleiche und Kultbeziehungen unter diesen drei

Orten an. Beziehung zu Boiotien liegt auch in den Namen der Stifter, von

denen Laias an Laios, Europas an Europe, Hyraios an Hyraia erinnert, vgl.

]\[aass in G. g. A. 1890, 363. Hingegen meint Studniczka Kyrene 71 f.,

dass ein Yerlesen der Weihinschrift vorliege (KaBixo fiir Kapvo), das Heroon

also dem Karnos, dem Seher des Apollon (s. oben Gap. 13,4), gegolten habe.

Andere legendarische Beziehungen s. Grusius bei Roscher II 866.

S. 701,5. Ein Heroon des Kadmos und von Nachkommen desselten in

Sparta kann nicht auffallen, da nach der Sage das kadmeische Geschlecht der

Aigeiden am Zuge der Herakleiden nach Lakedaimon theilgenommen und mit

ihnen die Achaier bezwungen hat, s, Pind. I. 6,12. — Die Stelle ist von

einigen Erklarern missverstanden worden, indem sie OtoXuxou von xdjv o!xo'(dv(uv

abhangen liessen, wahrend es wie AqsoK; vielmehr Apposition zu dem von

abhangigen xAv axojdvcuv ist; man hat also nicht zu iibersetzen: heroica

monimenta Gadmi Agenoris filii, et Oeolyci Therae filii posterorum ipsiusque;

in primis Aegei Oeolyci filii (Amas.), auch nicht: sacella Gadmi Agenoris

filii et Oeolyci Therae filii posterorum, atque Aegei Oeolyci filii (Dind.),

sondern: sacella Gadmi Ag. f. et e posteris eius Oeolyci Th. f. atque

Aegei 0. f.

S. 701,8. Betrefifs Amphilochos s. die Bemerkung zu I 34,2 oben

S. 343.
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s. h. V.; doch ist es unrichtig, wenn Paus. sagt, die Lakedaimonier wiiren

die einzigen, die der Hera Ziegen oplerten, vielmehr geschah dies auch in

'Korinth, vgl. Phot. s. v. 'q Z' «H --qv Zenob. prov. I 27. Diogen.

prov. 1 52. Schol. Eur. Med. 273. Da das Ziegenfell ein altes Symbol fiir

die Regenwolke ist (vgl. Preller-Rob ert 120), so ist die Hera Aigophagos

der Hera Akraia verwandt, die aueh iiber den Regen gebot (vgl. Preller-

Robert 170); s. Wide 26 1. und iiber ihre Verbindung mit Herakles ebd.

303. Die Bernerkungen von Panofka A. Z. VIII 77 sind werthlos.

S, 700,11. ' W^ja/Xio. Zz Xqou3iv iZpooao^ai lo csf>6v, das klingt, wie wenn

irn vorhergehenden von diesem Heiligthum bereits die Rede gewesen ware;

Kayser glaubte daher Z. f. A. 1848 S. 1000, eine friihere Erwabnung

dieses Ispov miisse ausgefallen sein. Indessen wird die Sache hier nicht anders

liegen, ais oben Gap. 13,3, wo ohne uberleitende topographische Angabe von

Apollon Karneios gesprochen wird, weil der Perieget auf seiner Wanderung

7A1 einer Bildsaule desselben gekommen ist; er gebraucht den bestimmten

Artikel (to tspov), weil er sich einen Leser denkt, der gleich wie er selbst

das Heiligthum vor Augen hat, vgl. Gurlitt 35.

S. 701,12. acr/oiHv([) ot — 0U03V — ctTCT^vir^^sv £|iTC6oiov, vgl* Gap. 3,4 ouoiv

drjqvx'q:^z v3(I)X£pov, jx-^viua rxnavxd X'.vi 1 33,2. III 23,5. IV 24,6.

S. 700,14. Paus. nimmt hier einen neuen Ausgangspunkt fiir seine

Wanderung, vom Theater und den Booneta her; letztere lagen nach Gap. 12,1

am Anfang der Aphetais-Strasse. Vgl. Gurlitt 468. Stein S. 27 setzt

diesen Weg in dstlicher und siidostlicher Richtung an.

S. 701,15. Oibalos und Teleklos wurden bereits in der Einleitung

Gap. 1,3. 2,6 erwahnt, Kleodaios dagegen ist dort iibergangen.

S. 701,17. TcXixXou — 'Hxcpov -0ViQ30|iai u.vy5|xy]v, s. IV 4,2 fg. 31,3.

S. 701,10. Ueber die bewatfnete Aphrodite s. zu II 5,1; dazu Wide
140 f. Ob diese hier identisch ist mit der GIG 1444 erwahnten Aphrodite

’EvotcHo;, muss dahingestellt bleiben, ist aber nicht unwahrscheinlich im Hin-

blick auf Plut. inst. Lacon. 28 p. 239 A: ’A'5pootr/jv xqv hoizKiov xai

iravxa; xou; Hcoy; HrjXsi; xai «ppsva; 'koy/a^ r/ovxa; xoiouvxa»., ib; d~dvxo)v xt;v tzoXb-

jj.'xr]v ap£xy;v syovxcov. Spatere Griibelei fiihrte diese Bewalfnung der Aphrodite

mit Schild und Lanze auf die kriegerischen Neigungen der Spartaner iiber-

haui>t zuriick, Plut. de fort. Roman. p. 317 F, oder auf eine Anekdote aus

den messenischen Kriegen, Lactant, inst. div. I 20,29. In Epigrammen wird

diese bewaffnete Aphrodite der Lakedaimonier bfters erwahnt, vgl. Anth.

Pal. IX 320. Anth. Planud. 171 u. 173ff. Auson. epigr. 42 fg.; s. auch

Themist. or. XllI p. 177 A. Vgl. Preller-Robert 350 A. 1 u. 357.

Dtimmler bei Pauly-Wissowa I 2743.

S. 701,21. Die Aphrodite Mop^po) nennt Lycophr. 449, wo die Schol.

das lakedaimonische ^oavov erwahnen, wahrend nach einer alten A"ariante, die

TpoiCr]vt«v anst. Zopuvlhav liest, eine Aphrodite Morpho von Troizen gemeint

ware, vgl. Maass G. g. A. 1890, 354 A. 3; ferner Hesych. v. Mopcpb). Der

Beiname wird in der Regel von jj-opcpy) abgeleitet und auf die Schbnheit des

Kbrners (durch die sich ja die Lakonierinnen besonders auszeichneten) be-
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zogen, vgl. 0. Jahn A. Z. V 63. Prelie r-Robert 368; hingegen halt

Welcker gr. Gotterl. II 470 A. I es fiir einen Spitzuamen ,,wegen des un-

gefalligen Zeichens der hauslichen xc(XuTcxpa“, und Gerhard I 386 A. 6 (vgl.

ebd. 402) glaubt, dass in ihr eine Todesgdttin dionaiischen Begriffs angedeutet

werden solite. Aehnlich stellt Tiimpel Jb. f. Ph. Suppi. XI 726 den Bei-

namen mit uopcovo; und Mopcpsuc zusammen, also die „dunkle“ Gbttin, wobei

sie ais die chthoniscbe, winterliche Seite einer Xaturgottheit zu fassen

ware; die Fesselung gehe auf die winterliche Bannung und sei gleichbedeutend

mit dem Aufenthalt im Todesreiche. Dem stimmt Wide 141 zu. Fiir die

Fesselung fiihrt Paus. zwei Griinde an, von denen er den zweiten ais un-

statthaft zuriickweist: den ersten, xo xouq auvoixouvxac; x<ov ^uvaixdijv ^spaiov, hat

das Schol. Lycophr. a. a. 0. ahnlich:
jj.yj dos}\r^aivtiv xa!; xapSsvouc;. Doch sind

beide keineswegs identisch, wie Wentzel Hsdiv VII 13 meint, da

ersteres auf die Treue der Ehefrauen, letzteres auf die Keuschheit der Jung-

frauen geht. Immerhin mag Wentzel Recht haben, wenn er in der Angabe
des Paus., dass Tyndareos die Fesselung veranlasst habe, einen Irrthum bei

der Benutzung seiner mythologischen Quelle sieht; das Schol. Lycophr. nennt

ais Urheber einen Aaxeoaijxujv vojjLo9^£xy]<;, nach Wentzel entweder der Heros

Lakedaimon oder Lykurgos. Bei der zweiten Version nennen beide den

Tyndareos, nur spricht Paus. von Tbchtern, Schol. Lycophr. bloss von der

Helena. Vgl. hierzu Diimmler a. a. 0. Uebrigens vermuthete Curtius
Nuov. Mem. d. Ist. 374, dass die Fesseln der Aphrodite nur ein missver-

standener (phoinikischer) Schmuck des Gotterbildes gewesen seien, ebenso

Bernoulli Aphrodite 37. Dass das Bild von Cedernholz war, sagt Paus.

unten 702,1. — Die Lage des Tempels ist aus den Angaben des Paus. nicht

gut bestimmbar; doch vermuthet Curtius Pelop. II 236, dass er auf den

Hohen von Neu-Sparta zu suchen sei, weil mit der zum Thore fiihrenden

Strasse (Gap. 16,4) vermuthlich die amyklaiische Thorstrasse gemeint sei.

Indessen reicht hierfiir die Nahe jenes Hauses, in dem der Chiton fiir den

Apollon von Amyklai gewebt wurde (Gap. 16,2), ais Grund noch keines-

wegs aus.

Cap. XVI.

D as Heiligthum der Hilaeira und Phoibe. Ihre Priesterinnen, die

Leukippiden. Das daselbst aufbewahrte Ei der Leda. Das Ge-

baude Chiton. Das Haus der Sohne des Tyndareos. Zwei Heroen-
tempel. Der Kampf des Herakles mit Eryx. Tempel des Lykurgos
mit Grabern. Heroon des Astrabakos. Die Gegend Limnaion;

Tempel der Artemis Orthia mit dem Schnitzbild der taurischen

Artemis. Blutiges Opfer der Artemis, das Geisseln der lake-

daimonischen Jiinglinge.

S. 702,3. Dies Heiligthum der Leukippiden erwahnt auch Plut.

qu. Graec. 48 p. 302 C; darnach lag in der Xahe ein Heroon des Odysseus.
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ebd. 0 xo'.y)ao!; to stcyj xa K^xpia, dass die gewdhnliche Ansicht, nach

welcher Homer die Kypria verfasst haben solite, richtig sei, stellt Herod.

11 117 mit Entschiedeuheit in Abrede; aber er so wenig ais Plato (Euthyphr.

12 A) und Aristoteles (Poet. 23) wissen den Verfasser zu nennen; spater

dachte man an Stasinos oder Hegesinos (auch Hegesias) aas Salamis auf

Kypern, s. Athen. XV 682 D. Das kyprische Epos schilderte die der Ilias

vorausgehenden Begebenheiten des trojanischen Krieges vom Urtheil des Paris

an, vgl. Welcker Ep. Cycl. T 300 if. II 85 ff. 504 ff. Sengebusch Diss.

Hom. post. p. 19. 57 f. 78 tf. .Tb. f. Ph. LXVIII 408 ff.

S. 702,5. /cf>.ou|jLsv<zi 'mxa xrjJj-a xcd; Asuxi^ctcios;, die Priesterinnen nach

den Gottheiten genannt, denen sie dienen, vgl. BczV./oi, Bazyai, Diener und

Dienerinnen des Bakchos, Bpiast;, Mysten des (I)ionysos) Briseus zu Smyrna,

Xpuaaopsi;, Verehrer des Zeus Chrysaoreus u. s. w., s. Usener 358. Bei

Cauer Delect. N. 36 vvird ein lipsu; v.a\ Tivoapioccv genannt.

S. 702,16. Diese Geschichte von der Priesterin, die, durch ein Traum-

gesicht bevvogen, der einen Leukippide einen neuen Kopf habe aufsetzen

lassen, zieht Petersen krit. Bem. z. altest. Gesch. d. griech. Kunst (Progr.

V. Ploen 1871) S. 34 gewiss rnit Recht in Zweifel. Er nimmt an, der Kopf

des einen Bildes werde durch Zufall abhunden gekommen und ein neuer Kopf

in dem gerade geltendeii Stil daraufgesetzt worden sein.

S. 702,8. Ueber solche angebliche Roli(iuien aus der Heroenzeit, wie

dies Ei der Leda, das vermuthlich ein Straussenei war, vgl. Lobeck
Aglaopham. 50 sq. Friedliinder Darst. a. d. Sittengesch. ID 159. Ueber

die Sage von diesern Ei und bildliche Darstellungen desselben vgl. Stephani

Compte rendu de Petersb. 186)1, 137. Kekule Festschr. d. Univ. Bonn z.

50jiihr. Best. d. archaeol. Inst. (1879). Brizio Atti e mon. di storia di

Rornagna 111 5.

S. 702,11. ohia oi «yToy rsroiVjiai “Xy]3iov, aus §4 iov:'. — azo 'coy XitcTjvo;

ersieht man, dass Paus. auf seiner Wanderung jetzt zum sogenannten Chiton

gelangt ist.

S. 702,13. Die Legende von Phormion und den Dioskuren erziihlt in

etwas anderer Form Theopomp bei Suid. v. Oopjitcov, wo Phormion, der Strateg

der Krotoniaten in einer Schlacht mit den Lokrern, von seinen Wunden

durch Lanzenrost geheilt und von den Dioskuren nach Kyrene zum Mahle des

Battos versetzt wird. Unter den beriihmten Sehern nennt ihn Clem. AI.

Strom. I p. 399 Pott. Angespielt darauf wird bei Plut. non posse suaviter

etc. 22 p. 1103 A. Ueber solche der Dioskuren vgl. Preli er ID 99 f.,

104; iiber den Kult der Dioskuren in Kyrene Thrige Res Cyren.- S. 290.

Das Haus der Tyndariden ist erwahnt Xen. Hell. VI 5,31.

S. 702,15. Bdtticher, der Policistempel S. 10 fasste dies oixr;|jia ais

Sacrarium jenes Hauses, in dem die Bilder der Dioskuren und ihr Opfer-

tisch (s. 702,20) schon urspriinglich gestanden hatten. Dass dies unrichtig,

vielmehr ein gewdhnliches Wohnzimmer im Hau.se des Tyndareos gemeint

ist, erwiesen Thiersch Abh. d. bayr. Akad. phil. Kl. V 3,447 . und

Schubart im Philol. XV 395.
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S. 702,18. ic; x-^v uaxspatav — T^cpaviaxo, bem. die Praposition der Richtung,

statt des gewdhnlicheren xi^ uaxspczw, wie I 29,9, auf den folgenden Tag war

das Verschwinden vollzogen.

S. 702,20. Das Silphion von Kyrene diente theils ais Gemiise, theils

zu medizinischen Zwecken und war ungemein geschatzt, aber schon friih aus-

gestorben; nach Plin. XIX 39 ware zur Zeit Neros nar ein einziger Stengel

davon gefanden und nach Rom geschickt worden, doch wird es auch spater

noch erwahnt. Vgl. dariiber Bbttiger Kl. Schr. III 431 und Werlhof
d. Silphium von Cyrenaika, Liineburg 1875. Auf Munzen von Kyrene ist

es oft dargestellt, s. Gardner Types of Greek coins pl. IX 29 f.

S. 703,1. Nach Curtius 236 ware damit das amyklaiische Thor

gemeint.

S. 703,2. X(Bv 6 |jlou AoopisT axaXsvxcuv £<; SixsXiav, Vgl. § 5. III 3,10. 4,1.

S. 703,3. x'^v ’Epuxivy]v yojpav xuiv «Tcoidvojv xwv 'HpaxXsouc; slvai, aus Her.

V 43 x:^v ’'Epuxo(; ywpvjv xaaav slvai 'HpaxXsidscov auxou 'HpaxXsoc xxv]3ajj.£vou.

S. 703,4. ^HpaxXso! TzoXaXaai Tcpdi; 'Epuxa, Vgl. IV 36,4, ebenso Apoll. II

5,10. Diod. IV 23, nach andern besiegte Herakles den Eryx im Faustkampf,

s. Verg. Aen. V 410 ff.

S. 703,11. Aiopiia — oiscp&cipav — ’E"(£axaToi, Vgl. Her. VII 158; bei

diesem heisst es V 46 «ics^avov — utco xs Ooivtxwv xat ’E"(£3xca'(uv. Dass diese

Phoiniker nicht, wie man gewbhnlich annimmt, vgl. Diod. a. a. 0., die Kar-

thager, sondern von Motye, Soloeis und Panormos waren, sucht Unger Rh.

M. XXXVII 175 nachzuweisen.

S. 703,12. Heiligthum und Kultus des Gesetzgebers Lykurgos in

Sparta werden auch sonst bfters erwahnt, vgl. Herod. I 66. Aristot. b.

Plut. Lycurg. 31. Ephor. b. Strab. VIII 366, sowie die Inschr. CIG
1256, 1341 u. 1362, wo er ais Q-sdc; Auxcup^oc; erscheint, vgl. Wide 281 f.

Ueber die historische Persbnlichkeit des Lykurgos handeln v. Wilamowitz
Homer. Untersuch. 267 ff. E. Meyer im Rh. M. XLl 560, XLII 81, die

beide dazu kommen, die einstige historische Existenz zu leugnen, was iiber-

haupt heut ziemlich allgemein von den Historikern angenommen wird, vgl.

z. B. Busolt griech. Gesch. D 565. Wide im Skandinav. Archiv I 90

sucht nachzuweisen, dass Lykurgos urspriinglich ein alter, oft mit Zeus oder

Apollon identificierter Gott sei. Gelzer im Rh. M. XXVIII 1 und Gilbert

Stud. z. altspart. Gesch. 80 und Griech. Staatsalterth. I 15 nehmen an,

dass die Spartaner ihre staatliche Ordnung dem Apollon Lykurgos oder

Lykios zuschrieben und dass der Vorsteher der priesterlichen Genossenschaft,

deren Werk jene Gesetzgebung war, unter dem Namen Lykurgos dann zum

Gott geworden sei. Vgl. auch Rapp bei Roscher II 2204. Winicker d.

Stand d. lykurg. Frage, Progr. v- Graudenz 1884. Bazin de Lycurgo,

Paris 1885. Attinger, Essai sur Lycurgue, Neuchatel 1892. Fiir die ge-

schichtliche Existenz des Gesetzgebers tritt Holm gr. Gesch. I 226 ein, und

mit beachtenswerthen Griinden Tbpffer Beitr. z. griech. Alterthumswiss.

357 ff.
;
vgl. auch Trieber zur spartan. Verfassungsgesch. 77 ff. — Der Sohn

Eukosmos, der ihm gegeben wird, fiihrt seinen Namen ais Allegorie der

Ordnung, die die lykurgische Gesetzgebung hervorgerufen hat.

Pausanias I. 51
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S. 703,14. Wide 119 u. 356 vermuthet, dass die Heroine Lathria

nur eine Hypostase der Artemis Aacppta war (vgl. IV 31,7, VII 18,8); ein

Epigramm Anth. Pal. VI 300 nennt eine in der Jacobs Not. erit.

201 eine Aphrodite sah, Wide eine Artemis erkennen will. Auch unter

Anaxandra vermuthet AVide eine alte Gottheit, vgl. Mayer Gigant. und

Titan. 143, der alie Frauennamen auf «vopa ais lakonisch erklart. Maurer
de aris Graecor. 63 will auch im Texte A«cppta; einsetzen, indem er demnach

den Altar der Artemis zuweist, besonders im Hinblick darauf, dass ein Monat

der Lakedaimonier den Namen Act^ppiov fiihrte (Anc. Gr. inscr. in the Brit.

Mus. II 143 Z. 28).

8. 704,4. To oz EOpu^ictoou xtX
,
vgl. Her. VIII 2. 42. 74. 124.

8. 704,5. Der nur in 8parta verehrte Heros Astrabakos (vgl. Clem.

Alex, protr. p. 35 Pott.), den Paus. auch unten 8. 705,2 nennt, wird auch

erwahnt hei Her. VI 69, wonach sein Heroon vor dem Hofthor des Hauses

des Ariston (Vaters des Demaratos) lag; er wird deshalb von AVide 280 fiir

einen 8chutzdaimon des Ariston und wohl auch des ganzen Kbnigshauses

gehalten. Nach der bei Herod. a. a. O. erzahlten Legende hatte Astrabakos

in der Gestalt des Ariston den nach sieben Monaten geborenen Ariston

gezeugt; wie Bethe bei Pauly-Wissowa II 1792 bemerkt, ist dies der in

Sparta lebendigen Sage von der Zeugung des Herakles nachgebildet. Der

Name kommt jedenfalls von a^-pafir, her, v/as auch daraus hervorgeht, dass

nach Her. VI 68 die Spartaner spbttischer AVeise den Demaratos ais Sohn

eines ovoepoppo; bezeichneten. Da Astrabakos in der Legende bekranzt und

auf einem Maulthier reitend erscheint, wie Dionysos oft abgebildet wird, will

Wide ihn ais eine Art von Hypostase des Dionysos betrachten. Vgl. auch

Mulier Dorier I 390. Gerhard I 343 A. 4.

8. 704,7. Zum Stadtbezirk Limnaion vgl. die Anm. zu Gap. 14,2,

dazu Strab. A^lII 363: ~o zctXcaov sLUvaCs ~'o “poa'3T£'.ov zat ixdXouv aozo At|j.va;;

Vgl. ebd. 364, wo Meineke bei den AA"orten: xal to AipaTov /«Tct tov Hpdxo. die

Verbesserung (von Curtius 315 A. 39 angenommen) y.aza tov Oopvaxa vorge-

schlagen hat. Nach Curtius 237 nahm diese Vorstadt einen Theil der

Niederung des Eurotas ein, die von Natur den Ueberschwemmungen aus-

gesetzt ist; doch wird seine Ansicht, dass vielleicht auch das linke Ufer in

der Richtung auf den Thornax dazu gehbrte, von Bursian 121 A. 1, dem

St ein 8. 10 zu5.timmt, mit Recht bestritten, zumal die Erganzung bei Strab.

a. a. 0. sehr unsicher ist (Kramer vermuthete xc«tc/. tov Hpdxct, d. h. Dionysios

Thrax; Stein a. a. 0. A. 1 y.a~a tov ZxuXaxa).

ebd. Ueber die Artemis Orthia vgl. zu II 24,5 mit AA^ide 98 f.

u. 112 f.

8. 704,10. Paus. bezieht sich hier auf seine Bemerkungen I 33,1 iiber

das Schnitzbild der brauronischen Artemis, s. oben 8. 336, ferner Robert

arch. Alarch. S. 144 fif. AVentzel kixXrjasi; ^soiv VI 23.

S. 704,14. Die Ueberlieferung verbindet Kcz--d^ox£c durch xo.l mit ol

TOV Eo^civov otxouvTs^; dieses xal haben SAA’^ und Sch aus dem Text entfernt, da

01 TOV Eii^sivov o’>.oDvts;, fiir sich allein gesetzt, eine allzu unbestimmte Bezeichnung

ist; dafiir erfahren sie scharfen Tadel, s. Robert Arch. MSrch. 145 A., dem
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Gurlitt 65 beistimmt; die Ueberlieferung soli ganz untadelhaft sein, indem

unter oc tov Eu^sivov oixouvxsq die Bewohner der taurischen Chersonnes zu ver-

stehen seien. Leider hat Robert unterlassen nachzuweisen, dass dies moglich

sei; so lange dies nicht geschieht, konnen wir die Bemerkung von SW : Oappa-

doces etiam Ponto Euxino adiacentes eam sibi vindicasse situ ipso probabile

est, nicht mit Robert fiir vbllig verkehrt halten. Dass Kappadokien bis zum
Meere reichte, bezeugt Ptolemaios Y 6,1. — In Kappadokien riihmten sich

zwei Stadte, das Originalbild der taurischen Artemis zu besitzen: Kastabala,

wo die Artemis den Beinamen Ilspaata fuhrt, Strab. XII 537, und Komana,
ebd. 535. Dio Cass. XXXVI 13 Ddf.

S. 704,16. Die Artemis Anaitis ist die persische Anahita, uber die

zu vgl. Windischmann in d. Denkschr. d. bayr. Akad. d. Wiss. Bd. VIII,

1858. Geldner in Kuhns Zeitschr. XXV 374. E. Meyer bei Roscher

I 330. Cumont bei Pauly-Wissowa 1 2030. Auf kleinasiatischen Inschriften

findet sich der Beiname ofters, s. C I G 3424. Bull. de corr. hell. IV 128,

VIII 376 und ebd. P. Paris; ferner Ramsay im Journ. of hell. stud.

X 226.

S. 704,18. Ueber Laodikeia ais Sitz der taurischen Artemis s. I 33,1

und VIII 46,3. Die Miinzen von Laodikeia in Syrien zeigen die Artemis in

archaischer Figur, mit langem Chiton mit Deberschlag, auf dem Haupt den

Polos. Sie halt in der erhobenen rechten Hand eine Axt, am linken Arm
den Schild, zu ihren Fiissen stehen zwei Hirsche; s. Imhoof-Blumer p. 57

pl. N 11 u. 12 (unsere Miinztafel III 9 u. 10). Inwieweit die Artemis

Orthia diesem Typus verwandt war, muss freilich dahingestellt bleiben.

ebd. iiczpxupsT oi jjioi xai xaBs /xX., die Beweisfiihrung ist misslungen: wenn

Astrabakos und Alopekos das Bild erst finden mussten, so wird damit der

Anspruch Spartas, das taurische Idol zu besitzen, nicht, wie Paus. meint, ais

berechtigt erwiesen, sondern widerlegt, indem nun klar ist, dass es sich

nicht um das zur Zeit des Orestes bereits nach Sparta gebrachte Bild handelt,

sondern um ein anderes, bisher unbekanntes. Aber auch das zweite Argument

ist fiir den taurischen Ursprung keineswegs beweisend, sondern erklart nur die

Entstehung des blutigen Opferbrauches im Kultus der Artemis Orthia, vgl.

Robert a. a. 0. 148 fg. Wentzel de Paus. perieg. 23 fg.
,

S. 705,3. Paus. nennt hier die alten xoi|jLca, aus denen nach Thuc. I 10

die Stadt Sparta mit der Zeit zusammenwuchs; zu Limnai s. o. § 7 und

Gap. 14,3, zu Pitane Gap. 14,2; Kynosureis, lakonisch KuvooupsTc;, lag nach

Bursian 121 im Siiden, Mesoa war benannt entweder nach seiner Lage

zwischen Tiasa und Eurotas (vgl. Steph. Byz. Msoarjvv] — uxo xuiv Buo xoxajj.c5v

Eucppaxou xcd Tt')[piBo(; [tsoaCopLsvrj)? Ourtius 235, oder nach Bursian a. a. 0.,

weil es in der Mitte des Stadtgebietes lag. Da bei Hesychios zu lesen ist:

Au[).y] — £v 2xapx-(j xczi xoxoq, SO nehmen manche seit Boeckh G I G I S. 609

eine fiinfte xw^y] dieses Namens an, so z. B. Gilbert Stud. z. altspart. Gesch.

145, nach dem Dyme seinen Namen von der westlichen Lage hatte, wahrend

andere der Ansicht sind, es liege bei Hesychios eine Verwechslung mit dem

Geschlechtsnamen der Dymanes vor, s. Schdmann-Lipsius 214,3.

51*
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S. 705,8. Ueber die Geisselungen der spartanischen Junglinge am
Altar der Artemis Orthia vgl. Xen. resp. Lac. 2,9. Plut. inst. Lacon,

p. 239 C; ders. Lyc. 18. Paus. VIII 23,1. Luc. Anach. 38. Cic. Tuse.

II 14,34 u. a. in. Ein Sieger in solcher Prufung hiess ^ojjjLovtxYjc, vgl. CIO
1364 b, 1. Neuere Litteratur iiber die oictjxaaiqojsic; verzeichnet Hermann-
Thuinser gr. Staatsalterth. I 177 A. 4. Prel ler-Rober t 308 A. 3.

S. 705,15. ’0|'v&i(z heisst diese spartanische Artemis bei den raeisten

Schriftstellern, z. B. Alkman frg. 23. Plut. Thes. 31 u. s.; Pind. 01. 3,29 f.

nennt sie 'Opllujota, archaisierende Inschriften der Kaiserzeit Bojpaic< oder

s. Le Bas-Foucart 162 a u. b. (Cauer Delectus 34 u. 37); sonst

heisst sie auch in den Inschr. ’0pHsia, s. CIG 1416. 1444. Le Bas-
Poucart 162 c u. d. Dass aber die A. Orthia auch Limnatis geheissen

habe, weil ihr Teinpel im Bezirk Limnaion lag, hat Welcker gr. Gbtterl.

I 884 mit Unrecht vermuthet (unter Zustimrnung von Ross I 12 und Le
Bas Rev. archeol. 1844, II 721), Frankel in der A. Z. XXXIV 30 mit

Recht bestritten.

Gap. XVII.

Tempel der Eileithyia. Akropolis voa Sparta. Tempel und Bild-

sSulen auf derselben: Tempel der Athena Poliuchos oder Chal-

kioikos, der Athena Ergane, des Zeus Kosmetas, der Musen, der

Aphrodite Areia, Erzbild des Zeus Hypatos, zwei Bildsaulen des

Pausanias. Sein Verrath an Hellas und Mord der Kleonike.

S. 705,17. Eileithyia ais Nachbarin der Artemis Orthia, weil auch

diese Geburtsgdttin ist, s. Wide 198.

S. 715,19. Der niedrige Hiigel der spartanischen Akropolis ist der,

an den sich das Theater anlehnte; er ist heut mit hohem Schutt bedeckt, aus

dem nur spHrlich einzelne Baureste hervorragen, s. Clark 166. Curtius
227. Vischer 376. Bursian 122. Baedeker 284. Leake 1173 hielt

einen nbrdlicher gelegenen Hiigel fiir den der Burg, den auch Er az er III

344 fiir hbher, ais den Theaterhiigel hiilt.

ebd. Eine dxfso-oX'.; i; -spicpctvs; =;t3yo-j3a wai* eigentlich nur die

Larisa bei Argos, die Kadmeia kann hdchstens relativ, d. h. im Verhaltniss

zur Burg von Sparta, so bezeichnet werden; denn sie ist nur ein niedriger

Hiigel, der allerdings in der Mitte einer von West nach Ost sich hinziehenden

Kette ziemlich isoliert sich erhebt.

ebd. i^byo-jsa, wofiir Curtius 313 A. 29 i?r/ou3a wohl nur aus Ver-

sehen schreibt, ist ungewbhnlich, Paus. pflegt dvr/siv zu sagen, s. z. B. I 44,7.

II 29,8. 34,8. III 20,4, oder wie gleich nachher ctv^/siv, vgl. T 26,7. II 1,7.

V 10,3. 13,9. 14,5 u. s.

S. 706,1. Der Beiname der Athena ais Burggdttin von Sparta lautet

IloXiayo; in der Inschr. IGA 79; ein tspsy; xaxd ^ivo; IIo3iB(j5vo;’A3cpaXtou, ’A»V^vd;

XaXxiotxou, ’A^rjva^ lloXidyou xal xtuv su^xa^i^puasvcov iv ~(p “£|j.£V£i O^aoiv (wobei also

die A. Poliuchos von der A. Chalkioikos unterschieden wird, wahrend sie
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nach Paus. identisch sind) in der Inschr. ’Ecpr]u.. apyaioX. 1892, 23. Die zahl-

reichen Erwahnungen der Athene Cbalkioikos und ihres Festes s. bei Wide49.
S. 706,2. Tou lepou x9j(; xc/.Tczax£U'^c, mit Unrecht behauptet Siebelis,

Paus. habe hier zwischen Up6v und vaoc; unterschieden, das hp6v habe Tyn-

dareos begonnen, aber der vaoQ sei erst spater von den Spartanern gebaut

worden. Nicht nur* wird X 5,11 der Tempel wiederum ais tspdv bezeichnet,

sondern es geschieht dies ja auch im vorausgehenden Satze an unserer Stelle.

S. 706,4. xa ’A(pidv(zta)v — Xacpupa, zum Zug der Dioskuren nach

Aphidna vgl. I 17,5. 11*22,6.

S. 706,6. Gitiadas, der Erbauer des Tempels der Athene, ist uns

ais Architekt sonst nicht bekannt, ais Bildhauer wird er von Paus. Gap. 18,8

(vgl. lY 14,2) genannt; s. dort die Anm. nebst der Zeitbestimmung. des

Kiinstlers. Klein Arch.-epigr. Mitth. a. Oesterr. IX 169 hait ihn fiir einen

Schiiler des Bathykles; zustimmend Furtwangler Meisterw. 719. Vgl.

Brunn I 114. Overbeck I 71. Murray I 93. Collignon I 228 f. —
Die Statue ist auf Miinzen dargestellt, nach Art der alten Palladien: die

Gbttin ist behelmt, hat am 1. Arm den Schild und schwingt in der erhobenen

r. Hand den Speer; unterhalb des Giirtels ist das enganliegende Gewand
streifenartig getheilt, s. Imhoof-Gard ner 58 pl. N. 13 (unsere Miinzt.

III 11). Koner in der Ztschr. f. Miinzk. 1845 S. 2 ff. nahm an, dass diese

Streifen mit Beliefs verziert gewesen seien und dass es eben diese waren,

die Paus. Z. 8 tf. beschreibt; doch wird von den meisten (vgl. Brunn a. a. 0.

Jahn de antiquiss. Minerv. simulacr. 19. Overbeck 72 u. s.) angenommen,

dass Paus. mit diesen Reliefs (ku yalxw) die Erzplatten gemeint habe, mit

denen die Wande des Tempels belegt waren. Immerhin mag auch das Gewand

der Gbttin bildlichen Schmuck gehabt haben. Den Tempel erwahnt auch

Liv. XXXV 36 ais Ohalcioecon Minervae aereum templum, vgl. Suid. v.

yalxLouoQ. Man erinnert sich dabei an den Bronzeschmuck, der einst die

Wande des sog. Schatzhauses des Atreus in Mykenai zierte; vgl. die Ge-

macher im Schatzhause der Sikyonier in Olympia, VI 19,2. Die Sitte ist

jedenfalls vom Orient iiberkommen, vgl. Perrot - Chipiez Hist. de Fart

II 620. Helbig homer. Epos^ S. 433, und iiber ahnlichen Schmuck in der

homerischen Kunst ebd., ferner Brunn I 114; ders. Kunst bei Homer 49.

Murray I 38.

S. 706,7. Gitiadas gehbrt demnach zu den wenigen spartanischen

Lyrikern, deren Xamen wir kennen, wahrend von keinem auch nur das

kleinste Fragmen4 erhalten ist; bei Athen. XV 678 0 wird Dionysodotos, bei

Plut. Lyc. 20 Spendon genannt, ersterer bemerkt XIV 632 F aoyyol Tcap’ auxoiQ iyi-

vovxo {xsXojv Tcoiyjxca'.

S. 706,8. Die hier angegebenen Sagen sind auf archaischen Denk-

mtllern mehr oder weniger haufig anzutreffen; da Paus. aber nur einzelne

Scenen genauer angiebt, sonst aber bloss allgemein die Mythenkreise erwahnt,

ist die Zahl, Anordnung etc. der Darstellungen nicht zu ermitteln. Ein selt-

samer Irrthum ist es, wenn Collignon a. a. 0. ais eine der Scenen beschreibt

„Amphitrite et Poseidon apportant a Persee les talonnieres“. Ebensowenig

war Hephaistos dargestellt „delivrant Hera suspendue dans les airs par Fordre
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du Zeus“; vielmehr berichtete die Sage, dass Hephaistos, der durch Hera

aus dem Olymp verbannt ist, aus Rache der Mutter einen goldenen Thron

mit unsicbtbaren Fesseln sendet; ais sie sich darauf setzt, ist sie gefesselt und

nur Hephaistos selbst vermag sie zu befreien, was er auch thut, nachdem

Dionysos ihn betranken gemacht und in den Olymp zurtickgefiihrt hat (vgl.

I 20,3). Die Scene der Riickfiihrung ist in der Vasenmalerei ein sehr be-

liebter Stoff (s. oben S. 230); die Darstellung der Losung glaubt man auf

einem unteritalischen Vasenbilde zu sehen (das aber von Schreiber kultur-

hist. Atlas T. VIII 1 fiir einen an einer Gbtterstatue arbeitenden Kiinstler

erkiart worden ist), s. Compt. rend. de St. Petersb. 1862 pl. VI 3; vgl.

Bliimner Technol. III 224 f.

S. 706,12. Auf einem schwarzfigurigen Vasenbild bei Gerhard
Auserl. Vasenb. T. 323,2 bringen die ais Nsfos; (Najaden) bezeichneten

Nymphen dem Perseus die Fliigelschuhe
,

den Petasos und die Tasche

(Kibisis).

S. 706,15. ndXiaxa f^v i|iO' oo/.siv damit ist Autopsie bezeugt,

s. Heberdey 26.

S. 706,16. Ueber den Dienst der Athene Ergane s. S. 266 zu

I 24,3. Das Heiligthum lag wohl innerhalb des Peribolos der Athene

Chalkioikos.

ebd. Die seltsarae Lesart der Hss. : i~ Z'- xr^v i:po; ac3r,u.^piav jxoav ist

verschieden erklSrt worden. Araasaeus iibersetzt, dem AVortlaut zuwider:

in porticu ea, quae in meridiem excurrit; Curtius 228; „vor der stidlichen

Halle“; Bursian 123 sagt, dass die siidliche Halle mit dem Heiligthum des

Zeus Kosrnetas in Verbindung stand. Ali das stimmt zum iiberlieferten

Wortlaut nicht. Wir halten denselben iiberhaupt fiir verdorben und schreiben

iv xfj xpo; {i=ar,a^piav axo5, indem wir dabei an einen von einer Portikus

umgebenen Tempel denken, etwa wie in Rom die Porticus Argonautarum mit

der Basilica Neptuni, die Porticus Octaviae mit den Terapeln des Jupiter und

der Juno oder die Porticus Philippi mit dem Tempel des Herkules.

S. 706,17. Dieser Beiname des Zeus, Ko^ixyjxa';, ist nur an dieser Stelle

bezeugt; er kennzeichnet den Gott ais Ordner und Herrscher, vgl. Wide 10,

der aus dem dabei gelegenen iiv^u.a des Tyndareos schliessen will, dass sich

darin die auch in der Sage vorhandene Verwandtschaft des Tyndareos mit

Zeus ausspricht.

S. 706,18. Sehr unklar ist, was Paus. liber die dsxot und die Niken

der siidlichen Stoa sagt. Siebelis nieint, dass die Victorien auf den Adlern

sassen, was auch dem Wortlaute It: aiixoT; entsprechen wiirde, doch ist eine

derartige Darstellung der Nike durchaus unerweislich und auch nicht gerade

wahrscheinlich. Ueber einem Adler schwebt die Nike des Paionios in Olympia,

doch verbietet die Ausdrucksweise des Paus., sowohl das xs - zai, das bei aus

einem Stiick gearbeiteten Figuren, wie solche Niken aut einem Adler sein

miissten, sehr auffallig ware, ais das iaa; (eben so viel) k’ otuxok, den Ge-

danken an jede derartige Composition iiberhaupt. Studniczka denkt

(brieflich) an getrennte Figuren, wobei ix’ auxoi; die Bedeutung ,,zu jenen

hinzu“ hatte, also etwa wie 111 18,13 oder 19,4. Allein auch das geht nicht
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gut an, das ix’ «uxot^ ware durchans iiberfliissig und iiberdies wird durch

zTzi c. dat. etwas, was nachher kommt, eingeleitet, sei es zeitlich oder ortlich,

und mit diesem Gebrauch lasst sicb eine irgendwie wabrscheinliche getrennte

Aufstellung der Niken und der Adler nicht verbinden (vgl. I 29,3. II 19,8.

36,3. III 15,1). Am nachsten lage es, mit Herwerden xou; opvi9-a; ais

Glossem zu streichen und unter den asxot die mit Niken verzierten Giebel

der Halle zu verstehen; nur ist freilich schwer erklarlich, wie ein Abschreiber

dazu gekommen sein solite, ein solches Glossem beizufiigen.

S. 706,19. Zu den beiden Schlacbten des Lysander vgl. IX 32,6 fg.

Xen. Hell. I 5,11 ff. II 1,21 ff. Diod. XIH 71. 105 fg. Plut. Alc. 35.

Lys. 5. 11.

S. 706,22. Der Dienst der Mus en war in Sparta derart eingefiihrt,

dass ihnen immer vor der Schlacht ein Opfer gebracht wurde, s. Plut.

Lycurg. 21; id. de cohib. ira p. 458 E; es wurde von den Alten damit

erklart: o-k^c, oX xuy^avcDaiv, S. Plut. apophth. Lacon, p. 221 A.

Wide 213 mbchte lieber den spartanischen Staatskult der Musen ais eine

Ueberlieferung aus den altesten Zeiten erklaren, wo die Musen ais Gbttinnen

des Erdsegens eine iiberschwangliche Verehrung genossen.

S. 706,23. Dass die Lakedaimonier unter Flotenschall ins Feld zogen,

wird bfter berichtet, von andern Instrumenten, wie sie Paus. hier nennt, ist

dagegen, wie es scheint, nicht die Pede, vgl. Thuc. Y 70. Aristot. hei

Geli. I 10,19. Plut. de mus. 1140 0. Inst. Lac. 238 B. Lyc. 21. Dio

Chrys. XXXII p. 380 M. Polyaen. I 10. Luc. Salt. 10. Schol. Pind. P.

2,127. Oie. Tuse. II 16,37. Yal. Max. II 6,2.

S. 707,2. DieAphrodite Apsta erklart Wide 141 ais „kriegerische,

wehrhafte, bewaffnete“ und bezieht auf ihren Tempel die bei Lactant.' inst.

div. I 20,29 erzahlte Griindungssage, die aber besser mit der Aphrodite

(jLtxXiaiisvYj Gap. 15,10 in Yerbindung gebracht wird, s. oben zu S. 701,19.

Dass auch die Aphrodite Areia bewaffnet war, ist tiberhaupt unerweislich;

Tiimpel Jb. f. Ph. Suppi. XI 659 f. lehnt sogar jede Beziehung auf

Ares ab und will das Attribut nur von apv]? = erklaren. Auf sie be-

zogen wird auch in der Inschr. IGA 79 die Apiotvxia, s. Schulze in Berl.

philol. Wochenschr. f. 1890 Sp. 1408; doch will Wide a. a. 0. diese Gbttin

ais Erinys erklaren.

S. 707,5. Die von Paus. beschriebene Statue war aus einzelnen Metall-

blechen getrieben, die zusammengenietet waren. In dieser Technik arbeitete

man in den Zeiten, da man sich in Griechenland noch nicht darauf verstand,

grossere Figuren hohl zu giessen. Wenn aber Paus. sagt, es sei das alteste

von allen Erzwerken, so verdient diese Angabe keinen Glauben, da man zur

Zeit des Klearchos in Griechenland sich hbchst wahrscheinlich schon auf den

Erzguss verstand, wenn man auch daneben noch in der alteren Technik ge-

arbeitet haben mag. Ygl. Bliimner Technol. lY 243.

S. 707,7. Den Kiinstler Klearchos von ""Rhegion kennen wir (da

Suid. V. Swaxpaxoc; oflfenbar auf Paus. zuriickgeht, s. Bernhardy z, d. St.)

nur aus Paus., der aber beziiglich seiner Schule verschiedene und unglaub-

wiirdige Notizen giebt. Hier nennt er ihn Schiiler von Dipoinos und Skyllis,

/
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ja nach anderer Tradition sogar des mythischen Daidalos; hingegen VI 4,4

ist er Schiiler des Korinthiers Eucheiros, dieser Schiiler der Spartaner Syadras

und Chartas, und Schiiler des Klearchos ist Pythagoras von Rhegion. Dass

diese Angaben nicht auf inschriftlicher Tradition, sondern wesentlich auf

Kombination beruhen, hat Robert archaeol. March. 9 f. gezeigt; vgl. Kalk-

mann 194 A. 1, der sogar annimmt, dass unter dem hier iiberlieferten xal

Asapyov ein anderer Name (etwa Aixaiapyov) verborgen sei. Immerwahr
87 f. hiilt Sosibios fiir die Quelle dieser Notiz (vgl. ebd. 135). Die Zeit

des Klearchos ist daher mit Sicherheit nicht zu bestimmen; Brunn I 48 f.^

setzt ihn etwa 01. 60 bis event. nahe an 01. 70; Overbeck I 89 sucht

die Angaben des Paus. zu halten, indem er bei Daidalos an einen historischen

Kiinstler dieses Namens denkt. Ueber Dipoinos und Skyllis vgl. die Anm.

zu II 15,1.

S. 707,9. Die Bestimniung dieses T/rjva>iia ist unbekannt. Curtius

228 u. 313 A. 29 will darin (mit Manso Sparta l 2,25) das ohq]ia w jj-qa

0 r^v xou Jspoy erkennen, in das nach Thuc. I 134 Pausanias fliichtete, also ein

Gebiiude zur Aufnahme Schutzflehender.

S. 707,10. Die Zeit der Euryleonis ist unbekannt, nur muss sie

spater sein, ais Kyniska, die Schwester der Kdnige Agis I. und Agesilaos,

da diese nach Cap. 8,1 zuerst unter allen griechischen Frauen mit Rossen in

Olympia siegte.

S. 707,12. ouo stxovs; llau3c<vi'ou, vgl. Thuc. 1 134,4 ot ^3 Tcor/jaaiisvo'. yaXxoD;

dvopictvxa^ Buo uj; avxl Ilctuaaviou dviUsactv.

S. 707,14. xd "(dp xot; xpdxspov yjY(f*a'fivxoi Iz' ctxpi^U droypoivxa r^\^, nicht

loxi, wie z. B. 1 6,1 xd oz i; ’'AxxaXov xcd lIxolsjiaTov y^Xixw xs r^\> dpyaidxepa, das

Imperfektum bezieht sich auf die vorausliegende Zeit der Quellenverwerthung,

vgl. Heberdey20. — Zum Verrath und Ende des Paus. vgl. Thuc. I

128—134. Diod. XI 44 fg. Aelian. v. h. IV 7. IX 41. Nep. Paus. 3— 5;

vgl. Duncker Abh. a. d. gr. Gesch. 62—86. H. Landwehr Philol.

XLIX 493 h. Beloch Gr. Gesch. 1 455 A. 1.

S. 707,15. dvTjp B'j!;dvx'.o; umschreibt den Namen eines Schriftstellers,

nach Immerwahr 91, des Sozomenos, der die Geschichte im Anschluss an

den Daimon Epidotes erziihlt habe, s. zu S. 708,9.

S. 707,20. Ueber Kleonike berichtet ahnlich Plut. Cim. 6 und ser.

num. vind. 555 C.

S. 708,4. i^bxr^, nSmlich iauxoD, vgl. Aeschin. II 4, hier absolut wie

Aristot. h. a. VI 22. Alciphr. III 2.

S. 708,5. Ueber Zeus ais Schirmer bussfertiger Verbrecher s.

zu 11 21,2. Preller -Robert 145 A. 1 schliesst aus unserer Stelle, dass er

auch in Sparta einen Kultus hatte; direkt bezeugt ist es indess durch Paus.

nicht, und W i de 14 nimmt an, dass Pausanias vermuthlich an Ort und Stelle

Siihnung gesucht haben werde, bevor er nach Sparta zuriickkehrte. — Von

einem Kultus des Zeus Phyxios in Phigalia wissen wir nur aus dieser Stelle

;

daher nimmt Immerwahr Kulte Arkadiens 23 an, es sei darunter der Zeus

Lykaios gemeint, fiir den in Phigalia, ais dem Vorort des Lykaion-Gebietes,

der rechte Platz sei.
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S. 708,6. sc OqaXtav iXDdvti — irapd: xou; cJ^uyttYoopui;, es gab also auch in

Phigaleia ein vsxuojiczvxsTov, wie zu Ephyra am Acheron in Thesprotien (IX

30,6), wo nach Her. Y 92 Periander den Schatten seiner Gattin Melissa be-

fragen liess; ein anderes befand sich zu Herakleia am Pontos (vgl. Vischer
Kl. Schr. I 13 A. 3), wohin nach Plutarchs abweichender Erzahlung

(aa. aa. 00.) Paus. sich gewendet haben soli; ferner eines am Tainaron, Plut.

de ser. num. vind. 560 E, und endlich das bedeutendste am avernischen See

bei Cumae Strab. V 244. Diod. lY 22, vgl. St en gei griech. Kultusalter-

thtlmer^ § 51.

S. 708,7. Aaxs^anidvioi ds ixxsXouvxe? Tzpo(5xa'(\ia ix AsXcpdiv xxX., der Geist

des Paus. erschreckte die Besucher des Tempels, bis die Spartaner auf Befehl

des Orakels aus Italien (Plut. a. a. 0. 560 E, aus Thessalien nach

dem Schol. Eur. Alc. 1128, der sich auf Plutarch iv xaTc; ' 0|j.vjpixarc;

beruft) kommen liessen, denen es gelang, das Gespenst zu vertreiben.

S. 708,9. Wahrend Paus. hier einen Daimon Epidotes nennt, war

dies nach Hes. v. ’E7adwx«; ein Beiname des Zeus in Lakedaimon. Nach

YIII 9,2 hiess in Mantineia der Zeus auch Epidotes (wo der Wortlaut

allerdings nicht erlaubt, zu erkennen, ob ein Zeus Epidotes oder schlechtweg

ein Epidotes genannt wird), und zwar fiigtPaus. hinzu: iTctdiddvai (dp d-^aM

auxov dv9pu)TToic. In Epidauros dagegen wurden ’Eiadu)xa'. verehrt, II 27,6, s.

die Bem. hierzu S. 616, und in Sikyon war es nach II 10,2 ein Beiname

des Hypnos. Dies Schwanken erklart Wide 14 f. mit Recht daher, dass

ein alter Gott im Lauf der Zeit mitunter zum Heros oder Daimon wurde.

Dass er hier ais Siihner der Mordthat erscheint, hangt mit seiner

chthonischen Bedeutung zusammen. Immerwahr 91 hat darzulegen ge-

sucht, dass die Quelle, die Paus. hier benutzte, die Erzahlung von der

Kleonike nur zur Erklarung des Epidotes gebracht habe. Aber Wentzel

ixixX. &s(ov YII 21 A. 1 bemerkt, dass Paus. seine Erzahlung bringt, um
gelegentlich der beiden Bildsaulen des Pausanias dessen Blutthat in Byzanz

anzukniipfen, und wie Wide 15 f. darlegt, hat die Ermordung des Pausanias

durch die Spartaner, nicht dessen Yergehen gegen Kleonike, die Yerehrung

des Epidotes in Sparta veranlasst.

ebd. Ueber Zeus 'Ixiaiot; ais Helfer der Schutzflehenden s. Preller-

Robert 145 A. 1 u. 151. Dass er ais solcher auch in Sparta einen Kult

hatte, geht zwar aus dem Wortlaut des Paus. nicht direkt hervor, ist aber

nach der Inschrift I G A 49 a, wo er r/Axac heisst, wahrscheinlich, wird daher

ebenso von Preller-Robert a. a. 0., wie von Wide 16 f. angenommen.

Zur Abwehr des ixvjvijj.a des Nikesios vgl. noch I 20,7 und YII 24 fg.
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Gap. XVIIL

Bildsaule der Aphrodite Ambologera, des Hypnos und des Thanatos.

Tempel der Athena Ophthalmitis, des Ammon. Artemis Knagia.

Fluss Tiasa. Tempel der Chariten Phaenna und Kleta. Merk-

wlirdiges in Amyklai. Beschreibung des arayklaiischen Thrones.

S. 708,11- Zur Erklarung dieses (nur hier vorkommenden) Beinamens

der Aphrodite ais ’A|xpoXo-(yjpcz, der „das Alter verzdgernden“ (Gerhard

I 386 A. 6) ist zu vergi, das bei Plut. qu. symp. III 6,4 p. 654

(Bergk P. L. IIP 656) erhaltene Fragment eines Liedes: dvapaX’ av(o x6

0 ) xaXa Acfpootxa. Bergk vergleicht Hesych. v. avapaXXoppac;, woftir vielleicht

dvapaUdp/jpa; zu lesen sei. S. auch Wide 143. Welcker gr. Gdtterl.

TI 710.

S. 708,12. Hypnos und Thanatos erscheinen ais Briider in der Ilias

XIV 231 u. XVI 672, dann bei Hes. theog. 212 u. 760; im Kultus begegnen

wir ihnen nur selten vereint, haufiger in der bildenden Kunst, zumal bei der

Bestattung des Sarpedon, s. Robert, Thanatos, Berl. 1879. Aus welcher

Zeit die hier genannten Statuen stammen, ist nicht festzustellen; Robert

a. a. O. 6 A. 1 vermuthet, dass die nahe Aufstellung der fiinf Statuen hier

(zwei des Pausanias, ferner Aphrodite, Hypnos und Thanatos) auf die Aus-

bildung der Novelle von der Kleonike Einfluss gehabt habe, was nicht wahr-

scheinlich ist, da die Aphrodite ais Ambologera garnicht dazu passt. Vgl.

auch Preller-Robert 843. Sauer bei Roscher 1 2848. Wide 276.

S. 708,13. Das sonst unbekannte Alpion ist wahrscheinlich der im

Norden an den Burghiigel sich anschliessende Hiigel, Bursian 123.

ebd. Die Athena Ophthalmitis fiihrt bei Plut. Lys. 11 den Bei*

namen ’0xx».>Jx'.; (wofiir Lobeck Pathol. Gr. 119 'Otcx-XTx-.c; schreiben will):

xo'u^ ‘pp fjTzxikoo^ 01 x^os Ao)p'.cti xaXoy3'.v. Auch in den Apophthegm.

Lac. p. 227 B wird sie mit demselben Namen genannt und von ihrem Heilig-

thum gesagt, dass es ev x(j) xf^; XaXxvotxou x£|iiva lag. Bursian 123 A. 2 (und

ilhnlich schon 0. Mulier Dorier I 138 u. 397) ist der Ansicht, dass die

Griindungslegende eben nichts ais eine Legende ist und der Beiname die

Gdttin einfach ais die „scharfblickende“ bezeichnet, wie die o^uospxr;; in

Argos (II 24,3, s. oben S. 595); ais „Licht- und Augengdttin“ fasst sie

Preller-Robert 195, der sie aber 218 A. 5 doch auch mit der Bedeutung

der Athene ais Heilgottin zusammenbringt, wie bereits Panofka Abh. Berl.

Akad. f. 1843, 261. In der That wird die ursprungliche Bedeutung (bei

der die strahienden Augen der Y^auxto::»; offenbar von Einfluss waren, vgl.

Welcker gr. Gdtterl. II 295) mit der Zeit auf Heilung kranker Augen

iibertragen worden sein; nach Plut. Lyc. 11 hdtten andere Autoren auch be-

richtet, dass Lykurg nur eine Verletzung, nicht den Verlust des Auges

davongetragen hatte, und dass zum Dank fiir die Heilung der Tempel der

Athene Optilitis errichtet worden sei. Vgl. Bruchmann de Apolline et

Graeca Minerva deis medicis (Vratisl. 1885) p. 78 sq.; Wide 56 f. Ger-

hard 1 240 A. 2. Die Namensform ’0(&}lo!X|uxi; kommt sonst nicht vor, es
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.

weni/verbS; aulr?".'" *" Griechenland sehr

statte rcr218 V., ?r a""!;
“ ^ult-

bei Roscher I 289 P,vi
in Griechenland E. Meyer

R^b^n 143 Wide 263."
Pauiy-Wissowa I 1856. Prelfer-

20: nar^Maeitalr' ^ vgl. Pl„t. Lys.

Quelle der ^-otiz iiber die T^pI
direkte, gemeinsame

Pausanias, wogegen Wentzel a a
Quelle eine Schrift ZT ‘ dass des Paus. nacbste

kultus in Lakt?n TuskTnr’gar^^^
est“* diesen Sehriffofpii

^ ’ «Pausaniae cultus ai-iov summa rei

r-'
““» -»

ArrrninTi ano- p i, x i

’ ’ seinen Aaxcovixa den libyischen

pi~hZ. ,. l
' “""" ™ «•P.—i», »a“

d«««DViL? T * *'"' ” “““ aMMfc >tu

.u, -.r at TT trcr.ts

Lzeugen Stenb Vv' “ Apbytis

numm 186 TTeh Z **** dortigen Miinzen, s. Head Hist.

Sten"el a. a 0.
1 Griechenland vgl.

esseiA^.—
Siebelis. der Schubart gefolgt ist,

r cMg X" “eW derDativ mitdenHandschriften, zu lesen, ist zweifellosnchtig, ,.p«v = „axs axpav, vgl. IV 10,1. 17,1 und die Bemerkung aufS.299-
-C icXeov gehort zu ospsiv. vgl. oepoootv 5; icXsov II 35,8.

’

W.i
<^er Artemis Knagia ist in verschiedener

se gedeutet worden. Welcker griech. Q-otterl. I 591 brachte ihn in

und d°
KvKzaXrjata im arkadischen Kaphyai (VIII 23 3)

namen von xvcaoav (xvyjxcuv), eigentl. der Fahle, dann der Bock (Theocr 3 5)r, es ware dann diese Artemis ahnlich der Agrotera die GCttin der Jagd’und Viehzucht. (Vgl. aueh Welcker Alte Denkm. II 69). Ihm schSsich Schreiber bei Roscher I 566 an; doch ist die darnaeh gegebene Be-

culane°^ Tha
Bbcken auf einem Silbermedaillon aus Her-

auf
“

l A
" ® das Attribut aber

doch soli’ i"’ rZ Mondlichts deutete;doch soli Saflor nach Lenz Botan. d. Griech. u. Riim. 479 und MurrPflanzenwelt in d. griech. Myth. 208 ira alten Griechenland nicht vorge-koraraen sem. Preller-Robert 302 A. 4 niramt an, die Kv«rfe habe von
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dem Berge Kvax«oiov (III 24,6) ihren Namen imd dieser entweder von der

Menge der dort hausenden Ziegen oder von der gelblichen Farbe des Gesteins;

letzteres ist die Ansicht von Bergk P. L. G. IIF 21 zu Alcm. frg. 19.

AVide 120 vermuthet, dass der des Mythus ais „Bockmann‘' eine

Hypostase des Dionysos sei, da der Bock diesem heilig war und ihm ge-

opfert wurde.

S. 709,7. oouXcusiy, ais Tempelsklave.

S. 709,11. jXYjos -(Evioihi ocr/oi ’A(ptov(, vgl. I 17,6, wo Paus.

noch nicht bezweifelt, dass llberhaupt ein Kampf um Aphidna stattge-

fiinden habe.

S. 709,12. i; jOSTCovtujv h^.XXov xat; cuvoica;, Vgl. Polyb. XXXIIl

15,1 'ippszov Tczi; fvdjjJKZi; zoXXoi [idXLov Izi xoli; 'Pooioy;.

S. 709,14. TMp>). zoVj fevojisvrj; Vgl. Vll 7,3 zapr). tzoVj iy.prj.xr^nzv

und zu I 13,2 S. 184.

S. 709,16. Paus. beschreibt drei von Sparta aus fiihrende Wege:

1. nach Amyklai Gap. 19,6; 2. nach Therapne, Gap. 19,7 fg., 3. nach

Arkadien, Gap. 20,8 fg.

ebd. Die Stadt Amyklai, deren Name ais die „anmuthige“ gedeutet

(nach Hesych. v. ctpxXy;;), von Gruppe gr. Alythologie 165 dagegen auf

(len siissen Mischtrank bezogen wird, der im Dienste der Demeter und Kore

gereicht wurde, lag im mittleren Eurotasthale, etwa St. siidlich von

Sparta, wo sich auf dem Gipfel eines 10 Minuten westlich vora Eurotas be-

legenen Hiigels, der heut eine Kapelle der H. Ivyriaki tragt, noch Reste

einer Ringmauer erhalten haben. Jedenfalls lag auf diesem Hiigel die

Akropolis von Amyklai, die Stadt dagegen am siidlichen Fusse desselben,

gegen das Dorf Slavochori zu, in dessen Kirchen zahlreiche Architektur-

fragmente und Inschriften sich finden. Vgl. Leake I 133; Pelop. 162.

Welcker l 209. Gurtius II 245. Vischer 381. Bursian 11 129.

Conze u. Alichaelis A. d. l. XXXIIl 48. Baedeker 291. Hirschfeld

bei Pauly -Wissowa 1 1996). Auf die Stadt Amyklai kommt Paus. erst Gap.

19,6 zu sprechen, hier und im folgenden handelt er, ohne es ausdriicklich

zu bemerken, erst von dem Heiligthum des amyklaiischen Apollon, dem Amy-

klaion, in dem auch die Z. 20 erwahnte Statue des Ainetos und die Z. 22

erwiihnten eliernen Dreifiisse standen, was fiir letztere aus IV 14,2 bestimmt

bezeugt wird. Das Heiligthum des amyklaiischen Apollon erwiihnt er 111 1,3;

10,8; 16,2; derselbe, resp. der Kultus des Gottes, wird auch sonst haufig er-

wiihnt und ist auch inschriftlich bezeugt (’E'f. dpy. 1890 S. 131); vgl. Prelie r-

Robert 248. Wide 67. Rohde Psyche 1“ 137. Doch war der Kult-

beiname des Gottes nicht ’A;i.uxXaTo;, sondern nach den Inschriften ’At:6XXojv iv

’Au.uxXcnV[). Den heiligen Bezirk suchte Gurtius 247, wie Vischer 383 u. a.,

siidwestlich vom Burghiigel bei dem Dorf Slavochori; doch bewies schon

Bursian 130 A. 2 aus Paus. selbst, dass er auf dem Hiigel bei der Kapelle

der Kyriaki gelegen haben miisse, was die seither erfolgten Ausgrabungen

vollauf bestatigt haben; vgl. Tsountas 'Kcpr^a. dpy. 1892, 1. ^lX-.dpy. 1890,

101. Wolters in A. M. XV 350. Amer. Journ. of Arch. VI 568. Zu-
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gleich ist durch dieselben klargelegt, dass hier kein Tempel, sondern nur

ein heiliger Hain (inschriftl. oaaxiov «Xaoc;, 'EcpYjjx. 1892, 22 u. 255) war;

das erklart auch, weshalb Paus. von keinem Tempel spricht und sofort mit

seiner Beschreibung beginnt. Zur Geschichte des Amyklaions vgl. Gruppe
griecb. Mythol. 166.

ebd. Der Fluss Tiasa (bei Ath. IV p. 139 B Ttaaaczg genannt) ist

nach Annahme der neueren Topographen die heutige Magula, s. Leake I 145.

Curtius 244. Bursian 120; doch halt Baedeker 288 u. Lolling 182

die Magula fiir das Knakion, dagegen den Panteleimon fiir die Tiasa; so

auch Frazer. Auf dem Wege von Sparta nach Amyklai musste Paus. sowohl

die Magula wie den Panteleimon iiberschreiten.

S. 709,17. Die lakonischen Ohariten sind nur zwei an der Zahl

und ftihren die Namen Phaenna und Kleta (vgl. Alcm. frg. 105), s. IX 35,1:

nach Schol. Eur. Orest. 623 galt Kleta ais Gemahlin des Eurotas und Mutter

der Sparte. Die Namen bedeuten Glanz und Schall. Vgl. Preller-Bobert
482. Wide 214. In der Nahe des Heiligthums lag am Bach Tiasa der

Tempel der Artemis Kopod-alia, Athen. a. a. 0., von Paus. nicht erwahnt,

Preller-Bobert 307. Wide 123.

S. 709,20. Die Zeit des Olympioniken Ainetos ist nicht zu be-

stimmen.

S. 710,1. Paus. nennt hier im ganzen fiinf eherne Dreifiisse: drei

altere, aus der Beute eines messenischen Krieges geweiht, namlich 1. mit dem

Bilde der Aphrodite, von Gitiadas, 2. mit dem Bilde der Artemis, ebenfalls

von Gitiadas, 3. mit dem Bilde der Kora, von Kallon; und zwei jungere, ein

Siegesanathem ftir Aigospotamoi, namlich 4. mit der Figur der Sparta, von

Aristandros, und 5. mit der Figur der Aphrodite, von Polykleitos. Die

ersten drei erwahnt Paus. noch einmal IV 14,2, zwar ohne die Namen der

Kiinstler, aber mit naherer Bestimmung des Anlasses der Weihe: es sei das

namlich der Fall von Ithome im ersten messenischen Kriege gewesen: avsS^saav hh

xal d?Tco xd)v Xacpupcuv T(j) ’A|xux\ai(.p xptTcooac; ^(aXxoug. ’AcppoBixr]Q aiak\xd iaxiv iaxyjxo? utco xtp

xpiTCoSi xtp 'irpo)X(|), ’Apxl|xiBoc; Bs utto X(j> Beuxspto, Kop'/]<; os x^q Ayj|iY]Xpo(; utzo xcj) xptx(|). Da-

durch ergiebt sich aber die chronologische Schwierigkeit, den Kallon, dessen Zeit-

alter sich ungefahr auf den Anfang des 5. Jahrh. v. Chr. festsetzen lasst, bis zum

ersten messenischen Kriege hinaufzuriicken. Eine Lbsung dieser Schwierigkeit

ist auf verschiedenen Wegen versucht worden. Hirt in Bottigers Amalthea

I 261 erklarte die Stelle im 4. Buch des Paus. ais ein missverstandenes Ein-

schiebsel; ebenso Miiller Aeginet. 101, der ausserdem die Worte an unsrer

Stelle xouc; os dpyaiooc, (wie man friiher las) bis cpaalv slvai in Parenthese setzte,

indem er annahm, die Dreifiisse des Gitiadas und Kallon bezbgen sich auf

Ainetos, sodass drei Arten von Dreifiissen anzunehmen seien. Ihm stimmten

Thiersch Epochen 2. Ausg. 147 ff. und Sillig Catal. artif. 130 (vgl. auch

Schorn Stud. d. gr. Kunstl. 195 A.) zu. Allein Ainetos, der unmittelbar

nach diesem Siege starb, kann die Dreifiisse nicht geweiht haben; auch wiirde

Paus. wohl stxtov xs y.rj'i xpiTCoosc gesagt haben, wenn die beiden Subjekte so eng

verbunden waren. Uebrigens zeigt der Komparativ ap^/aioxspouQ, dass es nur

zwei Arten von Dreifiissen waren. Welcker Kl. Schr. III 533 (ihm sich
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anschliessend Bursian Jb. f. Ph. LXXIII 513) wollte Gitiadas zeitlich ganz

von Kallon trennen: er versetzte den Gitiadas in die Zeit bald nach dem

ersten messenischen Kriege und nahm dementsprechend an, dass auch der

Tempel der Chalkioikos seine Entstehung der Einnahme von Ithome verdanke.

Diese Hypothese bekampfte aber mit Becht Brunn I 87, der seinerseits

einen Irrthum des Paus. annahm, der an der ersten Stelle nur allgemein vom

messenischen Kriege sprecbe und an der zweiten Stelle aus Irrthum oder

Vergesslichkeit die Dreifiisse mit dem ersten, anstatt mit dem dritten

messenischen Kriege (in dem Ithome ebenfalls erobert ward) verkniipfte

(ahnlich schon Schubart Z. f. d. A. W. 1850 S. 106); die Namen der

Kiinstler habe er vermuthlich beim Niederschreiben des vierten Buches schon

vergessen gehabt. Demgegeniiber nahm Urlichs, Anf. d. griech. Kiinstler-

gesch. I (Wiirzb. 1871) S. 39 einen andern Irrthum des Paus. an, der die

Beute von Plataiai mit der von Ithome (die unbedeutend gewesen sei, weil

es durch Kapitulation tiel) verwechselt habe, vgl. dens. ebd. II36fg.; Over-

beck P 148 verwirft beides und erklart nur, dass irrige Ueberlieferung iiber

den Anlass zur Aufstellung der Weihgeschenke anzunehmen sei (vgl. ebd. 72).

Xach dem AVortlaut des Paus. ist nicht zu bezweifeln, dass bei allen

diesen Dreifiissen die angegebenen Figuren ais frei herausgearbeitete Statuen

unterhalb des Beckens zvvischen den drei Fiissen standen (nicht aber so, dass

die Figuren ais Beine dienten, wie Sittl, Archaeol. d. Kunst 260 angiebt).

Solche Dreifiisse haben sich zvvar nicht mehr im Original erhalten, sind aber

in Abbildungen hier und da zu tinden. Doch miissen wenigstens die Drei-

fiisse des Gitiadas daneben noch Reliefschmuck gehabt haben, denn l-Kv.^‘{o.o\dw.

Z. 3 kann nach dem Sprachgebrauch des Paus. nichts anderes bedeuten (vgl.

Schaarschrnidt de ir.\ praepos. apud Paus. p. 35); darunter die genannten

Gbtterfiguren zu verstehen (wie Siebelis z. d. St. will), ist nicht mbglich,

da bei diesen die Worte iar/jxci, 1'aTrjXsv beweisen, dass es keine Reliefs waren.

Welcker Kl. Schr. III 539 dachte sich mit Reliefs verzierte niedrige

Gestelle, auf denen die Dreifiisse standen.

S. 710,3. IJeber Gitiadas vgl. zu Gap. 17,3, iiber Kallon s. zu

11 32,5.

S. 710,4. Von Aristandros von Paros weiss man nichts naheres,

ais dass seine Thiitigkeit in das Ende des 5. Jahrh. fallen muss. Ein jungerer

Kiinstler des gleichen Namens war Sohn des Skopas, und da dieser auch aus

Paros stammt, so liat man vermuthet, dass der altere Aristandros auch ein

Yerwandter des Skopas, vielleicht dessen Vater war; vgl. die Inschrift G I G
2285 b, ferner Brunn I 319 A. 3. Homolle im Bull. de corr. hell. V 462.

Urlichs Skopas 3. Lbwy Inschr. gr. Bildh. 287. Furtwangler Meisterw.

522. Overbeck II 14. Murray II 285. — Die Figur mit der Lyra, die

ais Dreifussstiitze diente, hielt Paus. fiir eine Personification der Sparta, und

er meint auch wohl schon Gap. 16,4 eben dieselbe; doch hat Loeschcke

A. M. III 170 in ihr die alte lakonische Gbttin Alexandra erkannt, die auf

einem noch erhaltenen Votivrelief (abgeb. ebd. S. 164) leierspielend dargestellt

ist und iiber deren Kultus Paus. 19,6 berichtet; vgl. auch Wide 337. —
Was Polykleitos anlangt, so hat man darin wohl kaum den alteren Kiinstler
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dieses Namens zu erkennen, da das Datum der Schlacht bei Aigospotamoi

eher auf den jtingeren Polyklet hinweist, dem denn auch die meisten dies

Werk zugewiesen haben, s. Brunn I 280 und dens. SB. d. bayr. Akad.

1880 S. 466 f. Urlicbs Skopas S. 4. Overbeck I 508. Furtwangler
Meisterw. 414. Unentschieden lasst es Collignon I 487.

S. 710,8. Bathykles von Magnesia ist uns nur aus Paus. und

lediglich ais Verfertiger des Thrones des amyklaiischen Apollon bekannt. Dass

seine Heimath Magnesia am Maiander war, geht daraus hervor, dass er die

Statue der Artemis Leukopbryene weihte, die ebendort verehrt wurde (s. u.).

Paus. las jedenfalls die Weihinschrift und fand auf ihr wohl auch den Lehrer

des Bathykles genannt und den spartanischen Kbnig, unter dessen Regierung

der Thron errichtet wurde. (Nach Robert bei Pauly-Wissowa III 135 hatte

nur die letztere Angabe in der Inschrift gestanden, wahrend die bezuglich

des Lehrers aus andrer Quelle stamme, da Angaben iiber den Lehrer und die

Schule in antiken Ktinstlersignaturen vor dem letzten Jahrhundert v. Chr.

etwas Unerhbrtes sind.) Da aber Paus. diese Notizen nicht mittheilt, ist

man bezuglich der Lebenszeit auf Hypothesen angewiesen. Voss mythol.

Briefe II 188 und Welcker Ztschr. f. alte Kunst S. 283 setzten ihn aus

mythologischen Grunden in die 50. Olympiade (Anfang des 6. Jahrh.); Sillig

catal. artif. 104 in die Zeit, wo Lydien von den Medern unterjocht wurde

(etwa 01. 60), weil damals viele Griechen, die nicht mehr, wie friiher, am
Hofe des Kroisos Beschaftigung fanden, ausgewandert seien; dem stimmten

Brunn I 53. Collignon I 230. Furtwangler Meisterw. 296 zu. Hin-

gegen nahm Klein an, arch.-epigr. Mitth. a. Oesterr. 175, vgl. ebd. 147,

Kroisos habe den Bathykles zusammen mit dem nach Herod. I 69 fiir den

Apollon Pythaeus auf dem Thornax bestimmten, nach Paus. III 19,8 aber fiir

den amyklaiischen Apollon verwandten Golde (s. oben S. 766) den Lake-

daimoniern geschenkt; doch wird diese Kombination von Furtwangler und

Robert a. a. 0. zurtickgewiesen, da jenes Gold mit dem amyklaiischen

Apollon (dem nach Theopomp b. Ath. VI 232 A nur das Gesicht vergoldet

war) ebenso wenig etwas zu thun hat, wie Bathykles selbst mit dem Apollon

Pythaeus. Ebenso unsicher ist eine weitere Hypothese Kleins, dass namlich

Bathykles identisch sei mit dem gleichnamigen Arkadier, der dem ersten der

sieben Weisen einen goldenen Becher ais Lohn aussetzte, vgl. Ath. XI 781 D.

Plut. Sol. 4; sept. sap. conv. 13. p. 155 E. Diog. Laert. I 1,28; allein ab-

gesehen davon, dass dieser Bathykles ais Arkadier bezeichnet wird, erscheint

er nirgends ais Kiinstler: der goldene Becher wird niemals ais sein Werk be-

zeichnet. Da nun auch der Inhalt der Bildwerke selbst, wie Robert S. 136

darlegt, keine chronologischen Anhaltspunkte bietet, so kann das Zeitalter

des Kiinstlers nicht naher bestimmt werden, ais dass er dem 6. Jahrh. ange-

hbren mag. Infolgedessen bleibt auch der Versuch, ihn mit bekannten Kiinstler-

schulen in Verbindung zu bringen, sehr hypothetisch. Klein S. 176 brachte

ihn mit den samischen Ktinstlern in Verbindung, Furtwangler 711 ff. hat

ihm beigestimmt; da indessen ein wesentliches Argument, dass namlich der

Schmuck des Thrones Metallarbeit gewesen sei, heut ais hinfallig betrachtet

werden muss (s. unten), so urtheilt Robert a. a. 0. mit Recht, dass wir
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keinen Grund haben, Bathykles in ein naheres Verhaltniss zur samischen

Schule za setzen, ais die andern Iviinstler des ionischen Festlandes.

8. 710,10. Ueber die vornehmlich in Karien verehrte Artemis

Leukophryene s. zu 126,4; Wide 117 vermuthet, dass Leukophryene, die

Im Artemisheiligthum in Magnesia begraben lag (Strab. XIV 647. Tac. Ann.

IIT 62j, einst eine selbstandige Gbttin gewesen ist, wie Iphigeneia, Brito-

martis u. a. Einen Kultus scheint sie in Amyklai nicht gehabt zu haben.

S. 710,11. zdoz ixsv vvenn Paus, erklart, dass er auf eine Sache

nicht naher eingehe, so giebt er regelmassig den Grund an, weshalb er es

unterlasse, vgl. 1 23,10 Ypa6c<v:o>v ixspwv, 11 19,8 oav.6zi(jo. ov-a ixspio

iihnlich IV 24,3; 1121,1 oo fcfp jjloi xa /»3YO|i.cv« v^pscixsv. 38,3 oux

V 4,5, \vo der Grund des Schweigens nicht angegeben wird, vergisst Paus.

doch nicht zu bemerken iziaxaasvo; 6'iuu; An unserer Stelle geschieht

nichts dergleichen, es ist aber sicher, dass Paus. nur deshalb schweigt, weil

er nichts Bestimmtes zu sagen weiss; das wird deutlich namentlich aus dem

Gegensatz xov l>povov oi sloov; anders liegt die Sache 1 37,1, wo leicht er-

sichtlich ist, dass er wie 1 29,3 es einfach nicht fiir angezeigt hiilt, die Sache

ausfiihrlicher zu besprechen.

S. 710,13. Vou Gap. 18,10— 19,5 geht die ausfiihrliche Beschreibung

des amyklaiischen Thrones und der Apollonstatue, auf Grund deren zahlreiche

Rekonstruktionsversuche gemacht worden sind. Die Ulteren sind: Heyne

Antiquar. Aufs. I 1. Quatremere de Quincy Le Jupiter Olympien 196.

Welcker Zeitschr. f. Gesch. d. ait. Kunst 279. Watkiss Lloyd Mus. ot

classic. anti(p II 132. Brunn Rh. M. V 325 und Griech. Ivunstgesch. I 178.

Pyl A. Z. X 465 (gegen diesen verfehlten Versuch Bbtticher ebd. XI 137).

Ruhl ebd. XII 257; die Mehrzahl dieser Arbeiten darf heut ais veraltet

bezeichnet werrlen. Neuere Arbeiten sind die von Klein, Arch. - epigr.

Mitth. a. Oesterr. IX 145 (gegen diesen Pernice A. .Jb. III 369. Over-

beck BSGW. 1892, 10); Murray I 95; doch haben sichere Grundlagen

erst die i. .1. 1891 erfolgten Ausgrabungen von Tsountas auf der Stelle des

Amyklaions ergeben, iiber die ’F/p. dpy. 1892 S. 1 tl. berichtet ist; hierauf

beruhen z. Th. die Rekonstruktionsversuche von Furtw lingi er Meisterw. 689

und Robert bei Pauly-Wissowa IIL 124.

Das Material des Thrones wird von Paus. nicht angegeben. Meist

wird er ais Holzbau mit Metallincrustation betrachtet; Klein S. 147 nahm

Goldverkleidung an (ebend. Overbeck a. a. 0. und Plastik I 68), vor-

nehmlich mit Riicksicht auf Herod. I 69, wonach die Lakedaimonier fiir das

Apollonbild auf dem Thornax in Sardes Gold gekauft hatten, das ihnen dann

Kroisos geschenkt habe, und das sie nach Paus. Ill 10,8 fiir das amyklaiische

Bild verwandt hatten, bei dem aber nach Theopomp (s. oben zu Z. 8)

nur das Gesicht vergoldet war. Aus letztereni Grunde lehnt Furt-

w angi er 696 diese Vermuthung ab, ebenso Robert 136. Wahrend indess

jener Bronzeincrustation annimmt, entscheidet sich dieser (S. 126) fiir Marmor

ais Material (was bereits Ruhl und Murray gethau hatten), indein er die in

und bei der Kirche der H. Kyriaki von Tsountas gefundenen, rund ge-

schnittenen Marmorplatten ais ehemals zu dem Throne gehdrig betrachtet.
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Zieht man die otlenbai- sebr ])eti*;ichtliclie Grosse des Thrones iii Betracht

(der Yordere Abschluss des Halbrundes betragt etwa 10 Meter), sowie dass

reichlicli frei ausgearbeitcle Figuren ais Stiitzeu augebraclit wareii, vermuthlicli

Jebensgross, fiir die Marmor doch das wahrscheiiilichste Material ist, so

wird man sich der Ansiclit, dass der ganze Thron aus Marmor erbaut war,

am ehesten znneigen, ziunal Paus. es gewiss iiicbt unterlassen hiitte, das

Material anzugeben, wemi cs durchweg Erzbekleiduug, nocli viel melir,

wenn es Goldblecli geweseii ware, zumal l)ei einem im Freien aufgestellten,

der Witternng nnd dem Diebstahl zugauglicheD Werke.

Sebr grosse Scbwierigkeiten macht ancb die Frage iiacb der Gestalt

und dem Grundriss der Tbronanlage. In den frliberen Hekonstruktions-

versuchen bat man in der Regel einen viereckigen Grundriss angenommen;

docb ist diese Annabme durcli die Funde von Tsountas (vgl. a. a. 0. S. 15)

erschuttert Avorden. Es sind namlicb hier an der Stelle, wo das Tempelbild

gestanden zu haben scbeint, Reste einer elliptisciien Mauer gefunden worden,

die innen von einer im Viereck verlaufenden gescbnitten wird; zwischen

beiden bat sicli nocb theilweise alte Pdasterung erbalten. (Wide in Berl.

phii. Wochenscbr. f. 1898 Sp. 1072 spricbt die Ansicht aus, dass diese

Fundamente zwei verscbiedenen Bauperioden angebbren.) Tsountas nahm

an, dass biermit der wcsentlicbe Theil des gesammten Griindrisses gegeben

sei; dagegen meint Fnrtwaugler 093, dass diese Mauern nur zum Bathron

des Kolosses gehbrten: das Viereck im Innern sei das Grab des Hyakinthos,

liber dem die Statue stand, die runde Mauer aber sei der hintere Abschluss

des uin das Grab herum gebauten Altars. Die in sehr alte Zeit zuriick-

gehende Grabanlage sei, wie andere alte Griiber und Altare, iirsprtinglich

ganz rund gewesen; ais man spiiter das grosse Tdol daraufstellte, habe man
die Yordere Seite gerade aligeschnitten, und aus dieser Zeit riihrten die Yor-

handenen Grnndmaueim her. Ais dann der grosse Thron iiber der Grabanlage

errichtet wurde, miisseii diese neu umkleidet worden sein, und daher riihrten

die oben erwahnten gerundeten Marmorplatten her, die Tsountas noch auf-

gefunden hat. Doch Aviderspricht Robert a. a. 0. dieser Hypothese Avohl

mit Recht, da besonders die Pdasterung fiir die Annahme von Tsountas
spricht. Es ist weiter gegen Furtwangler zu bemerken, dass ein Grund,

die urspriinglich runde Grabanlage vorn geradlinig abzuschneiden, nicht abzu-

sehen ist; ferner, dass eine technische Ndthigung, innerhalb des Runds viereckige

Mauern zu ziehen, nicht vorlag, wenn keine schwerere Last darauf zu stehen

kam, ais welche der Koloss trotz seiner Hohe kaum gelten kann, da der

Kern vermuthlich aus Holz bestand (s. unten zu Gap. 19,2); und endlich,

dass die vorhandene runde Mauer nicht kreisrund, sondern elliptisch ist, was

dafiir spricht, dass sie nie zu einem vollstandigen Rund sich erganzte, Avahrend

andrerseits eine solche Kurve zur Umfassung eines Vierecks von drei Seiten

her ganz geeignet erscheint. Wir nehmen daher mit Tsountas und Robert

an, dass das innere Viereck das Grab des Hyakinthos und zugleich das

Bathron fiir das Idol Avar, Avahrend der Thron dieses hufeisenformig umgab.

Wenn wir dieser Form sonst bei alten Thronen nicht begegnen, so liegt das

daran, dass hier eine ganz besondere Aufgabe vorlag: nicht ein Thron fiir

Pausanias I, 52
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eine .sitzencle Figur, sonderii ein«^ reichgesclimucktt* Anlage, die eiue

stehende von drei Seiten amgeben solite and die die Bezeichuung Dr.ovo; nur

in sehr ervveiterteni Sinne verdiente. So Lat auch die altere Erklarung in

der Regel die Anlage aufgefasst, wahrend Fartvvangler 690 es zur Grund-

lage seiner Rekonstruktion macht, dass die Figur auf der Sitzflache des

Throues stand. Gegen diese Auffassung scheint uns der Wortlaut von

Cap. 19,1 zu sprechen, wo unsere Bemerkung zu vergleichen ist. War dem-

nach die Anlage rund, so werden wir ibr jene WerkstQcke der H. Ivyriaki

zuzuvveisen haben, nur, wie beinerkt, nieht ais 'rheile des Thrones selbst,

sondern ais zugehbrig zu der runden Basismauer, auf der er stand.

ebd. Diese Angaben Ub«*r die den Thron stiitzenden Figuren werden

von den rneisten Hekonstruktionen in der Weise verstanden, dass sowohl

vorn ais liinten zwei Cbariten und zwei Horen, iin gaiizen also aclit

Figuren ais Triiger angebraclit waren; dies ist auch die Ansicht Furt-

wiinglers S. 691, wiibrend Klein 118 nur zwei Cbariten und zwei Horen

ais Karyatiden anninunt, ebenso Hermann, de Horar. ap. veter, figuris

(Berl. 1887) p. 19. Xacli dem Sprachgebrauch des Faus. ist beides moglich;

doch weist Robert mit Kecbt darauf hiu, dass zu der mytbischen Deutung

der urs[)ruuglicb rein dekorativen Frauengestalten die gerade in Ainyklai in

der Zvveizahl verehrten Cbariten (s. oben )) den Anlass gegeben zu baben

scbeinen, wiibrend von vier Cbariten weder Paus. nocb das Alterthuni iiber-

haupt etwas wissen. Dass aucb der 'rypbon und die Echidna, die nacb Paus.

links sicb befanden, und die 'Iritonen, die reehts standen, Stiitzfiguren waren,

obschon Paus. von ibnen nur sagt, sie „stiinden“ dort, baben Klein M8, Furt-

wUngler u. Rotert mit Wabrscbeinlichkeit angenoinmen; die Ansicht von

Curtius A. Z. .KXXIX 17, dass diese vier Figuren an den beiderseitigen

Armlehnen vertheilt waren, stiinmt nicbt zum Wortlaut des Paus. Klein, der

die Bedeutung der Cbariten und Horen fiir urspriinglieb blilt, sieht in diesen

Figuren eine bedeutsame Dreizabl: die Hiininliscben wiesen nacb oben, die

Scblangenfiissler zur Erde, die fischleibigen Tritonen deuteten auf das Meer

bin; doch betracbtet Furtwangler auch diese Beiiennungen ais recht zweifel-

haft, zunial die filtere Mythologie nur einen Triton kennt (in den Abb. der

Berl. Akad., pb.-bist. Kl. 1879 S. 98 A. 5 dachte er an Keto und Pborkys,

die Eltern der Echidna bei Hes. tbeog. 270). — In welcher Weise wir uns

diese acht resp. zwiilf Stiitzfiguren angebraeht denken sollen, bfingt natiirlich

ganz von der vermutbeten Forni des Thrones ab. Klein nimmt „auf allen

vier Seiten je zwei Figuren ais Stiitzen an, denkt sie sieh also vermuthlicb

zwischen den vier Fvissen; Furtwangler, der aucb ais die eigentlichen

HaupttrSger des Thrones vier unfigiirlicbe Stiitzen annimmt, setzt die Figuren

zwischen diese ais Mittelstiitzen. Robert nimmt an, dass die vier Madchen-

figuren mit den vier Ecken des Hyakinthosaltai*s korrespondierten und

der Vorderseite ais Mittelstiitzen dienten, wfihrend die Mischgestalten ais

Eckstiitzen fungierten und so in der Tbat reehts und links von den weib-

lichen Trfigern zu stehen kamen; und zwar in der Weise vermuthlicb, dass

vor jedem Paar (Echidna und Typhon einerseits, den Tritonen andrerseits)

nur die eine ais Eekstiitze, die andere ais seitliehe Mittelstiitze diente. Diese
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Anuahme ist aber deshalb bedenklich, weil alsdanii von diesen Mischgestalten

je eine ja auch su-irpooUsv sich befiinde, wahrend Paus. sie links und rechts

ansetzt, womit er doch sicherlich nicht speziell die Richtung zu den Karyatiden,

sondern den ganzen Thron meint. Nehmen wir an, dass die Sitzflache (auf

die ja iiberdies nichts zu stehen kam) nicht sehr breit war, so konnte die

selbe (zumal sie an mehreren Stellen unterbrochen war) sehr wohl der

sttttzenden Figuren entbehren; dann trugen die sogen. Chariten nur vorn

rechts und links die auslaufenden Enden des Thrones, die Horen hinten und

die Mischgestalten rechts und links das Uebvige. — Was die Darstellung

dieser Stiitzfiguren anlangt, so waren die Chariten und Horen jedenfalls reich-

gekleidete Madchenfiguren, vielleicht mit Attributen (Blumen oder dergl.) in

der einenHand; Furtwangler bildet sie in seiner Rekonstruktion nach dem

Muster der sogen. Heroinen von der Akropolis ab. Echidna geht ebenso wie

Typhon unterhalb in einen Schlangenleib aus, die Tritonen dagegen in Fisch-

schwhnze.

S. 710,15. Die im folgenden von Paus. aufgezahlten Reliefs zerfallen

in zwei Serien: zunachst eine grosse Zahl von Scenen (iiber die Hbhe der-

selben gehen die Meinungen auseinander, s. unten), iiber deren Platz er gar

nichts sagt, dann 14 Scenen, die innerhalb angebracht waren (712,1:

bxzK^oyv. U oTio xov ilpovov). Darnach darf man mit Sicherheit annehmen, dass

jene ersten an den Aussenseiten des Thrones sich befanden; doch ist es sehr

schwer, den Platz derselben ausfindig zu machen. Klein 165 ordnet sie

streifenartig an
,
indem er sie auf den ausseren und inneren Seiten der beiden

Armlehnen und der Rilckseite anbringt und in Cruppen von je 7 Scenen

(ein Langstreifen und sechs kiirzere) vertheilt; Murraj^ bringt sie an den

Wanden an, die er sich ais Stutzen der Seitenlehnen und Riicklehne denkt;

Furtwangler, der mit Brunn drei Gruppen von je neun Scenen annimmt,

ordnet S. 701 f. diese in drei Streifen iibereinander an der sehr breiten,

gradlinig verlaufenden Riicklehne des Thrones an, wobei die rechts und links

aussersten, sowie die mittleren Scenen, von grbsserer Lange sind, ais die

andern. Dabei ergiebt sich freilich das Bedenken, dass diese Bilder in sehr

grosse Hbhe zu stehen kommen und vom Fussboden aus kaum noch deutlich

gesehen werden, die Inschriften, die sicherlich vorhanden waren (was

Stephani Mei. greco - rom. I 128 mit Unrecht leugnete), gar nicht ge-

lesen werden konnten. Nun nimmt zwar Furtwangler S. 708 an, dass

aus dem Innern des Altarbaues ein Zugang auf die Sitzflache des Thrones

gefiihrt habe und dass der Autor, der die genaue Beschreibung der Reliefs

gemacht hat, die Paus. zu Grunde legt, jedenfalls auf der Sitzflache gestanden

habe. Aber auch so noch war die oberste Reihe der Reliefs nach den von

Furtwangler angenommenen Dimensionen des Thrones beinahe 5 m iiber der

Sitzflache, also die Inschriften schwer lesbar; ausserdem aber ist nach Furt-

wanglers Annahme die ganze Sitzflache durch acht beinahe meterweite Oeff-

nungen unterbrochen, sodass ein Beschreiten derselben ein halsbrecherisches

Kunststiick gewesen ware. Endlich ^werden bei dieser Anordnung drei von

den Bildern durch das davor aufgestellte Idol ganz und gar verdeckt. Fiir

die inneren Reliefs nimmt Furtwangler S. 697 Querriegel an, die die Sttitzen

52 »



816 III 18,10—11.

des Thrones uutereinaiuier verbaiiden, ausser an der Vorderseite; doch ))e-

rnerkt Robert S. 129 init Recht, dass die Annabine solcher Querriegel

zwisehen figurliehen Stiitzen nicdit viel fiir sicli hat; sie hiitteu deren Leiber

ja immer in der Mitte schneiden miissen. Hubert selbst uimint lar die erste

grossere Serie der Reliets eiiieii um den ganzen Thron berumlaufenden Fries

an, der entweder unmittelbar auf den Kbpfen der Stiitzligiiren riihte oder

auf einem dazwischen eiugeschobenen Architraven. Die innereu versetzt er

an die Schvvingen der Standflache, die wohl die Forni eines ionischen Gebalks

gehabt haben mogen, indessen so, dass dieser innere Fries, der ja aucli bei

weiteni vveniger Sceneii autweist, ais der iiussere, nur bis zu den seitlichen

Stiitzfiguren reichte, von denen seine Beschreibung (S. 712,2) anliebt; nacli

den erhaltenen Fundamenten lagen uUinlicli die hinteren Ecken des Altars

der Rundung des Throns so nalie, ibiss inau den Zwischenraum scliwerlicli

betreten konnte. Da zur Fntscheidung der in Rede stehenden Frage sehr

viel darauf ankommt, ob der Thron rings uingangen werden konnte oder

nicht, ferner, welche Form und Ausilelinung die Sitzdftche hatte, wie die

Ijehnen konstruiert waren etc., lauter Dinge, iiber die uns gar niclits iiber-

liefert ist, so wagen wir hier keiue Entsclieidung zu tretVen. Wir gehen

iiun zuntlchst die einzeluen Seenen durcli, um aut' die Frage der inneren He-

ziehungen und Re.sponsion ani Knde zuriick zu koinmen.

S. 710,17. 1. Zeus und Foseidon entfiiliren die Tochter des

Atlas, 'raygete und Alkyone. Der Sage nach zeugt Zeus init der

'Faygete den Rahedaimon, Foseidon init Alkvone den Hyrieus; beide MSdchen

gehiiren zu den Fleiaden, ihr Vater ist Atlas, ihre Mutter die Okeanostochter

Fleione. Vgl. Freller* Robert 105 f. Dass der eigens von Faus. er-

vvUhnte Atlas auch zu diesein Rilde gehr.rt, nehmen Rrunn, Furt wiin gler

701 u. Robert 129 mit Recht an, wUhrend Klein 8. l'»l ein .selbsUindiges

Hild darin erkennen will; es wiire das einzige, wo Faus. bloss eine Ferson

anstatt einer Gruppe oder eines Vorgauges nennt. Auch inacht nverbeck

RSGW. 19 mit Ihrht darauf aufmerksani, dass unmiiglich der einzelne

Atlas dem Bilde eines Choros hlitte respondieren kbnnen. Antike Hildwerke,

die mit Sicherheit im Sinne dieser Srene gedeutet werden kdnnten. sind nicht

bekannt.

S. 710,19. 2. Kainpf des Herakles gegen Kykuos, ein in der

archaischen Kuust, besonders in der Vasenmalerei, sehr beliebter (iegensland,

bei dem die beiden KSmpfer bald allein er.scheinen, bald mit Gbttern ais

ihren Beschiltzeru verbunden sind, vgl. Fingelmann A. Z. XXXVll 80.

Heyderaann A. d. 1. Lll «"^0. FurtwSngler bei Roscher I 2210: letzterer

vermuthet, dass raan die Sceno am Throne rekonstruieren dlirfe nach der

chalkidischen Vase in Miinchen N. 1108, wo Herakles, im Fanzer ohne Liiwen-

fell, den ins Knie gesunkenen Kyknos an der Gurgel packt und mit dem

Schwerte bedroht. Vgl. auch Kngelmann bei Roscher II 1692.

ebd. 3. Kentaurenschlacht bei Fholos. In der archaischen Vasen-

malerei ist sowohl der Kainpf des Herakles mit den Kentauren, ais der dem

Kampf vorhergehende hlmpfang des Herakles duroh den Kentauren Pholos

ein beliebter GegenstAnd; vgl. Stephani C-ompte rendu 1873, 9d. Sidney
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in Journ. of hell. stad. I 102. Piichsteiu A. Z. XXXIX 240.

Furtwangler bei Roscher I 2193. Roscher und Sauer ebd. II 1040 u.

1046. Schneider B S G W. 1891, 216. Furtwangler vermuthet Meisterw.

709 hier eine Ungenauigkeit im Ausdruck des Paus. : nicht die Kentauren-

schlacht sei dargestellt gewesen (diese vielmehr erst bei den inneren Scenen,

S. 712,6), sondern nur Herakles und Pholos beim Fasse nach dem bekannten

Typus; er nimmt daher die von Schubart vorgeschlagene, von Schubart*
Walz aufgenommene Aenderung des Textes in -w Kzv-a'jpw an. Robert
S. 129 lehnt diese Vermuthung ab, da er in der Scene eine beabsicbtigte

Antithese zum Kampfe mit Kyknos erkennt. Im iibrigen kbnnte der Gen.

-wv K=vx(Z'jfH!jv ganz gut von (I)o/ao abbangen, wie nachher S. 711,2 zpo:; So6piov

Toiv '|'.‘|'ay"u)v.

S. 710,20. 4. Theseus, den gebundenen Minotauros fort-

fuhrend. Die ganz ungewbhnliche Darstellung scheint dem Paus. stark

aufgefallen zu sein. Stephani in den Melanges greco * rom. I 129 lehnte

die Deutung, die Paus. giebt, schon deshalb ab, weil die Besiegung des

Minotauros uuter den Innenbildern sich iindet (S. 712,6) und Bathykles

sicberlich nicht zweimal dasselbe werde dargestellt haben; er nahm daher an,

(vgl. auch dens., Kampf zw. Thes. u. Minotaur. S. 65), Paus. habe eine

Darstellung des Theseus mit dem marathonischen Stier fiir die Bezwingung

des Minotauros gehalten (so schon Kuhn z. d. St. und Heyne antiqu.

Aufs. I 19), was 0. .Talin arch. Beitr. 257 f. mit Recht zuriickweist; vgl.

Schubart in d. Uebersetzung. Klein 152 stimmt Stephani beziiglich des

Dargestellten bei, meint aber, dei’ Irrthum liege nur an den Erklarern des

Paus., der mit xov M-vw y/Ao6.j.£vov xuopov den. marathonischen Stier meinte»

(welcher Ansicht sich Overbeck B S G W. 20 f. anschliesst), der ja aus

Kreta und von Minos her nach Attika kam (eine ganz unmdgliche Hypothese,

da dieser Stier niemals „der Stier des Minos“ genannt worden ist). Wenn
Paus. sein Befremden iiber die Scene ausspreche, so liege das daran, dass

nicht, wie gewbhnlich, die Fesselung, sondern der Transport des gefesselten

Stieres dargestellt gewesen sei, den Theseus auf dem Riicken getragen habe,

eine Deutung, die Furtwangler Meisterw. 709 A. 6 mit Recht zuriickweist,

da dergleichen in der archaischen Kunst nicht vorkommt; iiberdies spricht

l^aus. ausdrucklich dartiber seine Verwunderung aus, dass Theseus den Minos-

stier ,,lebendig“ tbrtfuhre. Furtwangler selbst (ebenso Overbeck a. a. 0.

und Plast. I 70) ist freilich auch der Meinung, es sei der gebundene mara-

thonische Stier, von Theseus am Stricke gefiihrt, dargestellt gewesen, und

fiihrt den Irrthum des Paus. darauf zuriick, dass Paus. bei der Ausarbeitung

seiuer (eigenen oder aus Excerpten herrtihrenden) Xotizen die Gruppe miss-

verstanden und den ,,kretischen Stier “ ftir den Minotauros gehalten habe.

Dagegen meint Dilmmler A. Jb. II 22, dass Paus. einen alten Typus des

Minotauroskampfes (repriisentiert durch eine korinthische Goldplatte, s. A. Z.

XLII Taf. 8,3), auf dem das Ungeheuer ruhig stehend von Theseus er-

stochen wird, niissverstanden und das Schwert des Theseus fiir einen Strick

gehalten habe. Doch halt Robert a. a. 0. gewiss mit Recht an der von

Paus. gegebenen Beschreibung fest, zumal Paus. ausdriicklich ososiiivov sagt,
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vvozu jener alterthuiiiliche Typu« ihn nicht verleiten konute. V^gl. sonst iiber

die Darstellungen des Kampfes Stephani, d. Karapf zw. Theseus und Mino-

tauros, Leipz. 1843. 0. Jahii a. a. 0. Conze, Theseus u. Minotaurus,

Berlin, Winckelm. Prog. f. 1878. Furtwangler A. Z. XUI 106. Helbig

bei Ptoscher II 3004.

S. 710,21. 5. Tanz der Phaiaken und der singende Deino-

dokos. Auch hier nimmt Klein S. 153 eine falsche Deutung des Paus.

an: es werde der Choros der Ariadne dargestellt gewesen sein init dem leier-

spielenden Theseus. Dummler A. Jb. II 22 A. 10 und Overbeck stimmen

dem zu, Aveil die Scene besser zum benachbarten IMinotauros-Kampfe passe,

auch Furtwiingler 703 hiilt diese Deutung fiir wahrscheinlicher. Indessen

ist die Thatsache, dass uns jener Gegenstand sonst auf Bildwerken nicht be-

gegnet, kein Grund, die Frklarung des Paus., die auch Robert annimmt,

abzuvveisen, zumal wenn wir auch hier, wie bei den iibrigen Bildern, das

Vorhandensein von Inschriften annehmen.

S. 711,1. 6. Perseus und die Medusa; in der archaischen Kunst

ist die Tbdtung der Medusa sehr hiiuiig dargestellt worden; vgl. Knatz

(Quomodo Persei fabul. artific. Graec. et Rom. tractaverint (Bonn 1893) p. 13;

Loeschcke in der Fcstschr. f. Brunn (Bonn 1894) S. 8 ff. (iiber spdtere

Kunstwerke); dnhn im Bhilol. XXVII 1 (iiber Vasenbilder).

S. 711,2. 7. Kam pf des Herakles gegen den G iganten Thurios.

An diesem Bible ist vor Allem auffallend, ilass Herakles sonst nie allein im

Gigantenkampfe erscheint, sonderii iinmer in Gesellschaft der andern kiimpfenden

Giitter; da nun auch ein Gigant Thurios sonst unbekannt ist (vgl. iiber die

bei den Schriftstellern vorkommenden Gigantennamen Jahn A. d. I. XXXV
250), so nimmt Furtwiingler bei Roscher 1 2211 an, es sei dieser Thurios

kein (jigant, sondern ein sonst unbekannter Gegner des Herakles gewesen.

Robert S. 130 fasst die 8ccne mit der niichstfolgenden zu.sammen ais ein

Bild und sieht daher in 4'hurios ebeuso wie in Kurytos Hippokoontiden (ais

8ohn des Hippokoon wird Fairytos bezeichnet bei Alcman frg. 23,10. Apollod.

HI 10,5); die Scene habe also den Kampf des Herakles und Tyndareos gegen

die Hippokoontiden dargestellt, vgl. betr. dessen Ueberlieterung in der lako-

nischen Sage Diels im Hermes XXXI 311. Da Hoy.o-.o; ein Beiname des

Ares ist (vgl. Bernhardy zu Siiid. v. Hr/lp..ov), so konnte man bei dieser

Scene auch an den Kampf des Herakles mit Ares (nach der Tbdtung des

Kyknos) denken; doch konnte aus demselben Grunde, weshalb man dem Ares

diesen Beinamen gab, auch wobl ein Gigant so benannt werden (vgl. Preller-

Ivobert l 71).

S. 711,3. 8. Kampf des Tyndareos mit Eurytos. Xach der

Ausdrucksvveise des Paus. ist es wahrscheinlich, dass er auch den Eurytos

ais Giganten betrachtete, und in der That wird Eurytos ais solcher genannt,

s. Apollod. 1 0,2,2, wo aber Dionysos sein Gegner ist. Am seltsamsten ist,

dass 'byndareos ais Kampfei* der Gigantomachie erscheint; indessen wenn

dorischer Nationolstolz ais orsten Storblichen den Herakles unter die Be-

zwinger der Giganten setzte, so that das vielleicht lakonischcr Spezialmythus

mit 'ryndai^eos, der ja gerade in Eakedaimon «dn ango.sehener Heros wai‘ (vgl
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Cap. 1.4. ]5,11. 17,2 u. 4). Die Vermuthung von Pernice A. Jb. III 369,

dass Tyndareos ais Vater der Dioskuren zur folgenden Scene gehbrt habe,

Eurytos zur vorhergehenden (was Overbeck BSGrW. 1892, 19 ablehnte,

aber Plastik I 70 annahm), weist Brunn griech. Kunstgesch. I 179 A. 1

mit Recht ab, da bei Entfiihrungsscenen nur der Vater der geraubten Jung-

frauen am Platze ist. Dass Robert in diesem Eurytos einen der Hippo-

koontiden erkennt und die beiden Scenen 7 u. 8 zu einer zusammenzieht
,

ist

oben erwahnt; die andern Erklarer nehmen durchweg zwei Scenen an.

ebd. 9. Raub der Leukippiden, sehr beliebtes Sujet der alteren

wie der spateren Kunst, vgl. zu I 18,1; III 17,3 und Kuhnert bei Roscher

II 1993. Bei Overbeck ist hier Konfusion, er verwirft das vorige Bild

und bringt ais No. 8 die „Entfuhrung der Tbchter des Tyndareos durch die

Dioskuren in Anwesenheit des Vaters“, was Unsinn ist und wohl auf

Schreib- oder Druckfehler zuriickgeht.

ebd. 10. Hermes, den kleinen Dionysos forttragend, beliebter

Gegenstand der Runst, vgl. Welcker Ztschr. f. Gesch. d. a. Kunst 500.

Stephani Compte-rendu 1861, 12. Heydemann Geburt und Pflege des

Dionysos, Halle 1886; anderes zu V 17,3. Bedenken erregte hier einerseits

die Art, wie Paus. dies Bild mit dem nachstfolgenden verkniipft, andrerseits,

dass Hermes den Dionysos nicht, der Sage gemass, zu den Nymphen bringen

soli, sondern in den Himmel; daher nahm denn auch Brunn an, dass Paus.

die Scene falsch interpretiert habe, wahrend Stephani Mei. greco-rom. I 163 ff.

eine ganz andere Deutung vorschlug, wonach Hermes das siowXov des Herakles

in die Unterwelt geleite (im Gegensatz zu dem im nachstfolgenden Bilde

apotheosierten Herakles), was nirgends Zustimmung gefunden hat. Klein 154

nimrat zwar auch an, dass Hermes den Dionysos zu den Nymphen ' trage,

lehnt aber die von Brunn 326 angenommene Anwesenheit der Nymphen auf

dem Bilde ab und meint, von den beiden Scenen 10 u. 11 sei letztere,

des Herakles Einzug in den Olymp, die vorhergehende gewesen, sodass dem

Dionysos ais Kind das nachtsfolgende Bild, Achilleus ais Kind, entsprochen

habe. Da diese Umstellung lediglich seinem Anordnungsschema zu liebe vor-

genommen wird, dies aber durchaus zweifelhaft ist, so braucht man sie nicht

aufzunehmen. Auch Furtwangler stellt die Nymphen mit dar, weil er zur

Responsion mit dem Parisurtheil einen langeren Streifen braucht; allein der

Trrthum des Paus. ist nur dann begreiflich, wenn die Nymphen nicht mit

dargestellt waren, sondern bloss Hermes mit Dionysos allein. Murray ver-

bindet, ebenfalls um einen langeren Streifen fiir die Responsion zu erhalten,

dies Bild mit dem folgenden, was bei dem ganz verschiedenen Inhalt sicher

unzulassig ist.

S. 711,5. 11. Athena, den Herakles in den Olymp geleitend,

in der archaischen Kunst haufig dargestellt, vgl. Furtwangler bei Roscher

I 2216 f. Ghirardini A. d. I. LII 100. Smith im Journ. of hell. stud. V 235.

Fiir unsere Scene nimmt aber Furtwangler Meisterw. 710 eine falsche Er-

klarung an, weil derselbe Gegenstand am Altar dargestellt war (S. 713,9);

es sei wohl nur, wie oft auf den jiingeren schwarzfigurigen Vasen, Athena

im Handschlag mit Herakles vereint dargestellt gewesen. Nothwendig ist
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diese Annalime iiicht, zunial bei der Darstellung auf dem Altar die ubrigen

Gdtter anweseiid, hier wohl nur Athena und Herakles allein dargestellt waren,

erstere vorangehend (etwa wie arn korinthischen Puteal, vgl. z. B. Over-
beck I 251 Fig. 07). Noch weiiiger darf maii aus der Sceue mit Klein
154 f. einen „Einzug des Herakles in den 01yrnp“ machen, vgl. die Be-

inerkungen bei Overbeek B 8 (I W. 23 f.

ebd. 12. Peleus ilbergiebt den Achill dem Olieiron. Audi
diese 8cene ist aut’ scliwarz- und rothtigurigen Vasenbildern nicht selten, vgl.

die Zusammenstellung bei Benndorf griedi. u. sicil. Vasenb. 80 A. 433.

8idney Colvin .lourn. of hell. stud. 1 121 u. 131; dazu Robert Bild und

Lied 123 A. 58.

8. 711,7. 13. Kephalos, von H em era (Eos) geraubt. Der Gegen-

stand scheint in der iilteren attiscdien Kunst nicht iiblich gewesen zu sein,

dagegen in der altionischen, voii der sie dann die attische iibernahin (vgl. die

Gruppe 1 3,1), wie Furtwangler A. Z. XL 340 ausfillirt; er ist auch in

der archaischen etruskischen Kunst zu linden, in den sog. melischen Keliefs

u. s., s. ebd. und Rapp bei Roscher I 1272. Heber die Gleichstellung von

Hemera und Eos vgl. Preller- K obert llu.

ebd. 11. Die Gotter, der Harmonia Hoehzei tsgeschenke
bringend. Die Hochzeit des Kadmos und der Harmonia war ein bei den

Dichteru sehr beliebtes Thema, s. Freller li 26 A. 2. Crusius bei Roscher

I 1830. Obige 8cene ist auf antiken Bildwerken sonst nicht nachgewiesen,

wiid aber iihnlich der 8cene der Franrois - Vase gewesen sein, auf der die

Gdtter der Thetis Hoch/eitsgaben darbringen; Tiimpel Jb. f. Ph. Suppi.

XI 060 nimmt daher an, dass entspi*echend auch die Eltern der Harmonia,

Ares und Aphrodite, anwesend waren. Unter den Gaben spielen im Mythus

der Peplos und das Halsband eine verderbliche Rolle.

8. 711,8. 15. Kampf des Achilleus mit .Memnon, in archaischen

Kunstwerken hautig (so auch am Kypseloskasten V 10,1). Zusammenstellung

der darauf beziiglichen Darstellungen bei Overbeek her. Galerie 514; vgl.

Escher bei l^aulyAVissowa 1 244. Robert, Bild u. Lied 110.

8.711,0. 16. Herakles bestraft den Diomedes; uach Furtwangler

710, dem Robert zustimmt, wiire nicht das Fangen der Uosse dargestellt

gewesen, sondern der Tod des Diomedes durch jene Thiere, denen er vor-

geworfen wird, wie auf griechischen 8karabaeen (vgl. deus, bei Roscher

II 2202).

ebd. 17. Herakles bestraft den Nessos; uber archaische Dar-

stelliingen dieser Scene auf Vasen s. Furtwangler bei Roscher H 2104 f.

Ob Deianeira mit dargestellt war, ist nicht auszumachen, ist aber wahr-

scheinlich.

8. 711,10. 18. Hermes fiihrt die drei Gbttinnen zu Paris,

einer der beliebtesten Gegeustande der alten Kunst, der auch am Kyp.selos-

kasten nicht fehlte (V 10,1), vgl. Overbeek her. Gal. 208. Welcker
A. d. 1. XVH 132 und Alt. Denkm. V 306. Srephani Compte - rendii

1801, 31. V. Dubii A. Z. XL 200.
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S. 711,11. 19. Adrastos uiid Tydeus trennen die kilmpfeudeii

Amphiaraos und Lykurgos. Nach dem Tode des Opheltes (Archemoros)

durch die Schlaiige eutstehen Feindseligkeiteu zwischen Lykurgos und Tydeus,

indem Lykurgos an der Warterin Hypsipyle Kache nehmen will; Amphiaraos

und Adrastos legen den Streit bei (vgl. Stat. Theb. V 660 ff.). Infolgedessen

hat bereits Welcker (Allg. Schulzeitg. 1832, II 139. Ep. Gycl. II 351,1

einen Irrthum des Paus. angenommen, der aus falscher Beziehung der bei

geschriebenen Namen entstanden ware; ihm sind Jahn Arch. Aufs. 158.

Overbeck her. Gal. 114. Stephani Mei. greco-rom. I 159 gefolgt; und so

iiimmt auch Robert a. a. 0. an, dass die Streitenden Tydeus und Lykurgos

waren, die von Amphiaraos und Adrastos getrennt wurden. Hingegen ist

Bethe theban. Heldenlieder 49 der Ansicht, dass der Irrthum auf der Seite

des Statius liege: Amphiaraos ist wirklich der Gegner des Lykurgos, dessen

Vater Pronax er erschlagen hat, was freilich eben erst aus dieser Darstellung

geschlossen wird, wahrend die Ueberlieferung (Menaichmos beim Schol. Pind.

H. 9,30 [[po)var — dxoWvrpy.v. /cdasxocaittoOsl; o~u v/A tojv ’Ava^a'^opiocov)

nur den Tod des Pronax berichtet (vgl. auch Jahn A. Z. XII 241). Auf
diese Scene deutete Jahn BSGW. 1853 S. 21 einige Vasenbilder, die

jedoch Klein Verh. der Innsbrucker Philol.-Vers. 1874 S. 152 ff. auf den

Streit um die Watfen des Achill bezog. Bethe bei Pauly-Wissowa I 1892

meint, es diirfte fiir beide Scenen derselbe Typus verwendet warden sein,

weshalb nicht in jedem Falle eine Entscheidung mdglich sei.

S. 711,12. 20. Hera, auf die in eine Kuh verwandelte Io

blickend. Furtwangler S. 710 nimrnt an, dass Argos mit dargestellt

war, die Kuh am Strick haltend. Hdfer bei Roscher II 272 lasst es un-

entschieden, ob Argos zugegen war.

S. 711,13. 21. Athene flieht vor dem sie verfolgenden He-
phaistos. Dieser Mythus ist in athenischer Sage jiingeren Datums, vgl.

Prelie r- Robert 198 A. 2. Robert, d. Marathonschlacht in d. Poikile

(Halle 1895) S. 75; doch meint letzterer (Pauly-Wissowa 130), dass die

Existenz einer alteren ionischen Sage von einer Werbung des Hephaistos um
Athena, aus der dann die attische Sage von der Geburt des Erichthonios sich

entwickelt habe, wohl mdglich sei.

ebd. 22. Herakles und die Hydra, auch am Kypseloskasten dar-

gestellt (V 17,11); iiber die alteren Typen dieser Darstellung vgl. Furt-

wangler bei Roscher I 2198. Jul. Schneider die zwdlf Kampfe des

Herakles (Leipz. 1888) S. 21.

S. 711,14. 23. Herakles holt den Kerberos, auch sonst in

archaischer Kunst vertreten, s. Furtwangler a. a. 0. 2205. Schneider

a. a. 0. 44 mit Conze A. d. I. XXXIII 398 zu M. d. I. VI 36.

S. 711,15. 24. A naxis und Mnasinus (die Sdhne der Dioskuren)

zu Pferde, Nikostratos (Sohn der Helena) und Megapenthes (dessen

Stiefbruder) auf einem einzigen Pferde reitend. Klein 155 nimrnt

hier einen Sehfehler des Paus, an, der das in den Konturen sehr nahe an

das yorn dargestellte Pferd herangeschobene hintere Pferd nicht erkannt
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hube. HubertS. 131 uqcI Frazer .stimmten dieser Vermuthuug bei, Avahreud

Marx A. Z. XLTl 271 auf eine archaische Bronze hinwies, die zwei Kriegei*

auf demselben Pferde sitzend darstellt (M. d. T. V 50), mit Bezug worauf

auch Furtwiingler Meisterw. 710 Kleins Hypothese abweist. Tin ubrigen

zerlegen Overbeck, Murray, Klein, FurtwSugler diese Darstelluiig in

zwei Scenen, wahreiul Brunn uiid Robert in ihr eine einzige erkennen, und

zwar Brunn 330 eine Verfolgungsscene, wobei die Sdhne der Dioskuren

den Megapenthes und Xikostratos verfolgen, Robert wahrscheinlich die

Darstellung eines Wettreitens der vier Heroenknaben. Naeh dem Wortlaut

des Paus. ist das eine wie das andere mdglich, da dieser aueh sonst getrennte

Scenen gramnuitisch verbindet. An ein Fehlsehen des Paus. aber rnuchte man

deshalb nicht glauben, vveil er doch bemerken inusste, ob das eine Bein des

hinteren Reiters sicbtbar war, vvas der Fall sein niusste, wenn er mit dem

vorderen auf demselben Rosse sass.

8. 711,10. Megapenthes ist nach Apollod. 111 11,1 Sohn einer Sklavin,

Nikostratos Sohn der Helena, und darnach auch hei Tzetz. ad Lycophr. 857,

wUhrend Paus. 11 18,0, wohl aiis Versehen, beide zu Suhnen einer Sklavin

rnacdit.

ebd. 25. Brllerophon, die Chimaira ibtend, in alter und spaterer

Kunst (Vasenbildern, Reliefs etc.) gern dargestellt, vgl. Fischer Bellerophon,

Leipz. 1851, S. 00 tf. Engelmann A. d. I. XLVl 1 X. 36 ff., vgl. Rapp
bei Roscher 1 703 u. 770; Engelmann ebd. 803. Bethe hei Pauly-

Wissovva III 243.

S. 711,17. 2t). Herakles, die Rinder des Geryones fort-

treibend. Am Kasten des Kyps(dos war, wie sehr hiiutig auf archalschen

Bildwerken, der Kampf mit Geryones dargestellt, s. V 10,1; doch findet sicli

auch das Forttreiben der Herde auf Vasenbildern, s. Klein Euphronios- S. 01.

Hriinn 327 nimmt, weil in seiner .-\nordnung dies das Gegenstiick zu N. 10

ist, an, dass der Kampf mit Geryones den Mittelpunkt bildete, auf der einen

Seite die Heerde, auf der andern ein Viergespann abgebildet war; das wider-

spricht aber dem W ortlaut des Paus. Im allgemeinen vgl. Uber die Dar-

stellung des Geryonesmythus Furt wilngler bei Roscher I 2203. Schneider

a. a. O. 31. Klein a. a. O. 58.

Hiermit ist tlie Aufztihlung der Reliefs der Aussenseite des Thrones

zu Ende. W’ir haben 20 Scenen erhalten, oder wenn wir N. 24 in zwei

zerlegen, 27; Robert zklilt 25, indem er 7 und 8 zusammenfasst; Over-

beck 20; Brunn, der X. 7 u. 8 trennt, schiebt zwischen 22 und 23 eine

nicht von Paus. angegebene Scene ein, eine gesonderte Darstellung der Unter-

welt, etwa mit dem Palaste des Hades ais Mittelpunkt, und erhillt so

27 Bilder; ebenso viel hat FurtwUngler, durch Zerlecrung von X. 24: und

Klein, der ais No. 2 den Atlas allein einsetzt, erhtilt 28 Scenen. Wir

haben oben angefiihrt, in welcher W'eise Brunn und Klein, die haupt-

sSchlich Hussere Responsion der Scenen herzustellen versuchten, diese Scenen

streifenweise anordnen; aber diese Versiiche begegnen nicht nur deshalb, weil

wir ilie Stelle der Reliefs am Throne nicht kennen, starken Bedenken, sondern

auch deswegrn (wie Robert hervorhebt), weil sie mit der grbsseren oder
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geringeren Personenzahl operieren, Paus. aber, obscbon er wobl in der Auf-

zdhlung der Scenen vollstandig ist, doch in der Beschreibung mit Absicht

(s. oben S. 710,15) ganz summarisch verfahrt. Es kbnnen daher sehr gut

Scenen, von denen er nur wenige Figuren ais Trager der Haupthandlung

nennt, deren mehr enthalten haben, wie Zuschauer, gbttliche Personen u.

dgl. m.
;
man braucbt sich nur daran zu erinnern, dass Paus. auch bei der Be-

schreibung der Metopen von Olympia von der auf mehreren derselben

mit dargestellten Athene oder von der Hesperide der Atlasmetope kein

Wort sagt. Es geht auch sonst bei diesen Versuchen, Responsion zu er-

weisen, ohne G-ewaltsamkeit nicht ab; wahrend in den einen Scenen an den

von Paus. genannten Figuren festgehalten wird, miissen in anderen nicht

genannte eingesetzt werden, damit die Darstellung den gewlinschten langeren

Streifen am rechten Platze ergebe, oder Kompositionen, die dem Inhalt nach

dgurenreich waren, wie z. B. No. 3, auf zwei Figuren beschrankt werden,

weil an der betr. Stelle ein schmaler Streifen zur Responsion erforderlich ist.

Robert selbst giebt nur fiir N. 1 und 9 (bei ihm N. 8) klare Responsion

zu, einerseits der Raub der Atlastochter, andrerseits der der Leukippiden,

und ist daher geneigt, sie an den Ecken der Vorderseite anzusetzen, sodass

bei ihm auf den geraden Theil des Frieses 8, auf den halbkreisformigen

17 Scenen kommen. Bei der Unsicherheit der Stelle, an der die Reliefs

angebracht waren, dilrfte auch hier eine Entscheidung unmbglich sein, zumal

es bisher noch nicht gelungen ist, neben den verschiedentlich versuchten

ausserlichen Responsionen auch innere Beziehung nachzuweisen; Brunn 328

hat es zwar versucht und wollte nachweisen, dass der Parallelismus der

korrespondierenden Scenen sich in Gegensatzen bewege, doch gilt das nur fiir

wenige Bilder; vgl dens. Kunstgesch. 181 f. Ueber den Stoff der Dar-

stellungen und die zur Verwendung kommenden Typen, Robert 132; und

iiber den z. Th. speziell ionischen Charakter Lbschke A. Z. XXXTX
49; ders. de bas. Spart. (Dorpat. Lect. Katal.) p. 10. Milchhbfer Anf. d.

Kunst in Griechenl. 165.

S. 711,18. Auch der Platz der im folgenden genannten Bildwerke ist

von den Erklarern sehr verschieden angesetzt worden. Es sind das: 1. die

Dioskuren auf ihren Pferden; 2. Sphinxe und nach oben laufende

Thiere (ein Panther und eine Ldwin); 3. der Chor der Mitarbeiter des

Bathykles (uber die fragliche Deutung s. u.). Schon dariiber gehen die

Meinungen auseinander, ob diese alie oder zum Theil Rundwerke oder ob es

Reliefs waren. Klein fasst S. 157 alie ais Relief und ordnet sie in sein

Schema ein, indem er jedesmal sieben Scenen (einen langeren Streifen und

sechs kleinere Bilder, zu je dreien zusammengestellt) in drei Seiten eines

Rechtecks zusammenstellt. Die Unmbglichkeit dieser Rekonstruktion weist

Pernice A. Jb. III 369 richtig nach. Den Chor der Magneten erklarte

Schaarschmidt, de praepos. ap Paus. vi et usu p. 35 fur Relief, weil

Paus. auch § 11 mit hz\ -w 9-5ovw den Phaiakenchor unter den Reliefs an-

fiihrt; zustimmend Sauer Anf. d. statuar. Gruppe S. 16 A. 62. Allein

sxt to) 9povo) bedeutet ebenso „an“, wie „auf dem Throne und kann daher

nicht' entscheidend sein; vgl. die Beschreibung des Throns des olympischeii
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Zeus V' 11,7. Fiirtvvaiigler 704 fasst deii Clior oder Keigen ais Uuud-
rtgureu, sicher mit Recht, da schon die Analogie anderer Thronsessel, die auf

dem obereii Rand der Riicklehne solche Figuren aufweisen, dafiir spriclit.

Dorthin, d. li. in die Mitte der von ihni angenommenen, sehr breiten Riick-

leliue, versetzt er sie auch; ebenso Kobert, der nur die runde Riicklehne

seiner Rekonstruktion sicli (naeh der Analogie von Grabsesseln aus Chiusi und

rdmischen Marmorsesseln) nach den Vorderecken zii abfallend denkt. Fur
diese Annahme spricht besonders der Superlati v c<vo>xc<'TOi Z. 20., der eiuen

offenbaren Gegensatz zu dem Z. 18 (event. auch zu dem rho) Z. 19) bildet

und der bei Furtwanglers Rekonstruktion nicht recht zur Erscheinung

kommt, ubgleich er die Gruppe aut einer Art Postument etwas hbher anbringt,

damit sie nicht ganz auf gleicher Huhe mit den ^rArx stehe. Diese Thiere

setzt namlich Furt wiingler, ebenfalls ais Rundhguren, au die iiussersten

Knden der Rucklehnen, indem er dabei cjvtu ais Ortsbestimmung fasst, nicht

es mit verbindet; die Dioskuren aber und die Sphiuxe sind bei ihm

Ueliefs und auf vurstehenden Balkenenden angebracht, jene oben dicht bei

den \>r^fArx, diese weiter unten. Robert bemerkt S. 128 hiergegen, dass sich

F urtwiingler damit in Widerspruch zu Paus. setze, nach dessen Be-

schreibung* nicht niir die Sphinxe, sondern aucli^ die Thiere xoT; Trzo-.;

wUren; das ist aber unrichtig, da Kobert Ubersieht, dass FurtwUngler «voj

in auderem Sinne fasst, ais er. Richtig ist hingegen das weitere Bedeuken,

dass bei dem grossen Abstand der Reliefs die Wahl des Ausdrucks, L-o xol;

anstatt Iz' 'rjxoT;, vdllig unbegi^eitlich wftre. Betretls der Art der

\rbeit stinimt jedoch Kobert der Meinung FurcwUuglers zu; der Aus*

druck xot; zipuy.'^ beweise, dass die Dioskuren in Relief aut den zi(juz'/,

nicht in Riindtiguren Qber denselben waren; er fdgt ais weiteres Argument

hiuzu, dass Beischriften dagewesen sein mllssen, da Paus. ohne dies uninbglich

hiltte wissen kdnnen, welcher der beiden Reiter Polydeukes sein solite. Ais

Platz fiir diese Reliefkompositionen nimmt er die Aussenseiten der runden,

nach den \'ordereckeu der SitztlUche vermuthlich ausgeschweiften Lehne au,

zu unterst die Bestien, auf den Hintertatzen aufgerichtet und von dem unteren

Winkel gleichsam nach oben laufend, dann in balber Hdhe die gelagerten

Sphinxe, endlich ganz oben die reitenden Dioskuren. Wir konueu uns hiermit

im weseutlicheu einverstanden erkliiren, indem wir fiir die drei Darstellungen

dieselbe Reihenfolge aunehmen; doch bestreiten wir, dass der Ausdruck des

Paus. fiir Keliefdarstellung entscheidend sei, da zrAj- xot; ctvco zipay. auch be-

deuten kann „in der Xiihe der oberen Enden**. Sollten aber auch die Dios-

kuren Relieffiguren gewesen sein, so waren doch w’ahrscheinlich die 8phinxe

und die Bestien unter ihnen halb oder dreiviertel ausgearbeitet, wie man an

Sessellehnen dergleichen iifters tindet; die Bildwerke hefanden sich dann wohl

auch nicht an der Aussenseite, sondern auf dem Rande der von oben her

etw’as nach unten hin «^ich senkenden I.ehne. Selbstvei’stlindlich hatten die

•lT,(5ta ebensowenig wie die Sphinxe mythologische 13edeutung, sondern waren

lediglich ornamental. wenn wir auch nicht gerade mit ^larx A. Z. XLlll 27M

annehmen mdchten, dass Bathykles das Schema der zu beiden Seiten der

asiatlschen Arteinis aufspringenden Kaubthiere auf die Dioskuren iibertragen
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habe, so wenig ais wir inil deins. iiuter jedein Pferde iiiehrere Sphinxe an-

nelimeu. — Dass Paus. deii mit Recht ais Arbeiter aiis Magnesia,

Gehilfen des Batb5ddes bei seiner Arbeit, bezeichnet habe, wird in der

Regel, uiid gewLss mit Pecht, bezweifelt. Furtwangler vermuthet, er

habe Reprasentanten des festlichen Kultus dargestellt; ahnlich deiikt Robert

an einen in Marmor verewigten Reigen zu Ehren des Gottes, wahrend Klein

an der von Paus. gegebeneii Deutung festhalt.

8. 712,2. Es folgt die Aufzahlung der 14 Reliefs inner- resp. unter-

halb des Thrones, iiber deren Platz oben gesprochen worden ist. Paus.

betrat den Raum unterhalb des Sitzes von rechts her, wo er seiiie Be-

schreibung bei den Stiltzliguren der Tritonen beginnt, was es allerdings sehr

wahrscheinlich macht, dass die Reliefs oberlialb der Stiitzfiguren angebracht

Avaren. Vermuthlich war aber auch bei den andern Stiitzfiguren der Zugang

zum Innern des Thronsessels inbglich.

ebd. 1. Die Jagd des kalydonischen Ebers; llberaus haufig in

der archaischen A"asenmalerei (u. a. an der Francoisvase), vgl. Kekule de

fab. Meleagr. 38. Kuhnert bei Roscher II 2608.

S. 712,3. 2. Herakles, die Aktorionen totend; in der Sage

heissen diese Sohne des Aktor Eurytos und Ixteatos. Sichere Darstellungen

dieses Mythus sind uns nicht erJialten, vgl. Furtwangler bei Roscher

I 2206, iiber die Sage Schultz, Die Aktorionensage, Hirschberg. Gj^mn.-

Progr. 1887. Bernhard bei Roscher I 218. Hiller v. Gartringen bei

Pauly-Wissowa I 1217.

ebd. 3. Kalais und Zetes, die Harpyieii vertreibend, auch am
Kypseloskasten dargestellt (V 17,11); altere Vasengemalde mit dieser Vor-

stellung haben sich, wenn aucli nur in geringer Zahl, erhalten, vgl. Flasch

A. Z. XXX\"IH 138; Rapp bei Roscher I 798. y. Duhn in der Festschr.

d. Heidelberg. IJnivers. z. Karlsruh. Philol.-Vers. 1882 S. 107 if.

S. 712,4. 4. Peirithoos und Theseus, die Helena raubeud; eine

nachhomerische Sage attischen Ursprungs, auf die Paus. I 41,5 anspielt und

aus der eine Scene (jedoch nicht die des Raubes) auch am Kypseloskasten

dargestellt war (V 19,1). Die Entfiihrung findet sich auf Vasengemalden dar-

gestellt, vgl. Gerhard Auserl. Yasenb. III Taf. 168 (Roscher I 1933).

Schwerlich mit Recht zweifelt Diimmler A. Jb. II 22 A. 10 an der richtigen

Deutung des Paus.; denn sicherlich waren auch bei dieser Scene, wie wir

es bei den anderen annehmen miissen, die Xamen beigeschrieben.

S. 712,5. 5. Herakles, den (uemeischen) Lbwen erwiirgend;

auch eine der haufigsten Heraklesthaten in der archaischen Kunst, vgl.

Michaelis A. d. I. XXXI 60. Reisch A. M. XII 121. Schneider

a. a. 0. 9. Furtwangler bei Roscher I 2195, der sich das Thronrelief

ungefahr in dem Typus der ebd. Sp. 2197 abgebildeten altgriechischen Bronze

in Arolsen denkt, wobei Herakles stehend den Lbwen mit beiden Armen

wiirgt, wahrend er auf andern Darstellungen ihn mit dem 1. Arme wtirgt

und in der r. Hand das Schwert schwingt.

ebd. 6. Apollon und Artemis, den Tityos mit Pfeilen er-

legend; ebenfalls in archaischen Bildwerken haufig vertreten, vgl. die Zu-
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sanmienstellimg bei Overbec-k ^^riech. Kuii^tmythol. IV 38*2; speziell zur

Vergleichung wichti^ ist eia Brucbstiick von der Akropolis, 1883

Taf. 3 (Overbeek Ati. z. Kuiistmythol. Taf. XIX S).

»S. 71*2,6. 7. Herakles im Kauipf mit dem Kentauren Oreios;

vgl. zu 710,19; von der eDtsprechenden Scene unterscheidet sich diese jeden-

falls dadureh, da.ss dort Herakles mit einer grosseren Anzahl von Kentauren,

hier nur ein Einzelkampf des Herakles mit einem Kentauren dargestellt war,

vvie auf dem Bronzerelief von Olympia, Bronz. v. Olympia Taf. 38, Text

S. 100 K. 090, und auf dem korinthischen Piuax Ant. Denkm. l Taf. 7,7.

Deu Nameu Tios-o; (Bergmann; fiihrt auch bei Diod. Sic. IV 1*2,7 einer der

in der Kentaurenschlacht Getbteten; in der Kentaurens(dilacbt (des Theseus)

auf der FraneoisA^ase lieisst ein Kentaur Tir.oaJj.o;.

ebd. 8. Theseus’ Kampf mit dem Minotauros, auch an der Aussen-

seite dargestellt, s. 710,*20, aber dort vvahrscheinlich nach einem andern Typus,

von dem uns kein Beispiel erhalten ist
,

hier im iiblichen archaischen

Schema.

S. 71*2,7. 9. Herakles’ Kampf gegen Acheloos; in archaischen

Bildwerken hiiufig; vielfach ais Ringkampf dargestellt, wie vermuthlich

auch hier (nach dem Ausdruck zd^.r^ zu schliessen); vgl. iiber die ein*

schlSgigen Darstellungen Furt vvilngler a. a. (>. *2*209. Lehnerdt A. Z.

XLHl 105.

S. 71*2,8. 10. Hera, von Hephaistos gebunden, nach dem Mythus,

dass Hephaistos die Hera, die ihn vorn Olymp heruntergevvorfen hatte, an

einen goldenen Thron mit unsichtbaren Fesseln bannte, s. 1 *20,3. Eine sicher

hierauf zu deutende Scene hat sich auf alten Bildwerken nicht erhalten; wohl

deswegen spricht Klein stets von der „Lr»sung der Hera“ (S. 149 u. 158),

und auch IJobert S. 13*2 vermuthet, es sei doch wohl eher die libsung (wie

von Gitiadas im Tempel der Athena Chalkioikos, s. oben Gap. 17,3) oder

vielmehr die Vorbcreitung dazu, also die Kiickkehr des Hephaistos in den

Olymp, wie auf der Fran<;ois- Vase, dargestellt gewesen. Ersteres i.st mbglich,

da Paus. ein Losen von den Fesseln leicht mit der Fesselung verwechseln

konnte; letzteres ist dagegen sehr unwahrscheinlich, da dies eine ganz andere

Scene ist, die Paus. gewiss eben so gut richtig erkannt haben wiirde, wie

I *20,3 in dem dort beschriebenen Gemlilde des Dionysos-Tempels.

ebd. 11. Die von Akastos zu Ehren seines Vaters Pelias ge-

feierten Leichenspiele, die von der alten Poesie vielfach verherrlicht

worden sind, u. a. von Stesichoros (Bergk P. L. fr. 1—3); sie waren auch

am Kypseloskasten dargestellt (s. V 17,4), in dem Gemalde des Mikon im

Anakeion in Atheu (1 18,1) werden wir jedoch eine andere, auf die Theil-

nahme des Akastos am Argonautenzuge beziigliche Scene anzunehmen haben,

wonach Seeliger bei Poscher l *208 zu berichtigen ist.

S. 71*2,9. 1*2. Menolaos mit Proteus ringend, nach Hom. Od.

IV 351 ff. Klein 150 nimmt hier wieder einen Irrthum des Paus. au: es

vverde ah.oi jS^xov dagestanden haben und, wie auf einem Bronzerelief aus

Olympia, der Kampf des Herakles mit dem Meergreis dargestellt gewesen
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sein; so auch Overbeck a. a. 0. imd zweifelud Furtwiingler Meisterw.

698. Robert weist diese Hypothese mit Recht zuriick, obschon iins aiider-

weitige Darstellimgen jener Scene zwischen Meiielaos uiid Proteus nicht be-

kannt sind.

8. 712,10. 13. Admetos schirrt einen Eber und einen Ldwen
an seiuen Wagen; der Sage nach giebt Pelias, der Vater der Alkestis,

seine Tochter nnr dem, der wilde Thiere (Hyg. fab. 50) oder Ldwen und

Eber (Apollod. I, 9, 15,1) an den Hochzeitswagen schirrt, was Admetos mit

Hilfe des Apollon fertig bringt. Eine entsprechende Darstellung hat sich

nicht erhalten; docli zeigt ein rdmisches Stuckrelief den Admetos auf dem so

bespannten Wagen, Pelias auf dem Throne, neben ihm Alkestis, s. Petersen

A. d. I. XXXIII 227.

8. 712,11. 14. Die Troer bringen dem Hektor Totenspenden.

Klein S. 149 (vgl. 159 A. 9) zieht auch diese Deutung in Zweifel; er

meint, es sei Hektors Ldsung, wie oft auf alten Bildwerken, dargestellt

gewesen und Paus. habe die, G-efasse ais Gaben herbeitragenden, Diener

des Priamos fiir die Troer mit den Totenspenden gehalten, wobei dann

freilich es mit Recht befremden muss (vgl. Furtwangler Meisterw. 698

A. 3), dass die Hauptpersonen, Achill und Priamos, fehlen sollten. Auch

Overbeck I 70 und B S G W. a. a. 0. 16 (doch ohne Kleins Umdeutung

zu billigen) zieht die Deutung des Paus. in Frage; und FurtwSngler (der

schon in den histor. u. philol. Aufs. f. E. Curtius S. 179 an das letzte Buch

der Ilias erinnerte) deutet Meisterw. a. a. 0. das Bild ebenfalls auf Hektors

Ldsung. Robert erklart die Annahme fiir „mdglich, aber nicht zwingend“

;

es kdnnte auch der tc<cco; "Ey-opo; dargestellt gewesen sein, wie auf dem

homerischen Becher D im 50. Berl. Winckelm. Progr. S. 26. Petersen

(Petersen u. v. Luschan, Reisen in Lykien 8. 13) denkt an einen Be-

grabnisszug. Da bei Hektors Ldsung Achill und Priamos mit dargestellt

sein mussten, ist ein Irrthum des Paus. nicht gerade wahrscheinlich.

Bei diesen inneren Reliefs stimmen alie Erklarer in der Annahme von

14 Scenen liberein; Klein vertheilt sie wieder auf zweimal sieben, indem er

1 und 11 ais langere Streifen annimmt; Brunn Rh. M. a. a. 0. 331 scheidet

in zwei Streifen zu je 3 und zwei zu je 4 Scenen; Furtwangler vertheilt

auf die schmaleu Querriegel je 4, auf den langen 6 Bilder. Robert ver-

zichtet auf Vertheilung und vermuthet nur, dass die Bilder 4 und 12, ais

auf einheimische Heroen beziiglich, die Enden der Vorderseite einnahmen.

Bei der Ungewissheit iiber den Platz der Reliefs ist auch hier nichts aus-

zumachen. — ITeber die Typen und deren mythologische Beziehung s.

Robert 133.
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Cap. XIX.

Kort.setzuiiii' dei’ lioschreibiiiig des aiiiy klaiiselien Tliroiies.

Audere Merkwiirdigkeiten in Ainyklai. Dionysos Psilax. AVeg
nach Therapne. An demselhen Schnitzbild der Athena Alea,

Tempel des Zeus Pliisios, des Asklepios Kotyleus, des Ares
Thereitas. Therapne und der Tempel des Menelaos. Erzahlung
der Rhodier vom Tode der Helena. Sage d er K rotoniaten von

der Helena.

S. 71*2,12. Diese Angal)e iiber den Sitz des 1'hroues und deii Platz

der Apollonstatue ist, da Paus. sich nicdit sehr deutlich ausdrlickt, recht

verschiedentlich aufgefasst worden. Die Statue, fiir die der 'rhron gemacht

wurde, war stehend (s. unten); es nmsste ilir also, da sie niclit auf dem

Throne sitzen konnte, in irgend einer Weise ein I^latz angewiesen werden.

Ein Sitzbrett am Thronsessel war entschieden voi-handen. da Paus. aus-

driicklich davon spriclit (weshalb Overbeck Plastik 1 70 das Vorhandensein

eiiies Sitzes leugnet, ist unerfindlich); nur ist seiue Angabe iiber die den Sitz

unterbrechenden sehr iinklar. Fu rtwan gler, in dessen Rekon-

struktion die sehr breite Kiicklehne zehn vertikale Halken aufweist , durcli

welche neun Bildfelder (in drei Reihen iibereinander) entstehen, liisst diesen

zehn Halken der Kiicklehne zehn horizontahi Halken am Thronsitze ent-

sprechen, die iiber die zwischen sie gespannten Fiillungen emporragten; so

entstiinden die zuwi' Dei’ Isei-e Zvvischenraum neben

jeder sei eben der emporstehende Halken, der die eine vertiefte sitz-

artige FlSche von der andern tremite; in der mittclsten, weitosten Stelle stand

das Hild. Die Tafel bei Furtwdngler liisst diese Annahme nicht gerade

gliicklich erscheinen: die /.'Mofjv. sind dort verfielte Oblonge, in die man

zwar Figuren hineinstellen konnte, die aber weder i\aus. noeli sonst jemand

„Sitze‘* hatte nennen konnen, da ein solcher doch wenigstens von einer Seite

her tVei, ohne erhabenen Kand sein muss. Dazu kommt, dass man schwer

begreift, wie die hervorstehenden Halken zwischen diesen vertieften Feldern

hiitten vjryr/ioy.at. genannt werden kdnnen; und vor allem: nach Paus. stand

das Hild in der Mitte, wo der grdsste Zvvischenraum war (A t/isov hz\v z'j-

f>-jy(upi; also in einer z^ryy/mfA'x\ bei Fui-twUngler steht sie aber

zwischen zwei ernporstehenden Halken, also nach seiner Deutung auf einer

yyM^rjL zwischen zwei rjoyycoo-cti. Audi macht Frazer sehr richtig gegen

FurtwSnglers Aufstellung geltend, dass es dann Z. 15 heissen miisste

Wclhrend Paus. iv£ 3 tr,/s sagt. Kobert schliesst sich, natiirlich mit

verSndertem Grundriss des Thrones, Furtwiinglers Ansicht an: das Sitzbrett

bestand ,,aus einer Anzahl Maroiorbalken, die wie die Kuderbanke eines

Schiffes oder die Sparren eines Daches in bestimmten Abstanden gelegt

waren; zwischen den beiden mittelsten war der Abstand grosser und hier

war die Hasis des Hildes so eingelassen, dass sie auf der Oberfiache des

Altars aufsass“ (S. 133). Nur insofern weicht Kobert von Furtwangler

ab und schliesst sich konsequenter an den Wortlaut des Paus. an, ais er die

Halken auf die und die ZwischenrHiime zwischen den Halken (die er
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sich nicht ais vertiefte sitzartige Flachen denkt) auf die bezieht.

Denn das muss unter allen Umstanden festgehalten werden, dass ein

leerer Platz ist, und dass ein vorragender Balken nie mit diesem Worte hatte

bezeichnet werden kbnnen. Es ist uns nun nicht wahrscheinlich, dass diese

Bopoyuipiai des Sitzbretts so beschaffen waren, dass sie von allen Seiten ein-

geschlossene Zwischenraume vorstellten; wir denken sie uns vielmehr nach

vorn hin offen; es ist dabei auch sehr wohl moglich, dass der auf solche Art

mehrfach durch (vermuthlich runde) Einschnitte unterbrochene Sitz nicht,

wie Robert es sich vorstellt, den ganzen Raum des Halbrundes einnahm,

sondern dass er vielmehr, ahnlich wie die Sitzbank bei einer sog. Exedra,

konzentrisch der Kurve des Halbrundes folgte. Dann war der iiber dem

Hyakinthosgrab erbaute Altar also nicht, wie Purtwangler und Robert

annehmen, die Mittelstiitze des Sessels, der einer solchen auch nicht bedurfte,

wenn das Idol nicht direkt auf dem Sitzbrett stand. Letztere Annahme wird

freilich von 'Furtwangler lebhaft vertheidigt. Wenn man aber auch, wie er

bemerkt, auf einer Sitzflache nicht nur sitzen, sondern auch stehen kann, so

ist letzteres doch das ungewbhnliche und die Sitzflache nicht dafiir bestimmt.

Zwar zieht Furtwangler, dem Robert 125 auch hierin zustimmt, ais

„schlagende Parallele“ die Miinzen von Ainos heran, wo ein hermenformig

gebildetes Idol von kolossalen Proportionen (?) auf dem Sitzbrett eines Thrones

aufgestellt erscheint (vgl. z. B. MulierWies eler Denkm. ait. K. II 28,298.

Schreiber kulturhistor. Bilderatl. Taf. 11,7; anderes bei Furtwangler

691 A. 1); indessen ist dies doch etwas anderes: es ist eine Herme, keine

Statue, und ihre Grosse ist im Verhaltniss zum Sessel nicht bedeutend, da

sie (wenigstens in dem einen Miinztypus) nicht uber die Riicklehne hinaus-

ragt, wahrend das amyklaiische Idol mit seinen etwa 30 EUen Hohe in Furt-

wanglers Rekonstruktion mit % seiner Hohe iiber die Riicklehne hinausragt,

sodass man absolut nicht begreift, weshalb Bathykles eine so seltsame und

geradezu unschbne Aufstellung gewahlt haben solite. Auch eine andere, von

Furtwangler beigebrachte Analogie besagt nicht viel: wenn in Chiusi in

Grabern auf Thronsesseln das kanopusartige Idol des Verstorbenen sich findet

(vgl. Milani, Mus. ital. di antich. dass. I Tav. 9 ff. Martha L’art etrusque

p. 332 Fig. 226; p. 336 Fig. 231), so ist ein solches Idol eben auch keine

Statue mit Fiissen, sondern eine Urne mit menschenartig gebildetem Obertheil.

Immerhin wiirde man diese Analogieen gelten lassen, wenn sich sonst die

Annahme mit dem, was man aus den Worten des Paus. schliessen darf,

vertriige. Zweierlei geht mit Bestimmtheit aus diesen hervor: erstens: die

Sitzflache war an der Stelle, wo die Statue sich befand, unterbrochen
;
und

zweitens: das Postament (pa&pov Z. 20) der Figur war der Hyakinthosaltar.

Was ware fiir ein Grund dagewesen, die Sitzflache zu unterbrechen, wenn

die Figur auf ihr stehen solite? Der Grund fiir diese Unterbrechung kann

eben nur der sein, dass die Figur den Raum in Anspruch nahm. Der Altar

aber ging dann nicht bis zur Hohe des Sitzbrettes, sondern vertrat die Stelle

des zu jedem Thronsessel erforderlichen U7c6&yj|ia (flpavtov), auf das der sitzende

Gott seine Fiisse stellt. Auf diesem Fussschemel stand das Idol, wie wenn

es sich eben erhoben hatte
;
und so versteht man auch die Ausdrucksweise

Pausanias I.
53
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des Paus. : xou &pdvou, ^ xaDtCoixo av 6 &£o; am besten. Hatte der G-ott sich

setzen kbnnen, so war er das bei dieser Aufstellung diirchaus im Stande; bei

der Furtwangler’schen musste er erst vom Sitz auf die Erde heruntersteigen.

Nicht sicher ist der Zweck der xXstovs; xa&idpoa zu bestimmen. Purtwangler
705 nimmt an, man habe an den hohen Festtagen die Idole anderer Gott-

heiten hineingestellt, ais auv^povoi und xapsopoi; Robert spricht dieser Ver-

muthung sowohl die Begriindung ais die innere Wahrscheinlichkeit ab. Wir
vermuthen, dass die Veranlassung, den Sitz durch verschiedene supuyojpiai in

mehrere y.rjMopai zu theilen nur dadurch hervorgerufen war, dass die Auf-

stellung des Idols zuerst eine solche Unterbrechung des Sitzbrettes verursacht

hatte und man die andern, schmaleren in Analogie zu jener anbrachte.

S. 712,15. Paus. giebt ais Hbhe des Idols 30 Ellen (angeblich bloss

ais Wahrscheinlichkeitsberechnung) an, was Furtwangler (mit Dbrpfeld)

S. 695 auf eine vorrbmische (Juelle zuriickfiihrt; darnach ware die Hbhe des

Kolosses (die attische Elie zu 0,492 m berechnet, nach Dbrpfeld A. M.

XV 167 ff.) 14,760 m gewesen; bei Annahme griechisch-rbmischen Maasses

(die Elie zu 0,444 m) etwas niedriger, 13,320 m. Dass die Figur iiber die

Thronlehne emporragte, ist auch bei der von uns angenommenen Aufstellung

wahrscheinlich.

S. 712,16. Paus. sagt, dass das Idol alter war, ais Bathykles. Das

zieht Klein S. 173 in Zweifel, aber sicher mit Unrecht, da die primitive

Bildung der Figur ebenso wie die Bewaffnung des Gottes fiir das Zeitalter

des Bathykles durchaus nicht passt, vgl. Furtwangler 693 f. Robert 125.

Die eigenthiimliche Konstruktion des Thrones ist auch nur daraus zu erklaren,

dass er fiir eine schon vorhandene Figur gemacht werden musste.

S. 712,19. Die Ausriistung des Apollon mit Helm und Lanze hangt

damit zusammen, dass Apollon auch im Kriege sich hilfreich erweist und an

der Schlacht theilninimt; so war auch der Apollon Pythaeus auf dem Thornax

bewaffnet, s. oben Gap. 10,8. Ueber anderweitige bewaffnete Apollon figuren s.

Preller-Robert 274 A. 3. Schon von Leake (Num. Hellen., Europe p. 55)

wurde vermuthet, dass dies Idol auf lakonischen Miinzen des Antigones

Doson und rbmischen des Commodus und Gallien wiedergegeben sei, s. Over-

beck Kunstmythol. IV Munztaf. I 14— 16. Gardner Typ. of greek coins

pl. XV 28. Imhoof-Gardn er p. 59 pl. N 16 fg. (s. unsere Miinzt. III

12 fg.). Die Typen unterscheiden sich insofern, ais auf den rbmischen Erz-

miinzen die Figur nach unten spitz zuliiuft, wahrend auf den alteren das

Gewand nach unten sich verbreitert; es wird daher vermuthet (vgl. Over-

beck a. a. 0. 7), dass die griechischen Miinzen die Figur mit dem Gewande

bekleidet darstellen, das ihnen die Lakedaimonierinnen nach Gap. 16,2 jahrlich

darbrachten. Hingegen hat Furtwangler bei Roscher I 408 vermuthet, dass

diese Munztypen die bewaffnete Aphrodite darstellen; Robert ist geneigt, ihm

darin beizustimmen. — Die Figur bestand, wie fast allgemein angenommen wird,

aus einem mit getriebenen Bronzeplatten iiberkleideten Holzkerne; dass das Ge-

sicht im 6. Jahrh. mit dem von Kroisos geschenkten Golde vergoldet wurde, geht

aus Theop. b. Ath. VI 232 A in Verbindung mit Paus. III 10,8 hervor (s. oben z.

d. St.). — Das Idol blickte, wie die Fundamente darthun, nach Nordosten.
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S. 712,20. Ueber den auf dem Hyakinthosgrabe errichteten Altar und

die davon aufgefundenen Reste s. oben zu S. 710,13. Erwahnt wird dies G-rab

bereits Cap. 1,3. Ueber Hyakinthos, der nach Rohde Psyche U 137 ff.

wahrscheinlich ein alter, chthonischer Lokalgott ist, der daim durch Apollon

in den Hintergrund gedriingt wurde, vgl. Preller-Robert 248. Greve
bei Roscher I 2759, wo noch anderweitige Litteratur angegeben ist;

ferner Wide 285 ff.; iiber die Hyakinthien 0. Mulier Dorier I 354.

Hermann gottesdienstl. Alterth. 355. Schoemann griech. Alterth. 11^ 457.

Unger im Philol. XXXVII 13. — Nach Paus. befand sich an der linken

Seite des Altars eine eherne Thiir, durch die man bei den Hyakinthien vor

dem Opfer an Apollon die Totenspenden an Hyakinthos darbrachte; Tsountas

hat auch siidostlich von den Fundamenten Spuren von Brandopfern sowie

Reste vonWeihgaben gefunden, die vermuthlich von Opfern an Apollon her-

riihren. Furtwangler 693 denkt sich den Altar so hoch, dass man durch

die Thiir in das Innere, in dem sich das Grab befand, hineintreten konnte;

doch bemerkt Robert 134 richtig, dass das aus dem Wortlaut des Paus.

nicht folge und die Grosse der Thiir ganz unsicher sei. A.n und fiir sich

konnte der Altar, auch wenn er nicht bis zum Sitzbrett reichte, ais Bathron

der 30 Ellen hohen Figur so hoch sein, dass man in das Innere hineingehen

konnte.

S. 712,22. Hyakinthos galt ais guter Erdgeist, weshalb ihm Toten-

opfer dargebracht wurden, vgl. Rohde Psyche a. a. 0. Eine ahniiche Art

des Opfers wird X 4,10 erwahnt.

S. 712,23. Ob der Reliefschmuck des Grabes auch von Bathykles

herriihrte, sagt Paus. nicht. Klein theilt ihm denselben zu, ebenso Furt-

wangler 694, der annimmt, dass die Umkleidung des Grabaltars gleichzeitig

mit dem Throne neu gemacht worden sein miisse, damit beides in Harmonie

ware. Robert neigt sich auch zu dieser Ansicht; sicher ist sie allerdings

nicht, denn der Reliefschmuck konnte auch zu der Zeit entstanden sein, da

man zuerst auf den Gedanken kam, das alte Idol auf das Grab des Hyakinthos

zu stellen. Ueber Anzahl, Anordnung und Bedeutung der Reliefs handelt

eingehend Trendelenburg B. d. I. 1871 p. 124, im Anschluss an ihn

Klein 161. Furtwangler 700. Robert 134.

S. 713,1. 1. Einftihrung der Semele und Ino in den Olymp

durch Dionysos (vgl. zur Verbindung von Semele, Dionysos und Ino Cap.

24,4); dabei anwesend Biris, Poseidon, Amphitrite; ferner Zeus im

Gesprach mit Hermes. Paus. spricht iiber die Bedeutung der dargestellten

Scene nicht, er ftihrt nur die abgebildeten Figuren auf. Da er auch sich

nicht bestimmt dariiber ausdriickt, was zum einen und was zum nachsten

Bilde gehbre, so ist man im Ungewissen, ob die nachher genannten Gott-

heiten: Demeter, Kore, Pluton zu dieser oder zur folgenden Scene ge-

hbren; ja Brunn zog auch noch die Moiren und Horen, Aphrodite,

Athene, Artemis, Hyakinthos und Polyboia zur ersten Scene, in der

er die Ruckfiihrung des Hyakinthos und der Polyboia aus dem Hades und

ihre Einftihrung in den Olymp erkannte. Davon ist Trendelenburg mit

Recht abgegangen und hat die oben angegebene Darstellung ais Inhalt der

53*
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Scene angetiomraen. Wenn die Scene nur acht Figuren enthalt, die andern

(Trendelenburg nimmt im ganzen 4 Scenen an) je zvvolf, so komrat das daher,

dass diese Darstellung sich an der linken Seite des Altars befand, wo die

Thiir einen Theil des verfiigbaren liaumes in Anspruch nahni. Robert stimmt

ihin bei, ebenso Furtwangler, der auch in der Ausdrucksweise des Paus.

xou-co |i.3v, xoOio oi einen Bevveis dafiir erkennt: die Thiir habe die Figur der

Biris von den iibrigen getrennt. Da die Scene in der That an der linken

Seite des Altars gewesen sein wird (denn die nachste, die Apotheose des

Hyakinthos, darf man an der Vorderseite voraussetzen), so kbnnen wir uns

dieser Vermuthung anschliessen. Ueber die ganz abweichende Auftassung

Kleins, der die Selbstandigkeit der Scene leugnet und nur einen nach der

Hauptseite sich hinziehenden Gbtterzug darin erkennt, s. unten. — Dass

Paus. die Iris nennt, ist allgemein ais Beweis dafiir aufgefasst worden,

dass auch die Reliefs der Basis init erklUrenden Beischriften versehen

waren. Trendelenburg erkliirte es (mit Heyne, Bbttiger, AVelcker)

fiir dorische Forin; Klein S. 149 (ebenso G. Curtius A. Z. XXXVIII 133

A. 5) ninirnt an, dass Paus. vor dem i noch das Digamma fand und es ein-

fach transscribierte. M. May er bei Roscher 11 338 meint, dass Paus. entweder

ein E oder ein H fiir ein B nahm; war der Verfertiger des Altars ein

Lakonier, so werde die Forni Eypi; dagestanden haben, war es aber ein

Korinther, die Form ’lpt;. -Hingegen tritt Wide 207 wirderum fiir das

Digamma ein; doch lasse sich das B auch in der Weise erklUren, dass bei

einer Restauration das alte F gegen die modernere Schreibung B sei vertauscht

worden; eine Ansicht, die deshalb sehr iinwahrscheinlich ist, weil die Bei-

schriften der Marmorreliefs jeden falis nicht aufgemalt, sondern eingemeisselt

waren. FurtwJingler 700 A. 2 verweist auf den KapvsTo; Ho-xixa; der

amyklaiischen Inschrift ’F^T,a. dp/. 1892 S. 20 (vgl. oben S. 093,19). Neuerdings

ist es aber doch sehr fraglich geworden, ob mit dieser lUpi; in der That die

Iris gemeint war. Wie Hiller v. Giirtringen bei Pauly-Wissowa lll 490

bemerkt, kornmt Biris in einer kiirzlich gefundenen Felsinschrift auf der Stadt-

hdhe von Thera, in sehr alterthiimlichen Schriftzeichen, vor; damit wSre die

Sonderexistenz dieses gbttlichen Wesens sicher erwiesen, was hier um so

bedeutungsvoller ist, ais Thera Kolonie von Lakonien war und in den Kulten

die grbsste Verwandtschaft mit dem Mutterlande zeigt.

S. 713,5. 2. Einfiihrung des Hyakinthos und seiner Schwester

Polyboia in den Olymp, unter Anwesenheit von Demeter, Kore,

Pluton, den !Moiren und Horen, Aphrodite, Athena und Artemis.

Dass die zweite Scene hier anfangt, wird aus den Worten -e-oiVjxai os iri xoD

Pojuou geschlossen, die nachher ebenso wiederkehren; freilich hat Robert

Recht, wenn er bemerkt, dass dies mit Riicksicht auf den Spracbgebrauch

des Paus. nicht fiir sicher gelten kbnne. Furtwangler rekonstruiert die

Darstellung in der Weise, dass aus der Unterwelt, die durch Demeter, Kore

und Poseidon repriisentiert war, Moiren und Horen den Hyakinthos und

Polyboia in den durch Aphrodite, Athena und Artemis vertretenen Olymp

geleiteten.

S. 713,7. Ueber das den Hyakinthos darstellende Gemalde des Malers
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Nikias (aus der Zeit Alexanders d. Gr.) wissen wir aus Plin. XXXV 131,

dass Augustus dasselbe aus Alexandria mitfiihrte und Tiberius das Bild spater

in den Tempel des Augustus in Rom weihte. In der Anspielung auf Nikias

wollte Hirt de fontib. Paus. in Eliae, p. 49 und Kalkmann S. 121 einen

Beweis dafiir sehen, dass Paus. das dem Polemon entlehnt habe. S. dagegen

Gurlitt 181, der die Bevorzugung, die Paus. dem Nikias zu Theil werden

lasst, wahrend er sonst selten die Malerei beriicksichtigt, darauf zuriickfiihrt,

dass Paus. viele Bilder dieses Kiinstlers in Rom gesehen hatte. Was den

Vaternamen anlangt, so ist Nikodemos durch die Inschrift C I A II 1246

(vgl. Kbhler A. M. X 234 A. 2) erwiesen, bei Paus. I 29,15 auch durch

Handschr. gestiitzt, daher hier und IV 31,12 die Form Nikomedes ais Yer-

schreibung zu beseitigen.

S. 713,8. 0-/3 xi auxov wpatov iibersetzt Schubart offen-

bar unrichtig: „Nikias hat ihn wohl etwas zu erwachsen gemalt“; ojpoTov

steht in deutlichem Gegensatz zu h/ov rfi-q jhsia und bezeichnet hier den kaum
zur Pubertat Herangewachsenen, bei dem die aypa noch nicht i/ xpr/o? olXuiiivrj

ist. Da das Bild am Altar noch keinen Bart hatte, so war eben Hyakinthos,

entsprechend der altern Sage, noch nicht ais Apollons ipcojj.svo; gefasst; dies

leugnet Hauser im Philol. LII 218, s. gegen ihn Rohde Psyche P 138.

S. 713,9. 3. Einfiihrung des Herakles in den Olymp durch
Athene und die andern Gbtter; dabei 4. die Tbchter des Thestios,

die Mus en und die Horen. Die letztgenaunten Figuren sind vielfach ais

eine gesonderte Darstellung aufgefasst worden, so von Brunn und Trendelen-

burg; letzterer betrachtet mit Siebelis die Worte xs xal ais eine Wieder-

holung des Abschreibers (nach Z. 4) und streicht sie (wie auch Furtwangler
701 A. 1); so bekommt er ais viertes Bild die neun Musen und die drei

Thestiaden: Leda, Althaia und Hypermnestra. Eine bestimmte, gemeinschaft-

liche Handlung setzt er fiir diese Figuren nicht voraus; die Thestiaden seien

ais Heroenmiitter anwesend, die Musen vielleicht ais Sangerinnen eines &p-^voc;

auf den Tod des Hyakinthos. Klein will die Thestiaden ganzlich beseitigen,

indem er annimmt, Pausanias habe die bei einer Figur stehende Beischrift

Hestia (HEXTIA) falsch gelesen und sei so auf die Thestiaden gekommen,

Diese Hypothese weisen Furtwangler und Robert mit Recht ais unniitz

zuriick; ebenso verfehlt ist Klein s von Overbeck gebilligter Yersuch, die

Deutung, die Paus. von dieser Scene giebt, zu beseitigen und dafiir die

Hochzeit des Herakles mit der Hebe einzusetzen.

Es wird nicht mit Sicherheit auszumachen sein, ob Paus. nur drei oder

vier Scenen schildert, da bei den Worten siVi ok xal etc.,sehr gut eine neue

Scene einsetzen kbnnte. Eintheilung und Anordnung hangen iiberdies von

der Stelle am Altar ab, die man den Bildern anweist. Brunn will drei

Scenen erkennen: 1. die Einfiihrung von Hyakinthos und Polyboia, zu welcher

Scene er auch die vorher genannten Gbtterfiguren rechnet; 2. die Einfiihrung

des Herakles; 3. die Thestiaden mit Musen und Horen. Diese Scenen denkt

er sich in dreiStreifen ubereinander an der Vorderseite des Altars angebracht,

wie beim Kypseloskasten. Trendelenburg nimmt, wie erwShnt, vier Scenen

an, die erste mit 8
,

die tibrigen mit je 12 Figuren, und vertheilt sie auf
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die vier Seiten des Altars, die Hyakinthos-Scene auf die Vorderseite. Klein

vertheilt die Bilder ebenfalls auf die vier Seiten, nimmt aber nur drei Scenen

an: auf der linken Seite der Zug, der den Hyakinthos bringt, auf der Yorder-

seite eine Gdtterversammlung, auf der rechten und der Riickseite der Einzug

des Herakles; eine sebr seltsame Vertbeilung, bei der der Zag des Herakles den

doppelten Raum des Hyakinthoszuges einnimmt und dieser an eine Nebenseite

versetzt ist, beides an einem dem Hyakinthos geweihten Altar gleich unwahr-

scheinlich. Davon abgesehen scheitert dieser Yersuch, alie Bilder zu einem

Ganzen zu vereiuigen, auch daran, dass Athena zweimal da war. Robert

billigt die Annahme Furtwanglers, dass die drei Scenen des Altars die

drei Einfuhrungsdarstellungen sind, von Dionysos und Semele, von Hyakinthos

und Polyboia, und von Herakles; die Riickseite hatte keine Darstellung, nach

Furtwangler deshalb nicht, weil hier die Querriegel anstiessen, nach

Robert, weil die von Tsountas gefundenen Grundmauern zu erweisen scheinen,

dass man die Riickseite nicht betrachten konnte. Allein wenn man in

Betracht zieht, dass die von Z. 9 an aufgefiihrten Figuren zum mindesten eben

so viel, vermuthlich aber noch mehr an Zahl sind, ais die vorher auf-

gefiihrten, auf zwei Seiten vertheilten, so wird man nicht alie diese auf

einer einzigen Seite des Altars unterbringen wollen, und daher die Thestiaden^

Musen und Horen auf die Riickseite versetzen, also sich der Ansicht Tren-

delenburgs anschliessen, ohne dessen Hypothese der Zwdlfzahl streng fest-

halten zu wollen. Dass die Riickseite einer Handlnng entbehrte und nur

Gruppen von Frauengestalten aufwies, hat, zumal in archaischer Kunst,

durchaus nichts Auffiilliges.

S. 713,11. Der Sage nach liebte Zephyros den schbnen Hyakinthos

und lenkte, ais Apollo mit diesem zusammen sich mit Diskoswerfen vergniigte,

die Scheibe auf den Jungling, der davon getbtet wurde; aus seinem Blute

entstand dann die nach ihm benannte Blume. Ygl. die Belegstellen bei Greve

bei Roscher I 2760 u. 2765. Preller-Robert 248 A. 2. Ausfiihrlich be-

zeugt ist die Sage erst in alexandrinischer Zeit, s. Knaack, Anal. Alex.

Rom. 60. Rohde Psyche L- 138 A. 1, doch deutet schon Eurip. Hei. 1472

darauf hin, s. Hauser Philol. LH 209; vgl. Gruppe 166.

S. 713,14. ’Aii.yxXcj'. — vmzzoLzo' yzo Aojpiicuv ‘(cvouivyj, Konstruktion nach

dem Sinn, wie II 24,7 iy-c-v — •Ksp/psctt, vgl. IH 24,3. YIH 33,2. — Zur

Sache vgl. Ill 2,6.

S. 713,15. Das Imperfectum rapsiyixo bezeugt Autopsie.

S. 713,16. A lex and ra ist der Name einer alten lakonischen Gbttin,

deren Kultus ausser in Amyklai auch in Leuktra bezeugt ist, s. Gap. 26,5;

von ihrem Upov in Amyklai ist auch auf der Inschrift A. M. III 164 (s. auch

Cauer delect.'*^ 32) die Rede; sie ist da leierspielend abgebildet (vgl. oben zu

S. 710,4), vor ihr drei Ephoren adorierend. Die Fundstelle ist die Kirche

der h. Paraskevi, im Dorfe Mahmud Bey, nahe bei Slavochori; dort, siidlich

vom H. Kyriaki, dem Platz des Amyklaions, muss also die Stadt Amyklai

gelegen haben. Loeschcke deutet den Namen (A. AI. a. a. 0.) ais ttoXioD/o;,

aw3 ix:oXi;, 3iotcipa, ebenso Usener 176; sie steht offenbar der Artemis

nahe, vgl. Preller-Robert 205 A. 2; 207 A. 2. Hinrichs im Philol.
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XLIY 409. In Amyklai wie in Leuktra wurde diese Alexandra mit

Kassandra identificiert (vgl. anch Hesych. v. Kaaaav^pa* AXs^avopa iv Aazsoczi-

liovfe), was wohl damit zusammenhing, dass die spatere Sage (Pind. Pyth.

11,17 ff.) den Tod des Agamemnon und der Kassandra nach Amyklai verlegte,

vgl. V. Wilamowitz homer. Untersuch. 156 A. 18. Engelmann und

Belger bei Roscher II 979 u. 984. Wentzel bei Pauly-Wissowa .1 1375.

Aus II 16,6 gebt hervor, dass unter den Grabern auf der Akropolis

von Mykenai eines fiir das der Kassandra galt (s. oben S. 422,2), dass aber

anch die Amyklaier dasselbe zu besitzen bebaupteten. Nun sagt zwar

Belger Berl. philol. Wochenschr. f. 1891 Sp. 1315 (vgl. ebd. Sp. 1281),

dass die Amyklaier nicht das Grab der Kassandra gezeigt hStten, dass viel-

mehr das tspov y.ai a-\ol.\^a allein ihn zu der Aeusserung II 16,6 veranlasst habe;

pyjjjLa bedeute da nicht „Grab“, wie xacpo;. Allein das ist nicht richtig;

bedeutet bei Paus. immer ein Denkmal, an der Stelle errichtet, wo
entweder jemand begraben oder wo er gestorben ist (vgl. zu II 21,4

S. 585); so sind ebd. die iibrigen Graber der mykenischen Akropolis

ais pyjpia bezeichnet. Mit Recht opponiert daher Wide 335 fg. der

Belger ’schen Hypothese, indem er bemerkt: „Wenn bei Paus. II 16,6 mit

p^p KaaaavBpac; das tspov und «-(aXp der Alexandra zu Amyklai bezeichnet

wird, so ist es schwer zu erklaren, weshalb die Amyklaer mit den Mykenaern

iiber dieses p-^p. KaaaavBpczc; stritten. Mehrere Tempel und «YaXpxa kbnnen

einer und derselben Gottheit errichtet werden, ohne dass eine Konkurrenz zu

entstehen braucht.“ Man kann hinzufiigen, dass ja auch in Leuktra vao!; xal

apXp der Kassandra war, ohne dass von einem Streite iiber das p-^p die

Rede ist. Darnach muss man wohl annehmen, dass das amyklaiische Hieron

(nicht aber das von Leuktra) auch ein angebliches Grab der Kassandra barg,

das Paus. hier nicht mehr ausdriicklich erwahnte, weil er schon bei der

Periegese von Mykenai darauf hingewiesen hatte. — Wenn dagegen Reisch

Zeitschr. f. d, bsterr. Gymn. 1891 S. 231 die Yermuthung aussprach, das

Kuppelgrab von Yaphio sei das amyklaiische p-^p der Kassandra gewesen,

so widerspricht ihm Belger mit Recht, da dies wahrscheinlich zur Zeit des

Paus. unbekannt war; hatte er es gekannt, so wiirde er darin vermuthlich

ebenso, wie in den Kuppelgrabern von Mykenai und Orchomenos einen Thesaurus

gesehen haben.

S. 713,17. Agamemnon, der an verschiedenen Orten Lakoniens einen

Kult hatte (Wide 334 ff.), scheint ein alter Lokalgott zu sein, den man in

spaterer Zeit mit Zeus identificierte, vgl. Wernicke bei Pauly-Wissowa

I 721. Kach dem Ausdruck p-^p.cz muss man annehmen, dass auch das Grab

des Agamemnon hier gezeigt wurde, dann ist jedoch a^aXp unmbglich, das

wir mit Kayser Rh. M. Y 357, Schubart (s. Z. f. A. 1847, 289 ff.*) und

Frazer ais Dittographie streichen; vgl. Y 25,9, wo ganz ahnlich ixl pvw

Ttp A^appovi zu pvqj xcp a'j'dXpxi A^appovog geworden ist.

s. 713,18. Den Beinamen des Dionysos Psilax leitet Paus. von

'hika her = TTxspa, weil der Wein den Geist beflugelt. Man hat darnach

Darstellungen des Dionysos mit Pliigeln am Kopfe (vgl. Braun Kunst-

vorstellgn. d. geflugelt. Dionysos, Miinchen 1839. Welcker Rh. M. YI 592.
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Chanot Gaz. arch. I 110) auf diesen Dionysos beziehen wollen; doch

ist die Benennung, wie Preller-Hobert 710 A. 1 bemerkt, „in allen FSllen

zweifelhaft, in den meisten sicher verdiichtig“; Thraemer bei Roscher I 1152

sondert einige Darstellungen ais sicher dem Dionysos zugehdrig aus, doch ist

damit die Benennung ais keineswegs erwiesen, um so inehr, ais der

arnyklaiische sicherlich ungeflOgelt war, da Paus. eine solche Singularitkt

unbedingt ervviihnt haben wUrde. — Wide tindet die Erkliirung des Paus.

wenig ansprechend und schUigt eine andere Deutung vor, niimlich Verbindung

mit der lakonischen Glosse nach Suid. s. h. v. : ex' axpou */opo0

es Wtlre demnach 0 ex’ axpou yopoy twv IWxywv bTcry«vo;. Lobeck z.

Phrynich. p. 435 erkUrte das Epitheton ais „bartlos“ (von

S. 713,22. Paus. kehrt von dem Ausfluge nach Amyklai wieder nach

Sparta zurUck und gcht nun auf einer andern Strasse nach Therapne, s.

Heberdey S. 56.

8. 714,1. Paus. spricht nur von einem ^oovov der Athene Alea und

unterlUsst, wie so oft, die ausdrUckliche ErwShnung des Tempels. Dieses

tspov erwiihnt Xen. Hell. VI 5,27; es geht daraus hervor, dass es ein

geriiumiger ximvo; gewesen sein muss, da die spartanischen Hopliten es besetzt

hatten, sowie dass es am rechten Ufer des Eurotas, also auf der 8tadt-

seite, nahe bei der Brllcke stand. Prel ler-Robert 19r> A. 1 verlcgt es

austatt nach Sparta irriger Weise nach Amyklai; ebenso unrichtig Wide
58 auf den „Weg zwischen Sparta und Therapne** (ebenso Diimmler

bei Pauly-Wissowa II 1974); richtig bei Gerhard 1 233 5. Nach

Nestori d e.s, Toxo^pa^ja xf,; opyata; Ixaptr,; p. 93 (citiert bei Erazer 111 358)

lagen frilher bei der Brilcke Reste alter Fundarnente, die man auf dies H**ilig-

thum bezog.

Ihren Hauptkultus hatte die Atheua Alea in Tegea, s. VlIl 45,3;

vgl. 11 17,7. Da nach Herodian bei Steph. Byz. s. v. *AUa dieses Wort die

Bedeutung von Htppa^«a hat, so erklUrt man den Beinamen der Gttttin ais

bezUglic*h „auf die milde gedeihliche Wftrme des atherischen Himmels**,

Preller-Hobert a, a. O.

S. 714,2. Ais x),oo3t<>; wird Zeus ven*hrt ais Vermehrer von Besitz

und Habe, vgl. Preller-Robert 147.

ebd. Paus. oder die Exegeten fllhrten den singulftren Beinamen des

Asklepios xorjX«y; darauf zurUck, dass der Oott *die Wunde heilte, die Herakles

im Kampfe mit den Hippokoontiden an der xorjKr, erhalten hatte. Ijetzteres

bedeutet ebensowohl die hohle Hand, wie die Hliftpfanne; da aber bei Clem.

Alex, protr. II p. 31 (Pott.) steht: xat xov 'IlpoxUa xpo; xiovMxxo-

xo«»vxi^«»v xerxa xf,; y*ip«; o<ixa39f,v<r. (vgl. Arnob. adv. nat. IV 25, der auch

den Sosibios citiert, aber die Wunde nicht nJiher angiebt), so nimmt Kalk-

mann S. 123 an, dass auch Paus. die Hand gemeint habe. Hingegen ist

Wide 187 der Meiniuig, Sosibios, dem Paus. die Notiz entnommen habe

(vgl. auch Immerwahr S. 104), habe nicht xoxd xi); ysipo;, sondern tv xorj).^

geschrieben, der Irrthum liege also bei Clem. Alex., der das damals

zur Bezeichnung eines Kbrpertheils nicht mehr tibliche Wort falsch

deutete. Diese Ansicht hat deswegen viel filr sich, weil Arnob. 1. 1. von
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cruciatus et inlati volueris et doloris spricht, was man doch wohl auf eine

schwerere Verwundung beziehen muss. Auch verweist Frazer sehr richtig

auf Paus. VIII 53,9, wonach Herakles iu jenem Kampfe Itz\ xo5 jj.y]pou xpau\).a

empfing. Benutzung des Sosibios braucht mau aber nicht anzunehmen, da

auch Sosibios sich wohl nur an die lokale Tradition hielt; Gurlitt 469

sieht hier, wie an anderen* Stellen der Periegese von Sparta, Charakteristika

volksthiimlicher Ueberlieferung. Die Richtigkeit der Deutung unterliegt

allerdings starken Bedenken. AVelcker Gr. Gbtterl. II 730 A. 15 bemerkt,

vermuthlich habe das Volk das Bild des Gottes nach den Trankchen, die er

eingebe, xo-yXs6; benannt, das Bild selbst vielleicht eine xoiyXv], d. i. Trink-

schale, in der Hand gehalten. Wide 188 halt das fiir mbglich, ebenso aber

auch, dass der Gott seinen Beinamen von einer Oertlichkeit bekommen hatte,

da KdruXo;, Korjlcaov, KoxyXr; geographische Namen sind.

S. 714,5. TTpoxspcz vgl. Gap. 15,5, wo der zweimalige Kampf mit

Hippokoon und die Verwundung iin ersten erwiihnt wird.

S. 714,7. Der Beiname des Ares Brjptxa; (vgl. Hesych. v. Bvjptxa;- 6

EvudXio; zry.fjOL Ady.oj3'.v) wurde auf seine Ainme Thero zuriickgefiihrt, deren

bei den Griechen unbekannten Kamen die Spartaner von den Kolchern,

woher das Kultusbild staminte, gehort haben sollten. Paus. selbst verwirft

diese Ableitung und fiilirt den Beinamen auf ^yjp zuriick, weil der Kriegsgott

wild sei; dieser Deutung folgen z. Th. auch die Neueren, s. Preller-Robert

341. Andere leiten den Beinamen von ab, Ares ais „Wildjager“, mit

Bezug auf die Menschen, s. Schwenck im Rh. M. II 201. Welcker
a. a. 0.; Gerhard I 369 A. 4 mdchte ihn von der urspriinglichen Nahr-

kraft des Gottes (bipto fiir '^ipoj) verstehen; Wide 150 denkt an Ableitung

von einem Ortsnamen, wie Bf^pat am Taygetos, docli mit Beziehung auf

boiotische Herkunft, weil der Heros B/^poc; mit den boiotischen Kadmeiern

zusammenhange. Im Anschluss daran billigt er die Vermuthung von Maass

Gott. gei. Anz. 1890 S. 352 (vgl. dens. Hermes XXIII 619), dass das

Kolchis der Argonauten das euboiische Chalkis sei, und erklart so die Stiftungs-

legende des Ares Theritas ais eine Erinnerung an die Oertlichkeiten, woher

die aitesten Verehrer des Gottes eingewandert waren. Vgl. hiergegen

Tiimpel bei Pauly-Wissowa II 654, und betr. Wides Vermuthung, dass die

hier erwiihnte Amme Br^pdj die gleichnamige Mutter des Chairon in Chaironeia

sei (Paus. IX 40,5), s. Studniczka, Kyrene 148, der meint, dass die Thero

einfach aus dem Beinamen heraus erfunden sei. Hingegen fasst Usener Sitz.-

Ber. d. Wien. Akad. CXXXVII 3 S. 52 ff. den Namen Brjpixac ais dorisches

Gegenstiick zu Thersites (wie Schulze Ztschr. f. Gymn. 1893, 162) und

erklart ihn ais Gesundheit und Wohlsein verleihenden Gott.

S. 714,12. /iojv o’ cu; (ZYPUZ oloev, steht bei Hom. II. XXIV 41.

S. 714,14. Ueber die Lage von Therapne vgl. Leake I 182; Pelop.

161. Curtius II 240 u. 316. Bursian II 128. Der Tempel des

Menelaos, auch das McvA«siov genannt (Polyb. V 18; ebd. 21 f. Steph. Byz.

s. V. MsvsXao;. Liv. XXXIV 28), lag auf einer steilen Anhohe am 1. Ufer

des Eurotas, die darnach auch selbst mit dem Namen Menelaion bezeichnet

wurde. Ausgrabungen, die Ross i. J. 1833/34 dort vorgenommen hat (s.
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Ross A. Z. XII 217 u. archaeol. Aufs. II 341), haben einen stufenartigen

Unterbau aus Poros und Conglomerat - Blbcken von etwa 20 m Lange und

1—2 m Hohe blossgelegt, dessen oberste Terrasse, etwa 12 m lang und 6 m
breit, den Tempel getragen zu haben scheint; vgl. Welcker I 218. Vischer

380. Baedeker 288. Man hat hier zahlreiche Votivligiirchen aus Blei,

Thonfiguren, Topfscherben u. dgl. gefunden, s. Koss a. a. O. und KOnigs-

reisen II 13. Dressel u. Milchhbfer A. M. II 320. icXxtov 1879, 171.

«py. 1889, 130. Perdrizet in Rev. archeol. III Ser. XXX 8 ff. —
Dass das Grab des Menelaos daselbst gezeigt wurde, erklUrt Wide 345 in

dem Sinne, dass er urspriinglich ais ein in der Krde wohnender Gott verehrt

vvorden sei; doch befand sich nach Paus. auch das Grab der Helena daselbst,

und dass im Kultus beide gemeinschaftlich verehrt wurden, geht aus Herod.

VI 01 hervor: xo tpov, xo V taxiv tv xiq Grtplh xoG <l>o-Jlr,toy

Ipou, sowie aus Isoor. laud. Helenae 03: txi "jap xa* vDv iv H;p<rrv«i; xf,; .\ctxo>-

vuyj; b'j3ta; «rjxot; a"(to; xal xaxp»«i; oxoxiXoGa^v, o*Gy iu; ^^pujoiv, ufX o>; 9tot; d^poxipoi;

oGaiv. Vgl. MUnsterberg, Zu d. spartan. Dioskurenreliefs (Zlir. 1890), S. 0.

Kngelmann hei Roscher I 1950. Stoll ebd. II 2791. Usener a. au O. 7.

S. 714,10. Zu der rhodiachen Legende von der Helena vgl. die stark

abweichende Kr/Hhlung bei Polyaen. I 13.

S. 714,18. Zu Xikostratos und .Megapenthes vgl. Cap. 18,13. II 18,0.

S. 715,1. da.s Wort bedeutet wohl eigentlich: an den Armen

fassen, vgl. Herod. IV 94: VAa^vxi; — xa; yiip«; w\ xou; — auxov f^rxiyau

wie otato: an beiden Seiten anbinden, wozu bei Her. H 29 pleonastisch

d}i'foxipo)i)tv tritt.

S. 715,2. D* r Beinaine AivJip<xi^ den die Helena in Rhodos fUhrte,

weist darauf hin, dass ihr dortiger Kultus einmal die Porin der Baum-

verehrung hatte; hierzu ist eine Parallele, was Theocr. 18,38 ff. (iber die

im Dromos zu Sparta verehrte Helena berichtet, an deren Platane von den

spartanisehen .lungfrauen ein Loloskranz gihllngt wurde, vgl. Mannhardt

Ant. Wald- und Feldkulle 22. Kaibel Hermes -\.\V1I 250. Wide 3-13.

Die rhodisehe Sage, dass Helena an einem Bauni erhlingt wurde, beruht nach

Usener GOtternamen 239 auf der Vorstellung vom absterbenden Monde,

vgl. dens, im Uh. .M. XXI II 330. Immerwahr Mythen und Kulte Arkad.

159. Anders Maass Phil. Unters. XII 3tI8 A. 13, nach ihm ist Helena

suffocata, weil sie als suffocatrix galt. Zu vgl. ist die Artemis ’Axajyoaivr,

in Kondylea bei Kaphyai VIII 23,0 fg.; Kobert sieht in dem merkwUrdigen

Gebrauche, von dem Paus. berichtet, eine Beziehung der Artemis zum Natur*

leben, speciell znr vegetativen Fruchtbarkeit, s. Preller- Robert 305 A. 2.

S. 715,5. Die Insel Leuke, ^urspriinglich ein rein mythisches Lokal,

die Insel der farblosen Geister^*, Rohde Psyche IU 371 A. 2, wurde spkter

an verschiedenen Punkten des schwarzen Meeres lokalisiert; .so wollte man die

Insel wiedererkennen an der Donaumilndung Lykophr. 189. Arrian Peripl. 21;

Strabo dagegen VI l 300 verlegt sie 5t'K^ Stadien vor die Milndung des

Tyras (Dniestr), und wieder andere identificierten sie mit einer Diine vor der

Milndung des Borysthenes (Dniepr), dem 'AyiXXio»; Spo^o;, s. z. B. Pomp. Mela

U 98. Plin. h. n. IV 93. Dionys. Per. 541 fg.; s. Rohde a. a, O. Von
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Thieren, welche die menschenleere Insel bewohnten, werden neben Ziegen

speziell Vogel genannt, die tagtaglich mit ihren ins Meer getauchten Flligeln

den Tempel des Achilleus reinigten, Arrian 21. Pbilostr. Her. 19,61 p. 327.

S. 715,9. Die Lokrer hatten die Gewohnheit, in der Schlachtlinie

eine Stelle fiir den Aias leer zu lassen, s. Oon. 18, der die Geschichte ahnlich

wie Paus. erzahlt; doch nennt er den Krotoniaten Autoleon und sagt, die

Insel, AyiXXsio; vr^ao; von ihm genannt, liege irczpaxXsuaavxi xov ’'laxpov uTcsp xv^;

Tayp-.x^;, denkt also wohl ebenfalls an die Diine vor der Miindung des

Borysthenes.

S. 715,15. Die Deutung der unteritalischen Vase A. Z. V Taf. 7

S. 97 ff. auf diese Scene auf der Insel Leuke (Leonymos, Achilleus, Aias

und einer der bei Philostr. a. a. 0. erwahnten Vogel) hat wenig Wahr-

scheinlichkeit.

S. 715,16. Patroklos auf Leuke bei Achilleus, vgl. Arrian a. a. 0.

Max. Tyr. diss. 15,7 p. 281 scp R., ebenso Antilochos, wie die drei Freunde

bei Hom. Od. XI 467 ff. vereint erscheinen.

S. 715,17. Die Sehnsucht des Achilleus nach der Helena war ein

schon in den Kyprien behandeltes Motiv, s. F. E. G. p. 20 K; verrnahlt mit

ihr ist er auch bei Philostr. a. a. 0., aus welcher Ehe nach Ptolem. Heph. 4

das Kind Euphorion hervorging; dagegen geniesst er den Umgang mit ihr

nur im Traume bei Lykophr. 171 fg., vgl. Schol. Eur. Andr. 229. Andere

geben ihm Medeia im Elysion zur Gattin, s. Apoll. Rhod. IV 814 mit Schol.;

auch Iphigeneia wird ihm auf Leuke ais Weib zugesellt, s. Ant. Lib. 27.

S. 715,19. Da Stesichoros in einem Gedicht die Helena geschmaht

hatte, wurde er von Blindheit heimgesucht; er dichtete daher die sog. Palinodia,

worauf er das Augenlicht wieder erhalt, s. Piat. Phadr. 243 A. Isocr.

10,64. Stes. fr. 32.

Gap. XX.

Merkwiirdiges zu Therapne. Die Quellen Messeis und Polydeukeia.

Das sog. Phoibaion. Tempel des Poseidon Gaiaochos. Flecken

Alesiai. Die Stadt Pharis. Die Stadt Bryseai. Die Hbhen des

Taygetos, Taleton und Euoras, der Bezirk Therai. Tempel der

Demeter Eleusinia. Das Stadtchen Helos am Meere und die

Heloten. Das Lapithaion, Dereion und Harpleia. Merkwiirdiges

auf dem Weg nach Arkadien, Tempel des Achilleus. Das Hip-

pumnema, die Saulen der sieben Planeten. Bildsaule der Aido.

S. 715,21. Die Quelle Messeis, die bei Homer II. VI 457 erwahnt

ist, wollte Paus. in Therapne selbst gesehen haben, wahrend andere, d. h.

schriftliche Angaben, behaupteten, die zur Rechten des Weges nach Therapne

belegene Quelle beim Heroon des Polydeukes, die zur Zeit des Paus. IIoXd-

hiess, sei die alte Messeis. Curtius 240 folgert aus dieser Bemerkung,

dass nicht die nachste Flussniederung, sondern das schluchtenreiche Hiigel-

land, das gegen den Fluss vortritt, das eigentliche Therapne war.
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S. 716,2. Das Phoibaion ervvahnt Herod. VI 61 ais unterhalb des

Menelaions belegen; Paus. nennt es auch Gap. 14,9, s. zu S. 698,11. Ueber den

Kampf der Epheben daselbst s. Use ner a. a. 0., der darin eine uralte Form

der Gemeindesuhnung erkennt, die auf Ablosung urspriinglicher Menschenopfer

beruht. Heberdey S. 56 glaubt, dass Paus. das Phoibaion garnicht besucht

habe, weil der nothvvendige Uebergang iiber den Eurotas nicht erwahnt werde;

das Phoibaion ebenso vvie das Ternenos des Poseidon setzt auch Bursian

128 A. 1 auf dem rechten Ufer des Eurotas an.

ebd. Das Heiligthum der Dioskuren lag zwar, vvie aus dieser

Stelle hervorgeht, ausserhalb Therapne; dass es aber noch hierzu gerechnet

vvurde, zeigt Pind. Pyth. 11,61; ders. Nem. 10,51 If. und Isthm. 1,31:

Tuvottpiocti o’ ev 'AyaioT; o'}trcoov orxituv ioo;, Vgl. Schol. ebd. und Steph.

Hyz. V. Hifiazva'., sowie das Frg. des Alkman (frg. 5 Bergk) beim Schol. ad

Eur. Troad. 210. Wegen der Nilhe dieses Heiligthums zu dem der Helena

hat inan die spartanischen Ueliefs, die eine Frauengestalt inmitten der Dios-

kuren zeigen, hierauf bezogen, s. A. d. 1. XXXI II tav. d’agg. D; Dressel-

xMilchhbfer A. M. II 383. Fiir Kultverbindung der Helena und der

Dioskuren spricht Eur. Helen. 1166ff., obschon Miinsterberg zu den

spartan. Dioskurenrel. 8 es leugnet und in der weiblichen Gestalt des Reliefs

nicht Helena, sondern Hestia erkennen vvill. Vgl. auch Denekende theoxeniis

(Heri. 1881) p. 13. — Ueber das Opfer an Fuyalios s. oben Gap. 14,9.

S. 716,3. His zum Teinpel des Poseidon Gaiaochos drangen

i. .1. 369 V. Chr. die Keiter des Epaimdnondas, von Arnyklai herkommend, vor,

nach .Xen. Hell. VI 5,30, vvoraus auch hervorgeht, dass mit dem TempeI

ein Hippodrom verbunden war. Das sehr verbreitete Epitheton wird in der

Regel erkliirt ais .,der die Erde triigt und st(ltzt“, vgl. Preller-Robert

572 A. l; doch bezogen es die AUen schon auf Ross und Wagen, 6 iri -oT;

07 r;txa3 i yatpo>v, Hesych. s. v., H. A. 229,8. S. auch Dbderlein Homer*

Glossar 54. Nitzsch im Philol. XII 10. MQIlensiefen de titul. Lacon,

dialect. (Strassburg 1882) p. 451. Wide 38.

S. 716,4. rpojXf>ovT’ — ovopdCoyT.v, vgl. III 21,5 crroTfxrrElaiv — V 6,4

VIII 28,1 tovTi — ixoi;s*:cii und rposX^ivecuv — 1125,9.

Vlll 20,1, s. Schubart ed. Teubn. Praef. 1 p. XlV. Storch Synt. 30.

S. 716,5. dvojiciCouT. ytijptov fllr iaVe yuiptov o dvop. ’.\X., vgl. ZU Gap. 13,9.

ebd. Myles, der Sohn des Lelex, wird auch 111 1,1 und IV 1,1

genannt. Da nach Hoblaye p. 83 an dieser Seite des Taygetos vielfach

Milhlsteine vorkomrnen, so vermuthet Hursian 131, der Ort AI es ia i werde

seinen Namen daher erhalten haben. Die Lage des Ortes ist nicht genau zu

bestimmen; er mag gegen Mistra oder Parori zu gelegcn haben, s. Leake

Pelop. 16)4. Curtius 249.

S. 716,7. Den Fluss Phellia erkennen Leake lll 4 und Gurtius

249 in dem wasserreichen Strome (Takhurti), dessen Hauptarrae vom Dorfe

Socha herunterkommcn und der vereinigt, sowie durch Zufliisse von Slavochori

her vergnissert, den Eurotas oberhalb Vaphio erreicht; Bursian 130 will

den welter nbrdlich einmiindenden Hach von Riviotissa darin erkennen; letzterer

Ansicht schliessen sich Heberdey 56 und Haedeker 290 an.
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ebd. oiapaai — tou3iv ohne Verbindung, wie II 25,2. III 10,6.

S. 716,8. Tapd ’Ajj.6xXa^ ist mit Unrecht von Dindorf eingeklammert

worden, es ist mit toua!. zu verbinden, vgl. IV 11,8 xapa Sixuwva avaaoj&^vai.

ebd. Pharis (auch Pharai genannt), eine friih verlassene und ver-

fallene altachaiische Stadt (vgl. Cap. 2,6; IV 16,8. Hom. II. II 582. Strab.

VIII 363). Leake I 360 u. III 4 vermuthete sie in der Nahe von Vaphio;

vgl. dens. Pelop. 165; zustimmend Poss, Kbnigsreis. II 205. Curtius 249.

Bursian 130 f. Baedeker 241, der nach Conze und Michaelis A,

d. I. XXXIII 49 den Ort selbst auf einem % St. siidostlich von Hag.

Kyriaki belegenen Hiigel sucht, auf dem Reste eines antiken Thurmes

sich erhalten haben. Vgl. Lolling 182.

S. 716,10. Der Zeus Msaoaxsuc; hat seinen Beinamen jedenfalls

nicht von einer Persbnlichkeit, sondern von einer alten Ortschaft Messapeai

(s. Steph. Byz. s. h. v.) erhalten, von der sonst keine Reste mehr vorhanden

sein mochten, ais dies Heiligthum. Vgl. Wide 20. Leake Pelop. 165

nimmt die von der franz. Expedition bei einer Quelle nbrdlich vom Dorfe

Katzaru gefundenenen Reste eines Tempels fiir diesen Tempel in Anspruch;

Bursian 131 vermuthet, der Tempel habe bei dem von iippigem Baumwuchs

umschatteten Dorfe Hagios Joannis am Fusse des Taygetos gelegen.

S. 716,11. Wie Heberdey S. 56 bemerkt, wird die Beschreibung des

Paus. von hier ab sehr unklar; daher ist die Lage von Bryseai ungewiss.

Doch nimmt man an, dass der Ort „in der quellenreichen G-egend westlich

von dem zum Theil wohl aus seinen Triimmern erbauten Slavochori lag, in

der Nahe der Dbrfer Katzaru und Sinanbei, wo sich noch Reste eines antiken

Tempelgebaudes erhalten haben “, Bursian 131; vgl. Leake III 4. Pelop.

163 f. Curtius 251. Ross, Kbnigsreis. II 245 riickt ihn mehr nbrdlich,

in die Niihe von H. loannes, vgl. ebd. 204 Anm. 6. Der Ort wird schon

bei Homer erwiihnt, 11. II 583. Steph. Byz. v. Bpusiat verlegt ihn irrthiimlich

nach Elis. Oberhummer bei Pauly-Wissowa III 927 vermuthet, dass der

Name auch in dem Bpuaxai bei Hesych. stecke. Ein Dorf in jener Gegend

heisst noch jetzt Anavryti. — Zum Namen vgl. Usener 245.

S. 716,14. Mit dem von Weibern besorgten Dienste des Dionysos in

Bryseai bringt Wide 157 u. 163 die Stellen des Ael. var. hist. III 42,

Hesych. v. Auapivai und Verg. Georg. II 487 mit Philargyrus z. d.'St. in

Verbindung, wo von lakonischen Bakchantinnen : virginibus bacchata Lacaenis

Taygeta (Siebelis), die Rede ist, jedoch bedeutet ^ovahsQ hier nur Prauen,

nicht Jungfrauen, vgl. Rapp Rhein. Mus. XXVII 12.

S. 716,15. Welche Gipfel des Taygetos die Namen Taleton und

Euora fiihrten, ist nicht sicher. Leake III 4 (vgl. Pelop. 164 u. 360)

halt den heutigen Gipfel mit der Kapelle des H. Elias fiir das Taleton, die

heut Paximiidhi genannte Spitze fur den Euoras (d. h. schbne Aussicht);

vgl. Curtius 307 A. 2. Hingegen bemerkt Bursian 104 A. 3, gegen

jene Identificierung spreche die Angabe des Paus., dass das Taleton sich

„oberhalb Bryseai“ erhebe, und der Name Euoras scheine einem grbsseren

Theile des Gebirges zuzukommen. So bemerkt auch Heberdey 57, dass

der hbcbste Gipfel des Gebirges weder unmittelbar aus dem Thale noch
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gerade uber Bryseai emporwachst und von keinem Punkte dieser Gegend aus

geseheii werden kann; er stimint Lolling bei, der in seiner Topogr. v.

Griechenl. 182 das Taleton fiir einen jener isolierten Gipfel halt, zu denen

die unterste Terrasse des Taygetes in ihrrm Ostrande sich erhebt, um dann

steil zum Thale abzufallen. Ebenso bemerkt Heberdey, dass, was Paus.

vom Euoras und seinern Iteichthum an vvilden Ziegen, Schweinen, Hirschen

und Biiren sagt, schlecht zu den kahlen, fast immer mit Schnee bedeckten

Gipfeln des Taygetes stimrne; diese sind vielmehr erst unten 717,2 unter den

«y.pa x'jo Tao^ixoo zu verstehen. — Den Namen TaXiTov leitet Curtius a. a. O.

entweder ven vf^\z eder ven der Wurzel xa\ ab; Merck 1 in, d. Tales-Sage

S. 51, bringt ihn mit dem Sennengette Tales in Verbindung (vgl. Hesych. v.

TaXui;), ebense Wide 318.

S. 716,17. Ueber die dem Helies gebrachten Pferdeepfer vgl. Stengel

im Philel. XXXIX 1H2 ff., der den Brauch ais aus Persien hergekemmen

(vgl. Ov. Fast. 1 385) betrachtet, unter Zustimmuug ven Preller- Reber t

430 A. 1; auch llehn Kulturpfl. u. Hausthiere® S. 45 nimint Entlehnung

ven den Iraniern Kleinasiens an. Pferdeepfer an Peseiden in Arges VllI 7,2.

S. 716,18. m\ dXXa Tpi'fo)v xxX., nach Hess Kenigsreisen II 218

sind diese Wtilder reich an \\'61fen, Sehakalen und Fiichsen, mitunter finde

sich auch ein Luchs.

S. 717,2. Das Gebiet, das den Namen Therai tHhrte, lag nach dem

eben Gesagteu webl nech in den Verbergeu des Taygetes, und ebgleich die

Elicke Sicherheit nicht zuUlsst, wird man wehl annehmen diirfen, dass das

Ileiligthum der De me ter hier gelegen habe. Leake I 188 meinte, dass

einige Huinen im Derfe Sekha zu diesem Ileiligthum gehiirt hatten, wogegen

Hess KCnigsreisen II 207 bemerkt, dass der fragliche Tempel weiter sUdlich

gegen Heles hin und ntlher an der h5chsten Spitze des Taygetes gelegen sein

miisse. Curtius 251 setzt ihn in der Niihe des Derfes Anavryti an; dech

bemerkt Heberdey a. a. ()., dass die Stadienangaben (15 Stadien zum

Lapithaien, von da 20 nach llarpleia, s. unten 7) nicht zutretTen, und

mechte daher eher an einen Punkt im Thale zwischen Erasines und dem

Bacbe ven Anavryti denken, \ve bei einer (puelle eine kleine Kapelle steht.

ebd. Die Ldcke muss irgend eine Sage von der Leto enthalten haben,

Wide nimint S. 175 ais wahrscheinlich an, dass Leto mit der Demeter

Eleusinia auf irgendwelche Weise in Verbindung gestanden habe, vielleicht

se, dass sie den Tempel der Demeter stiftete. Dech zieht er es ver, die

Demeter Eleusinia (mit Tbpffer Att. Geneal. S. 221) mit der Eileitbyia zu

identificieren und ihre Heziehung zur Leto demnach durch Beihilfe in deren

Geburtsnbthen zu erklUren. Preller-Hobert 750 A. 1 fasst dagegen die

Bedeutung dieser Demeter in chthonischem Sinne.

S. 717,4. Vgl. hierzu eben zu Cap. 14,5 und II 35,4 u. 9, mit Wide
241 fg., der in der Figur des ('>rpheus den Hadesgott findet. Dass das ^oavov

den sagenhaften Pelasgern zugeschrieben wurde, spricht dafiir, dass es hoch-

alterthiimlich gewesen sein muss.

8. 717,6. Heles erwiihnt Homer im Schiflfskatalog 584. Dasselbe

Homercitat findet sich bei Strab. VIII 363, wodurch Identitkt der Quelle
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erwiesen scheint. Die einst wichtige Hafenstadt verior ihre Bedeutung

durch die zunehmende Versumpfung der Kiiste; zu Strabos Zeit bestand sie

noch ais Dorf, zur Zeit des Paus. lag der Ort nach Gap. 22,3 in Triimmern,

wie auch das Imperf. -^v bezeugt, dass er zur Zeit des Paus. nicbt mehr

bewohnt war (s. Gurlitt 458. Heberdey 26 A. 27); doch scheint Paus.

nicbt selbst hingekommen zu sein, vgl. Heberdey 60. Curtius 250 u. 289.

Bursian 133.

S. 717,10. Aax£oai|iov[ujv oouXoi xou xoivoD, die Heloten waren Hbrige des

Staates und gingen ais solche zwar in den Besitz der einzelnen Spartiaten

iiber, aber nur so, wie die Hufen des Staatslandes, die sie fiir ihre Herren

gegen eine gesetzlich geregelte Abgabe zu bebauen hatten. Sie durften

daher nur vom Staate selbst freigelassen oder verkauft werden, vgl. Strab.

VIII 365. 560. Plut. inst. Lac. 239 E. Myron v. Pirene bei Athen. XIV
657 D; Pollux III 83 bezeichnet sie ais eine Art Mittelklasse zwischen freien

und eigentlichen ooDXou

S. 717,11. EiXtu-e; i/.Xr^d^r^aav Tcpuiioi, xaS-czTCsp '(s xai r^aav, Paus. ist also

der Ansicht, das Wort sei von "EXo; abgeleitet, vgl. Hellan. frg. 67. Theop.

frg. 15. Steph. Byz. s. v. "EXo; u. s.; jedoch heissen die Bewohner dieser

Stadt "EXsioi bei Ephoros und Steph. Byz. und 'EXsaxat bei Theop. und Steph.

Byz. Darum leiten andere das Wort ab von sXco (aipioj), ein Versuch, den

schon das Etyin. Magn. 332,53 macht, s. die verschiedenen Ableitungen bei

Kopstadt de rer. Laconic. orig. 45 ff. Hermann - Thumser Lehrb. d.

griech. Staatsalt. S. 125 A. 3.

S. 717,13. "EXXrjVa; — axo xf^; iv tlzaaaXia xoxs xaXoup.£vy]<; '‘EXXczBoq. Hellas

ist bei Homer ein Gau iin siidlichen Thessalien (vgl. Bursian I 77 A. 3),

doch findet sich an vier Stellen fiir ganz Griechenland der Ausdruck x«8^’ (dv’)

EXXdoa xal ixiaov App;: Od. I 344. IV 726. 816. XV 80, Verse, die von

Aristarch athetiert wurden, vgl. Lehrs de Arist. stud. Hom.2 227 f.

Sengebusch diss. Hom. I 141. Die Hellenes iin Schiffskatalog 684 sind

nur die Bewohner jenes Theils von Thessalien. Es dauerte lange,

bis der Name zur Gesammtbezeichnung aller griechisch redenden Stamme

wurde, vgl. Thuc. 1,3; zwar hat nach Apoll. I 7,3 schon Hellen die Graikoi

Hellenen genannt, was nach dem Marmor Parium ums Jahr 1520 vor Chr.

geschehen sein soli, s. Mulier F. H. G. I 543, nachweislich aber erscheint

II(zv£XXrjv£;, der altere Name, zuerst bei Hom. II. II 530, in einem Vers, der

ebenfalls von Aristarch verworfen wurde, dann aber bei Archii, frg. 52 und

bei Hes. Op. et D. 528 (vgl. 653); in Hes. frg. 25 K (S. 95) ist Hellen ais

Eponym der Griechen genannt. Auch heissen die olympischen Festordner

schon zu Anfang des 6. Jahrh. 'EXXavoBrxai, IGA 112.

S. 717,16. Das Lapithaion erwahnt Steph. Byz. v. Aaxi'&7] ais

dvojia dpou^ x:^s Aczxojvixv^q; Paus. meint allem Anschein nach ein dem spar-

tanischen Heros Lapithes geweihtes Heiligthum, dessen Lage wir freilich

nicht naher bestimmen konnen, vgl. Curtius 251. Bursian 132. Den

spartanischen Heros Lapithes nennt auch Apoll. III 10,3; AVide 234 ver-

muthet, dass er mit Las, dem eponymen Heros der Stadt Las (vgl. Gap.

24,10), identisch sei.
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8. 717,18. Der Beiname der Artemis wird auch bei Steph.

Byz. V. M(jpa mit dem Namen des Ortes, wo sie Verehrung genoss, in Ver-

bindung gebracht (Asppa, xozo; Aaxomx-^;), und dieser ist auf die hiigelige Lage

zuriickzufiihreu, wie beim Apollon Asip^oiojrr^; II 24,1, vgl. dort den Kommentar.

Nach Hesych. v. xrAa^oioia und v. xaXaJt; wurden ihr zu Ehren Tanze, die

'/.rjXoS^ioz^ hiessen, aufgefuhrt und dazu x«X«^oto'.a ais Hymnen gesungen; s. auch

Phot. V. xaXa^ios;. Ath. XIV 629 F. Vgl. Mulier Dorier I 373 A. 11.

Gerhard I 343 A. 6. Preller - Robert 307 f. Wide 117 f. — In anbe-

tracht des Narnens Dereion meint Heberdey 57, derselbe wiirde sich wohl

mit einem der Kammgipfel vertragen, und die 15 Stadien vom Eleusinion, die

Paus. angiebt, wurden auf denjenigen fiihren, an dem der Bach von Hag.

Jannis entspringt, in diesem oder in der arn Fusse gelegenen Quelle wSre dann

der Anonos (718,1) zu erkennen.

S. 718,2. Der Ort Harpleia (den Goldhagen und Manso I. Beil. 30

A. 0 fiir einen Theil des Taygetos hielten) wird nur an dieser Stelle er-

wahnt. Curtius 251, der das Eleusinion beim Dorfe Anavryti ansetzte,

suchte Harpleia bei Mistra und Parori, was Bursian 132 A. 1 wenig walir-

scheinlich findet, w'lihrend Heberdey a. a. O. Curtius zustimmt. Doch

weicht er darin von ihm ab, dass Curtius meint, Paus. habe all dies auf

einem etwa zweitiigigen Austluge besucht, wUhrend Heberdey nachl^sige

Excerpte einer schriftlichen (puelle annehmen nibchte.

S. 718,3. Nach der Annahme von Heberdey 58 ist Paus. nicht die

ganze Strasse von Sparta nach Arkadien gegangcn, sondern hat nur einen

Abstecher bis nach Pellana (Cap. 21,2) geinacht. Ueber den Weg von Sparta

bis Belemina s. Loring im Journ. of hell. stud. XV 36 ff.

ebd. Der Beiname der Athena Pareia ist unerkllirt. Gerhard
I 234 A. 7 schlug vor, ihn in Areia zu 5ndern; Schubart Methodol. 97

vermuthete llpaxsia; (von dem unten erwiihnten Prax); Siebelis ll«'fia;, was

ganz unrndglich ist. Wide 60 schUgt vor, das Wort mit Ilcrp*.;, einer

kretischen Nymphe bei Apollod. III 1,2, zu verbinden, wlihrend Maass bei

Wide ebd. A. 9 Ilapsia ais Femin. von llapsy; ILpa^xct-cr,; fasst.

S. 718,4. Ueber die Opfer beim Hieron des Achilleus s. Usener

a. a. (). 58, der den Achill ais Gegner des Thersites — Theritas betrachtet,

s. oben zu S. 714,7.

S. 718,7. Von Prax, dem Nachkommen des Neoptolemos, sollten die

in Lakonien ansSssigen llpdxs; ihren Namen fiihren, s. Steph. Byz. s. h. v.

Draco p. 19 u. 80. Der Ursprung des Namens und seine Verbindung mit

Achill ist dunkel, s. Wide 233 f.

S. 718,8. Wide 47 vermuthet, dieses ''D-ou prjiict hiinge wohl mit dem

Kultus des Poseidon oder Helios zusammen. Ob die nachher erwahnten

SSulen mit diesem Bildwerke in Verbindung standen, lUsst sich nicht aus-

machen. Siebelis z. d. St. ist der Ansicht, dass diese SSulen ais Planetenbilder

mit zum Kultus des Helios, dem Tyndareos das Pferd geopfert habe (s. oben

§ 5), gehbrt haben mdgen. Movers Phdnizier I 528 fiihrt sie auf phoinikischen

EinHuss zuriick, ebenso Brandes im Hermes 11271. Trieber Forschungen 123.

Ueber ikonische Darstellungen der Planeten vgl. Mulier Archaeol. § 400,5.
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S. 718,9. s^ojpxou |ivy]ar^pac, taxa^ stcI tou itcttou xojv xojxtcDv, das Fleisch

wurde also hierbei nicht mit den Handen angefasst, wie z. B. bei Her.

VI 68. Lyc. g. Leocr. 7 u. s.; aucb wird nicht, wie das Krieger thun

(Xen. An. II 2,9. Dict. Cret. I 15), das Schwert oder die Hand (Aesch.

Sept. 44) in das Blut getaucht, sondern der Schwbrende tritt auf die Fleisch-

stiicke, wie bei Dem. g. Arist. 68 p. 642. Dion. Hal. VII 50. In

homerischer Zeit wurden dem Thiere Haare oder Wolle abgeschnitten und

den Schworenden in die Hand gelegt, s. Eust. z. II. III 273. — Dass hier

ein Pferd ais Opfer verwendet wird, ist ungewbhnlich; so nur noch bei Arist.

Lys. 192; meist sind es Eber, Widder und Stiere; so wird bei Paus. IV 15,8.

V 24,9 der Eid iiber einem Eberopfer geschworen, auch Agamemnon schlachtet

einen Eber (Hom. II. XIX 254. Paus. V 24,11); bei Her. a. a. 0. werden

dem Schworenden Eingeweide eines Thieres in die Hand gegeben. Wer vor

dem G-erichtshof des Areiopags einen Eid zu schwbren hat, stellt sich auf die

Opferstucke eines Ebers, eines Widders und eines Stiers, s. Dem. a. a. 0.;

zu dieser Trittys kommt bei Xen. a. a. 0., wo es sich um einen Vertrag

mit den Persem handelt, noch der Wolf; beim Eide Hom. II. III 103 fg.

werden Zeus, Helios und der Gaia Lammer geopfert, vgl. St en gei Jb. f. Ph.

CXXVII 378. Die griech. Sakralalt.^ § 78.

S. 718,10. Wir haben ajiuvsTv geschrieben, wie II 22,2 («ituvsiv die

Handschriften), nicht deshalb, weil wir den Infin. Praes, nach ojivuvai fiir un-

moglich hielten — er findet sich V 24,10 in Verbindung mit dem Inf. fut. —
sondern weil Paus. nach diesem und ahnlichen Verba ganz entschieden dem

Futurum den Vorzug giebt und die Ueberlieferung nur eine Aenderung des

Accentes nothwendig machte, vgl. z. B. I 35,2. IV 5,8. V 24,10;

II 28,4. IV 28,2. I 6,6. 9,1. 10,1. 12,1. II 9,1. III 1,7. 5,9. 7,3.

IV 8,6. 20,7. 25,4 (1. xspiiasailai); das Praesens in Stellen wie I 26,1. II 8,6.

III 15,11 und ahnlichen hat nichts Auffallendes. Auch der Inf. Aor. findet

sich: IV 14,4. I 11,7, mit «V IV 18,7.

S. 718,11. Tov iTT/Tov xaxojpucsv ivtauba, wie beim Siihnopfer wird das

Fleisch beseitigt, denn das Pferd war den Machten des Todes geweiht und

mit Fluch beladen; daher wird der Eber ins Meer geworfen, den Agamemnon

zu seinem Opfer gebraucht hatte II. XTX 267 f., s. Stengel a. a. 0.

S. 718,12. Statt oisyouaiv pflegt Paus. «Tus/o-jaiv zu sagen (oder disoxrj-

xivca), S. Z. B. II 31,5. III 12,4. VIII 13,3, doch ist an sich gegen Myjiv nichts

einzuwenden, vgl. Thuc. II 81,3. Xen. An. I 8,17. 10,14. Polyb. I 42,6.

V 103,6. Strabo braucht es haufiger ais «Tur/siv, vgl. z. B. IV 181. V 232.

233. 242. VI 256. 257. 264. 284; V 226. VI 268. Vielleicht fand Paus.

das Wort in seiner geographischen Quelle.

S. 718,13. Aeltere Herausgeber schon vermutheten, dass Kpavtou ver-

dorben sei aus Kapvstou, und dem stimmte auch Siebelis zu. Auch Wide will

S. 78 (vgl. 256) hier den Apollon Karneios (s. oben Gap. 13,3) erkennen, doch

ohne im Texte eine Aenderung vorzunehmen; er verbindet damit eine etwas weit

hergeholte Hypothese, die, von Hesych. v. aisji-p-tiarov und v. BtxrjXov ausgehend,

annimmt, dass bei der Staphylodromie der Karneien anfanglich ein mit Binden

geschmiicktes Thier, das natiirlich ein xapvoc; war, von den Staphylodromen

Pausanias I. 54
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^ehascht wurde. Dieser Schafbock sei der ais Thier gedachte Daemon des

Erntesegens; spater wurde er durch einen Menschen ersetzt, der ais Schaf-

bock kostumiert war. In der Verbindung von Kce>'/*o; und (d. h.

der mit Hinden verzierte) hatten sich die urspriinglichen Vorstellungen noch

bewahrt.

S. 718,14. Mysia huben wir 11 18,3 u. 35,4 ais Beiname der Demeter

gefunden; vgl. auch VII 27,9; er wird da auf den Stifter Mysios zuriick-

getiihrt. Bei der Artemis wird der Beiname verschieden gedeutet. Gerhard

1 351 A. 6 bezieht ihn auf den mysischen Olymp, wo sie nach Callim.

in Dian. 117 ihre Fackel zuerst entziindete (so schon Siebelis z. d. St.);

Claus de Dianae anti(juiss. nat. (Vratisl. 1881) S. 102 bringt ihn mit den

Musen zusamrnen; Wide 118, unter Zustimmung von Wernicke bei Pauly-

Wissowa 11 1394, mit den MJiusen unter Hinweis auf die Quellmliuse von

Luhoi in Arkadien und deren wahrscheinlichen Zusammenhang mit dem

Artemiskult. Doch ist diese Deutung in keiner Hinsicht wahrscbeinlicher,

ais die andern Versuche.

S. 718,15. Nach 1 17,1 hatte auf der Akropolis von Athen

einen Altar; dass sie auch bei den Lakoniern verehrt wurde, bezeugt Xenoph.

symp. 8,3.5: bi^av oO tt;v Wwat^r.av. aXku Tr,v Atoui voju'Cou3'.v. Es ist daher

nicht abzusehen, weshalb man mit Wide 270 darin lieber eine ais

Bezeichnung der (jrbttin des ’A{^r,;, sehen solite. .ledenfalls passt das Motiv

der Verhtillung fllr eine Personitikation der A'^<I»; sehr gut. Ueber die ver-

muthete Stelle des Deukmais s. unten zu S. 719,5.

Cap. XXI.

Der Fluss Kurota.s mit dem Denkmal des Ladas. Die Stadt

Pellana und ihre Merk wUrdigkeiten. Die Stadt Belemina. Der

Steinbruch von Krokeai. Die Stadt Aigiai und der See des

Foseidon. Gythion und die FBeutherolakonen mit ihren Stftdten.

Merk wllrdiges in Gythion. Vermuthung Uber den Geron.

S. 719,5. Des Ladas, jenes berdhmten Siegers im Wettlauf, dessen

Bild Myron schuf, gedenkt Paus. bfters, vgl. II 19,7. VI 11 12,5; von dem

gleichnamigen .Aigienser ist X 23,14 die Hede. Dieser war vermuthlich

Argeier. Leake III 15, Koss Karte von Sellasia (in d. Reisen im Pelop.)

und Curtius 253 t. haben die Stelle des hier erwiihnten Ladasgrabes wieder

zu erkennen geglaubt
;
an der Stelle nUmlich, wo der Eurotas mit plbtzlicher

Wendung nach Osten an das Gebirge von Vurlia herantritt, lassen sich im

Felsboden die Gleise der alten Uferstrasse erkennen und oberhalb derselben be-

tindet sich eine Hohle (h*ut Phurnos genannt) mit doppelter Miindung, darunter

eine bogenfbrmig ausgehauene Grabnische, in der die Genannten das Ladas-

grab vermuthen; doch widersprechen Vischer 401 A. und Bursian 115,

weil es unmbglich sei, von hier bis Sparta, selbst die Kriimmungen des Fluss-

laufes gerechnet, 50 Stadien herauszubringen. Bursian rabchte in der Fels-
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nische eher das Bild der Aidos ansetzen, das Grab des Ladas aber weiter

nbrdlich auf einer der Vorhdhen des Taygetons westlich iiber der Strasse.

Baedeker 292 vermuthet, dass das sog. Helleniko, eine Quadermauer, etwa

2V4 St. von Sparta (am Wege nach Megalopolis), die Stelle des Ladasgrabes

bezeichne, wahrend er die Statue der Aidos an denselben Platz verlegt, wie

BursiaD. Loring im Journ. of hell. stud. XV 42 nahm fiir das Bild der

Aidos eine naher an Sparta gelegene Stelle an, in der Nahe des Chani von

Zakharatos, wo nahe der Briicke eine Flache von 20:30' in den Felsen

eingeschnitten ist.

S. 719,11. Das Xapaxcu|xa wird ais Bollwerk oder Schanze zum Schutze

der Ebene von Sparta gegen Einfalle von Norden her betrachtet, Curtius

256. Bursian 115. Vischer 401 bezieht alte Mauerreste (etwa ^/4 St.

oberhalb der Kopanosbriicke, wohl das oben erwahnte Helleniko) auf dies

yapd'/M\La, ebenso Loring a. a. 0.

S. 719,12. Pellana oder Pellene, die dritte Stadt der Tripolis (nach

Polyb. IV 81), wird ausser hier noch erwahnt III 1,4, ferner Arist. Av. 1421.

Lysistr. 996. Xen. Hell. VII 5,9. Polyb. XVI 37. Strab. VIII 386 (der es

-M JliXlaya nennt). Diod. Sic. XV 67,2. Plut. Agis 8
,
wo ein yapaopoc; er-

wahnt wird, nach Bursian 115 A. 1 der um den nbrdlichen Fuss des Berges

von Vurlia herum dem Eurotas zufliessende Bach. Ueber die Lage von Pellana

s. Leake III 16, der es an die Stelle des Dorfes Pardali verlegt, Curtius

255; 257 u. 320 A. 51. Bursian a. a. 0. Vischer 401. Baedeker 293.

Loring a. a. 0. 45 f.; doch haben sich dort, wo man die Stadt jetzt ansetzt

(die Hiigel iiber dem linken Eurotas-Ufer, am nordwestlichen Abhange des

Vurlia-Berges, mit Kapellen des H. Georgios und H. Demetrios), keine Puinen

gefunden.

S. 719,14. Das Asklepiosheiligthum vermuthet Curtius 256 an

der oberen Quelle, westlich vom Orte Koniditza.

S. 719,17. Ueber Belemina (auch Belmina oder Belbina), die nbrd-

lichste Stadt der Tripolis, s. Leake II 398; III 15 f. Curtius a. a. 0.

Bursian 113. Oberhummer bei Pauly-Wissowa III 198. Loring a. a. 0.

36 f. Boblaye 75. Curtius, Bursian u. a. beziehen hierauf die Kuinen

siidlich von dem Dorfe Petrina
,

westlich von dem quellenreichen
,

von

mehreren sich vereinigenden Bachen umflossenen Berge Chelmos, da die un-

gemeine Wasserfiille dieser Gegend den Angaben des Paus. entspricht. Es

ist daher auch wenig wahrscheinlich, wenn Baedeker 293 mit Leake die

• auf der Hbhe des Chelmos sich hndenden Reste einer alten, mit Thiirmen

versehenen Polj^gonalmauer fiir die Stiitte von Belemina erkliirt; Bursian

halt sie fiir eine alte Befestigung zum Schutze der Strasse von Sparta nach

Megalopolis; s. die Beschreibung der Anlage bei Loring a. a. 0. 37 £t. u.

71 f., der es fiir das bei Plut. Cleom. 4 und Polyb. IV 37, ebd. 68 u. 81

erwahnte ’Aily;vaiov halt. Ob jedoch Paus. bis hierher vordrang, ist zweifel-

haft, s. Heberdey 58.

S. 719,18. 'qvxiva fiir rjv, vgl. zu III 4,9.

S. 719,20. Die von Paus. verfolgte Strasse von Sparta nach Gythion

ist nicht die Gap. 20,3 erwahnte Strasse langs des Eurotas, sondern die

54*
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direkte, iiber Krokeai ftihrende, s. Heberdey 59. Mit iri wird

die Richtung im allgemeinen angegeben, mit i; Fubiov wird sie genauer

bestimmt, ahnlich z. B. I 44,4 Vi i; rei; liayjL;, i/Tpc«roji.ivoi; oXi(ov Xsuj<pojio'j,

vgl. II [ 20,3; es erscheint deshalb nicht nothwendig, mit Schubart -c: x«i zu

schreiben, die Aenderung des uberlieferteii ts in oi ist leichter.

S. 720,1. Krokeai hat in seiner Lage dadurch bestimmt werden

kbnnen, dass man die Steinbriiche des griinen Porphyrs wieder aufgefunden

hat (vgl. Fiedler I 326. Ross Konigsreisen II 240); dieselben finden sich

auf den Hiigeln oberhalb Stephania, nahe bei Levetsova, an der ustlich ab-

zweigenden Strasse nach Skala und dem unteren Eurotas. Vgl. Exped. de

Moree, Geologie 129. Curtius ll266 f. Bursian II 106 u. 132. Baedeker

291; iiber den Porphyr, der ganz der Beschreibung des Paus. entsprieht, da

er nur in zerkliilteten Schichten und daher nicht in grosseren Stucken vor-

kornrnt, schwer zu bearbeiten ist, gegliittet aber schbne griine Farbe erbiiit,

vgl. ausserdem BlQ inner Technologie 11 1 19. Xeumann-Partsch 220.

Philippson 215 u. 387. Paus. erwUhnt den Stein auch II 3,5 ais bei einer

Badeanlage verwandt.

S. 720,3. Wenn in Goao». kein Fehler steckt, so hat sich Paus. ungenau

ausgedriickt, er meint wohl Behlilter fiir (^uell- und Regenwasser, daher der

Pluralis, Cisternen und Brunnen, was sonst l^zXu genannt wird, s. Polyb.

XXXIV 2. Strab. XII 560. •

S. 720,5. Von dem Dioskurenkulte hat sich noch ein Denkmal er-

halten: ein Relief in Levetsova stellt die Briider neben ihren Pferden und

zwei Urnen dar; die Unterschrift mit der Widmung an Castor und Pollux

ist lateinisch, s. Exp»‘d. de Moree III 55. Ross Kttnigsreisen II 242.

Curtius 267. CIL III 493. Dressel u. Milchhbfer A. M. II 389

N. 208.

S. 720, i). ctxoTpcrrsiav/ — s. ZU III 20,2.

ebd. Paus. geht von Krokeai aus nicht den direkten Weg sUdlich

nach Gythion, sondern biegt rechts nach Aigiai ab, das seine Bewohner

fiir das im Schiffskatalog 583 erwiihnte Augeiai ausgaben, vgl. Strab.

VIII .364. . Xach Ross a. a. O. 229. Leake Pelop. 170. Curtius 267 f.

Bursian 145 lag es bei dem heutigen Limni (nordwestlich von Marathonisi),

wofiir sowohl dessen Xame ais die Bodenbeschaffenheit spricht.

S. 720,8. „Der heilige Se e des Poseidon ist ais solcher nicht mehr

vorhanden, aber noch zieht sich eine sumpfige Xiederung, mit Weidengebiisch

umgeben, vom Gebirge an das linke Ufer des Flusses von Bardunia hin, von,

welchem sie durch einen Felsriicken getrennt ist. Eine Kapelle des heiligen

Demetrios, der an die Stelle des Poseidon getreten zu sein scheint, bewahrt

alte Marmorquadern und Bruchstiicke einer spiiteren Tempelarchitektur.“

Curtius 268.

S. 720,9. tou; os osSotxaaiv i;aips?v, ahnliches wird oft berichtet:

so durften die Fische in einem heiligen Wasser in der Achaierstadt Pharai

nicht gefangen werden, da man glaubte, sie seien dem Hermes geweiht,

VII 22,4; nur die Priester diirfen die Fische in den Rheitoi, die der Kore

und der Demeter geweiht sind, fangen, I 38,1, vgl. z. B. Athen. VII 317 B.
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Ael. u. h. XIII 26. Dittenb. Syll. 364 und die Sammlung bei Frazer zu

VII 22,4 und I 38,1.

S. 720,10. ist der lophius piscatorius, den Gessner Meerteufel

nannte; iiber ihn vgl. Aristot. h. a. IX 37 p, 620 b. Plut. de soli. an. 27

p. 978 D. Dieser „sonder scheusslich, hassliche Fisch“, wie ihn Gessner nennt,

hat seinen Namen aXiauc, der „Angler“, von drei langen, langs der Mitte des

unfdrmlich grossen und breiten Kopfes angebrachten Faden, mit deren langstem

er wie mit einer Lockspeise spielt, um Fische anzulocken, vgl. Brehms
Thierleben VIII 80 u. 130. R. Schmitlein in den Mittheil. aus der zoolog.

Stat, zu Neapel I 14. Handbuch der Ichthyologie von Alb. 0. L. G. Giinther

iibers. v. G. v. Hayek 333. '

S. 720,11. Gyt hio n ist eine Griindung phoinikischer Purpurfischer, bekam

spater grosse Bedeutung ais Kriegs- und Handelshafen (vgl. Scyl. per. 46),

da von hier der Verkehr nach den iiberseeischen Kolonieen ging, und behielt auch

in der Rbmerzeit seine Bedeutung ais Handelsstadt und Stapelplatz. Die noch

ziemlich umfangreichen Ruinen, die grosstentheils der Rbmerzeit anzugehbren

scheinen (heut Palaeopolis genannt), liegen in der Nahe von Marathonisi, iiber

die Strandebene und die dieselbe begrenzenden Hiigelabhange verstreut.

S. G. Weber, de Gytheo et Lacedaemoniorum rebus navalibus, Heidelberg

1833. Leake I 233. Ross Kbnigsreisen II 232. Curtius 270 mit Plan

Taf. XII (nach Lebas Voyage archeol., Itineraire pl. 26). Bursian II 144.

Baedeker 269. Beschreibung der Ruinen in den npa/tixd f. 1891, 27; vgl.

AsXt. apy. 1891, 113. Bull. de corr. hell. XV 654. Skias in der 'EcpyjjJt. apy.

1892 p.' 55 ff.

S. 720,12. Die Unabhangigkeit der achtzehn Gemeinden von Sparta,

w^elche Paus. hier aufzahlt, stammt nicht erst von Augustus her, vielmehr

zeigen Inschriften, dass dieselben schon in republikanischer Zeit ais selbst-

standiger Stadtebund konstituiert waren; Eleutherolakonen dagegen heissen

sie erst von Augustus an, von dem sie demnach die Freiheit erhalten haben,

s. Mommsen Rbm. Gesch. V 238 mit A. 2. Dittenb. Syll. 255 n. 3.

S. 720,14. Ueber den lakonischen Purpur srgl. Bliimner, gewerbl.

Thatigk. d. Vblk. d. klass. Alterth. 81. BiichsenschtLtz, Hauptstatt. d.

Gewerbfleisses 86.

S. 720,18. Ueber Teu throne s. Cap. 25,4; iiber Las 24,6; Pyr-

rhichos 25,1; Kainepolis 25,9; Oitylos ebd. 10; Leuktra 26,4; Tha-

lamai ebd. 1; Alagonia ebd. 11; Gerenia ebd. 8; Asopos 22,9; Akriai

ebd. 4; Boiai ebd. 11; Zarax 24,1; Epidauros -q AipL7]pa 23,6; Brasiai

24,3; Geronthrai 22,6; Marios ebd. 8.

S. 721,5. Mit Bezug auf die Griindungssage von Gythion mbchte man

vermuthen, dass die Statuen des Apollon und Herakles auf der Agora eine

den Dreifussraub darstellende Gruppe bildeten; dcch lasst der Wortlaut des

Paus. keine sichere Entscheidung zu; vgl. Stephani Compte -rendu de

St. Petersb. 1868, 38. Imhoo f-G ardner p. 61 zu pl. X. 20 ff. beziehen

Miinzen, auf denen Apollon einen Zweig halt (wie auf krotoniatischen, wo er

ais Griinder bezeichnet wird), und andere mit der Darstellung des Herakles
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mit der Keule auf diese Figuren; doch miisste in diesem Falle die Gruppe

nicht den Raub, sondern die Versohnung dargestellt haben.

S. 721,9. Ueber Apollon Karneios s. zu II 10,2 u. III 13,3. Nach

einer noch erhaltenen Inschrift (bei Lebas-Foucart Pelop. Inscr. 243)

wurde der Tempel etwa im ersten Jahrh. n. Chr. von Philemon S. des

Theoxenos und Theoxenos S. des Philemon wiederhergestellt; dass es das hier

gemeinte Heiligthum ist, geht daraus hervor, dass es xo hpov xo xoo ’AxoXX(uvo;

xou zoxl zrj.i d'(opr2'. genannt wird, hipoill» heisst also nicht „an einer (beliebigen)

andern Stelle“, sondern „an einer andern Stelle des Marktes“, wie Gap. 22,13.

26,4, s. Gurlitt 72. Auf Miinzen von Gythion kommt Apollon vor, stehend

in nackter Figur, die r. Hand uber den Kopf legend, den 1. Arm (dessen Hand

einen undeutlichen Gegenstand, nach der Beschreibung ein Kleeblatt, halt)

auf einen Pfeiler lehnend; neben ihm auf einigen Exemplaren eine Pansfigur

auf niedriger Basis (Imhoof-Gardner pl. N. 23. 24; unsere Miinztafel

III 14. 15). Dass hier Apollon Karneios dargestellt sei, schliesst man aus

der Nachbarschaft des Pan.

S. 721,10. Ueber den Kult des Ammon in Lakonien s. zu Gap. 18,3.

Zu der Nachbarschaft, in der er hier mit Asklepios steht, bemerkt Wide 188,

dass die aigyptischen Gbtter in Lakonien sich mitunter dem Asklepios an-

schlossen, wie in Boiai Sarapis und Isis (Gap. 22,13).

ebd. Auf Miinzen von Gythion (s. Imhoof-Gardner pl. 0 1 u. 2;

unsere Miinztaf. 111 16) findet sich die Figur des Asklepios, bisweilen in

einem Tempel stehend, im Himation, die r. Hand ausstreckend, mit der

Linken sich auf den Schlangenstab stiitzend, vor ihm ein Altar. Es ist der

gewohnliche statuarische Typus; dass die Miinzen die Nachlildung einer

Tempelstatue geben, beweist der ^liinztypus mit der perspektivischen Ansicht

des Pronaos. Die von Paus. erwiihnte (puelle fliesst noch heut in der Mitte

zwischen Strand und Burg, wod^-ch die Lage der Agora bestimmt wird;

die Bewohner von Marathonisi holen sich noch heut ihr Trinkwasser von

dort, s. Gurtius 272. Weil A. M. 1 155.

S. 721,11. Ueber Darstellungen der Demeter auf Miinzen von

Gythion s. Imhoof-Gardner p. 62; ebd. iiber Poseidon darstellungen.

S. 721,12. Offenbar beziehen sich die Worte des Paus. auf eine Statue,

obschon er es seiner Art nach nicht ausdriicklich sagt; diese nannten die

Gytheaten (ipiov, Paus. deutet sie ais den uh.o^ -(ipu)v bei Hora. 11. XVI 11 140,

d. i. Nereus*. Freilich nimmt Glidechens Glaukos d. Meergott S. 190 und

bei Roscher 1 1682, sowie Welcker Gbtterl. 111 158 an, Paus. habe sich

geirrt, da Homer dho; (ipiov auch von Phorkys und Proteus brauche, -(ipujv

aber davon verschieden sei; vermuthlich sei der (ipo)v in Gythion identisch

mit dem in Anthedon verehrten Glaukos, und der Kultus von dort nach

Gythion verpdanzt worden. Hingegen tritt Escher Trit. u. seine Bekampfg.

durch Herakles S. 3 fiir die Deutung auf Nereus ein; aus dem oixsiv iv Ha-

(cajjLsvoi gehe hervor, dass der Greis keine Attribute gehabt habe.

Indessen scheint uns dies Argument doch nicht ausreichend, obschon auch

Bloch bei Roscher III 243 dem zustimmt. Ob Paus. die richtige Benennung

gefunden hat, ist vielmehr zweifelhaft, da auf Bildwerken ausser Nereus (auf
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der Kolchosvase, Gerhard A. V. B. III 122) auch Triton (auf einer

olympischen Bronce Furtwangler Broncen aus Olympia Taf. 39, Text

S. 102, N. 699,2, auch Milchhdfer, Anfange d. gricch. Kunst 185 Fig. 67)

diesen Namen fiihrt; es ist „iLberhaupt ein volksthiimlicher Ausdruck fiir die

Meeresgotter zweiten Ranges“ (Preller-Robert 554 A. 4). Ygl. Wide
224 f. Escber a. a. 0. 1 ff. Dressler Triton u. d. Tritonen (Wurzen

1893) S. 1.

S. 721,17. Die xuXczt Kaaioptos; haben vermuthlich Ober- und Unterstadt

verbiinden, Curtius a. a. 0. Miinzen mit Darstellung der Dioskuren

Imhoof-Gardner p. 62 pl. 0 4; der Athene ebd. Auf der Burgbohe findet

sich jetzt nur robes Gemauer.

Gap. XXII.

Der Zeus Kappotas genannte Stein. Die Insel Kranae mit ihren

Merkwiirdigkeiten. Die Mauern von Trinasos. Triimmer von
Helos. Die Stadte Akriai, Geronthrai, Marios, Asopos mitibren

Merkwiirdigkeiten. Das Vorgebirge Onugnathos. Die Stadt Boiai,

ihr Ursprung und ibre Merkwiirdigkeiten.

S. 721,19. Die Stelle dieses Zeus Kappotas oder Rubeplatzes des

Orestes hat man zu erkennen geglaubt in einer kiinstlichen Felsabplattung

mit Sitz, nacb Art etwa der atbenischen Pnyx, die sich oberbalb des

Weges nacb Maratbonisi am Larysiongebirge befindet und die Inscbrift pipa

Aioc Tspaaxiou aufweist (die Stelle heisst heut das Pelekkiton). Allein die

Entfernung stimmt nicht zu den von Paus. angegebenen drei Stadien; und

noch weniger ist das der Fall mit der 200 m weiter sudlicb in der Felswand

eingehauenen, schwer zu entziflfernden archaiscben Inscbrift, s. Leake III

N. 28. C I G 1469. I G A 72. S. die genaue Beschreibung der betr.

Stellen bei Weil A. M. I 151 und mit Skizze bei Skias ’ Eipy]^.. dpy. 1892, 55.

Frubere Topograpben baben hier Konfusion angericbtet, und aus den beiden

Resten des Alterthums einen einzigen gemacbt, s. Leake I 248. Curtius

272. Was den Namen KaTnrobxa; anlangt, so wird derselbe in der Regel ais

KaxaTuauxac; erklart (wie IIu)aivixo; fiir llauaivTxoc, A. M. Ii 442. III 162);

B ursi an 145 vermuthete daher in der Felsanlage das Kultsymbol einer die

Stiirme beruhigenden Gottheit. Dagegen erklart Wide 21 den Zeus Kappotas

ais den vom Himmel gefallenen api[6g Xi&o; (= xaxaTcwxac, von der Wurzel tcsx-,

7CWX-), wobei man an Blitzscbleudern zu denken habe (vgl. auch den lupiter

Lapis, Preller- Jordan I 248 ff.). Erst spater, ais man den Namen miss-

verstanden, habe man die Sage von Orestes dort lokalisiert. Man vgl. II 31,4

den „beiligen Stein“, auf dem die Troizenier den Orestes entsiibnt haben

sollten. ^

S. 721,21. Kpoydri TzpoxBixai ToMou, Vgl. II. III 445; ausser Paus. verlegt

auch Stepb. Byz., wohl diesem folgend, die bomeriscbe Insel vor Gythion;
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andere sehen in ihr die attische Insel Helena, s. Strab. IX 399. Mela 11

7,109. Eustath. Hom. II. II 536, oder halten sie fiir Kythera, s. Eustath. 11.

III 445, vgl. Engelmann bei Roscher I 1939. Die Insel heisst heut, ebenso

wie die darnach benannte Ortschaft, Marathonisi, s. Bursian u. Baedeker
a. a. 0.

S. 721,23. Da der Kultus der Aphrodite Migonitis auf sehr hobes

Alter zuriickgefuhrt wurde, so war er wohl eine Griindung der hier an-

gesiedelten Phoinikier, s. Curtius u. Bursian a. a. 0. Vgl. Wide 143 f.

S. 721,24. Nach Curtius’ 269 wenig einleuchtender Vermuthung

ware der Uferstrich Migonion genannt worden, weil hier Orientalen und Ein-

geborene sich bunt durcheinander mischten (jtqyjvai).

S. 722,3. Schubart hat zuerst die spater von andern (s. d. krit.

Appar.) aufgenommene, sehr einleuchtende Vermuthung aufgestellt, dass

Hiixioo; fiir Hixtoo; gelesen werden miisse; Wide 143 fg. hat auch andere

Piatze namhaft gemacht, an denen Aphrodite mit Themis verbunden war.

Praxidike ist, ais verwandt mit der Dike, eine passende Genossin zur

Themis; in Haliartos ist sie Eidgdttin, s. IX 33,3, vgl. Suid. u. Hesych.

s. V. Preller-Robert 150 A. 2. Meist erscheint sie in der Einzahl,

besonders iin orphischen Kultus, vgl. Orph. hymn. 29,5. Argon. 31;

doch komrnen Praxidiken in der Mehrzahl ais Vollstreckerinnen des

Rechts auch in der attischen Detixionstafel bei Wiinsch Defixion. tab.

Atticae (CIA Append.) N. 109 vor, vgl. ebd. praef. p. VI. Iinmerhin

bemerkt Wide a. a. O. A. 3, dass Menelaos und Helena in der Sage

auch zu Thetis Beziehung hatten; und ebd. 164 A. 7 theilt er die

Ansicht von Maass mit, wonach Hsu; ais Kurznaine von Hsoiio — bs-u- zu

betrachten ware.

S. 722,4. Da der Larysionberg, an desseu Fuss das Heiligthum

der Aphrodite Migonitis lag, dem Dionysos heilig war, und dieselbe Ver-

bindung der Gottheiten Dionysos, Aphrodite und Themis sich auch in Tanagra

Hndet (IX 22,1), so vermuthet Wide S. 165 u. 249, dass der migonische

Kultkomplex auf boiotischen Ursprung zuriickgehe, vielleicht auch der Name
des Larysion mit der boiotischen Stadt Larymna zusammenzustellen sei. Hier

ist auf vielleicht zufailige Kombination oder Xaiie von Kultstatten wohl

etwas zu viel Gewicht gelegt.

S. 722,7. Hier beginnt die bis Gap. 24,5 reichende Beschreibung der

Parnon- Halbinsel. Dieselbe zeigt, wie Heberdey 59 bemerkt, einen sehr

einheitlichen Charakter, der aber von allen bisherigen Stiicken der Periegese

bedeutend absticht, indem das Hauptgewicht nicht auf den Denkmaiern,

sondern auf dem Geographischen liegt. Auch ist das System der Beschreibung

ein anderes, an Stelle aneinanderschliessender Hauptrouten mit Seitenexcursionen

folgt lose Aufzahlung von Kiistenorten, hier und da mit binnenlandischen

verkniipft. Nach der eingehenden Darlegung Heberdeys erscheint dessen

Schluss (S. 61) sehr berechtigt, dass diese ganze Partie auf einen Periplus

zuriickgeht, wie bei der argivischen Kiiste (s. oben S. 644). In wie weit

Autopsie noch dazu kam, ist nicht mit Sicherheit auszumachen, da auch

Periplen Sehenswiirdigkeiten aufnahmen.
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S. 722,8. Die drei kleinen Inseln, die norddstlicli von Gythion dem
felsigen Yorgebirge vorlagern, haben sowohl dem alten Trinas os den Namen
gegeben, ais dem heutigen Dorfe mit Hafen Trinisa. Vom Kastell Trinasos

(auch Ptol. III 14,32 erwahnt) sind noch Ruinen, hoch auf dem abschiissigen

Felsufer belegen, erhalten, Reste starker Manern und Fundamente von

Gebauden, s. Leake I 230. Ross Kbnigsreisen II 239. Curtius 287.

Bursian 144. Die Bemerkung, dass der Ort wie eine Festung, nicht wie

eine Stadt, aussehe, macht den Eindruck einer auf Autopsie beruhenden

Korrektur eines Periplus, Heberdey a. a. 0.

S. 722,11. Ueber Helos s. zu Cap. 20,6.

S. 722,12. Die auch von Polyb. V 19 erwahnte Stadt Akriai heisst

bei Ptol. a. a. 0. "Axpsia, bei Hierocl. Synecd. p. 392,15 Axpsat; bei Strab. VIII

343 (vgl. 363) kommt nur der Genet. Axpatwv vor. Die Stadt lag auf

hohem Felsufer, ihre Burghbhe bezeichnet ein Kokkinio benannter Thurm,

s. Curtius 290. Bursian 143. Eine Yermuthung iiber den Griinder

bringt Paus. YI 21,10.

ebd. Ueber die Yerehrung der Gbttermutter in Hellas und speciell

in Lakonien, s. Wide 204 f.; vgl. zu Cap. 12,9.

S. 722,13. 'KoXrjxoza.-Qv o£ TouTo sivtti — 0x6(50. T'?jQ TG(ur/](; IIsloicovvyjaioK;

ispa' iaxiv, Amasaeus libersetzt: vetustissimum eorum (signorum = «YaXjxaxwv)

quae extant apud Peloponnesios matri Deum dicata, und ihm folgen die

Uebersetzer bis auf Schubart, der kpd ais Substantivum fasst, indem er

iibersetzt: „Die Bewohner von Akriai geben ihn (den Tempel) fiir den altesten

aus, den diese Gbttin im Peloponnese hat“, und er hat Recht, so sehr man
wegen der folgenden Behauptung, das Bild der Gbttermutter bei den Magneten

sei das alteste, glauben mbchte, es kbnne auch hier nur vom Alter des Bild es

und nicht von dem des Heiligthumes die Rede sein; denn nach dem Sprach-

gebrauch des Paus. kann kpd nicht ais Adiectivum auf ein zu erganzendes

afalp-xa bezogen werden, da er niemals sagt djalit-o. 8co5 kp6v iaxiv; heilig ist

jedes Gbtterbild, soli aber der Begriff besonderer Yerehrung ausgedriickt

werden, so gebraucht er <z'p.o;, vgl. z. B. I 26,6. 33,7.

S. 722,14. Zu ix£i — -(e vgl. den kritischen Apparat zu II 13,4.

ebd. Die Yerehrung der Gbttermutter in Magnesia am Sipylos er-

wahnt auch Ps. Arist. mirab. 162 p. 846 B, 5; ais p.yjxy;p '/j SixuXyjvy) bezeichnet

sie die Inschrift C I G 3137. Das czpyaioxaxov dxdvxoov djaXiio. ist heut noch

sichtbar, ais ein in den Felsen gehauenes Kolossalrelief, das friiher falschlich

ais Niobe gedeutet wurde, am besten abgeb. A. M. XIII Taf. 1, s. ebd.

Humann S. 28, der zuerst die wahre Bedeutung erkannt hat.

S. 722,17. Ueber Broteas vgl. II 22,3.

S. 722,18. Der Name des Nikokles fehlt bei Jul. Afric. H. Fbrster,

d. Sieger i. d. olymp. Spielen (Progr. Zwickau) II 24 erklart die Angabe
des Paus., dass Nikokles in zwei Olympiaden fiinf Siege im Dromos davon-

getragen habe, dahin, dass er an e inem Tage im Doppellauf, Dauerlauf und

Waffenlauf siegte, in der nachsten Olympiade in zwei dieser Kampfarten.

Lebas in Rev. archeol. II 220 bringt eine auf Nikokles bezugliche (aller-

dings stark erganzte) Inschrift.
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S. 722,20. Curtius 302 nimmt an, dass Paus. die Stadte Geronthrai

und Marios auf einer besonderen, von Akriai ausgehenden und dorthin zuriick-

kehrenden Wanderung besucht habe. Nach Heberdey a. a. 0. muss das

ais zweifelhaft erscheinen. — Geronthrai heisst sonst auch Geranthrai,

Steph. Byz. s. v. und Paus. III 2,6 (Pepav^p^xai); bei Hierocl. Synecd. 392,14

Gerenthrai; auf Inschriften zo>j.; twv rspov^priioiv, Lebas-Foucart 226 ff.

C I G 1334. Der Ort lag au der Stelle der im Mittelalter bedeutenden Ort-

schaft Geraki, am nordbstlichen Raude eines von zvvei Giessbachen begrenzten,

nach dem Eurotasthale zu allmiihlich abfallenden Plateaus, s. Leake III 7.

Curtius a. a. 0. Bursian 136. Wichtig ist die Stelle ais Fundort von

Fragmenten des Edict. Diocletiani, s. Mommsen u. Bliimner, Maximaltarif

des Diocl. S. VI. C I L III p. 816 u. 1925.

S. 722,22. Zur Eroberung von Geronthrai vgl. III 2,6, wo die Stadt

Geranthrai heisst.

S. 723,2. Boblaye 95 f. hielt einige auf einem Hiigel westlich

v^on Apidia gelegene Ruinen fiir Reste von Palaia Kome, Curtius 328 A. 71

identificierte es mit Pleiai bei Liv. XXXV 27 und C I G 1444, weshalb er

hier IlXsToi xcoiiy) zu schreiben vorschlug.

S. 723,4. Die Stelle der Agora wird durch die heut noch dort auf-

sprudelnden Quellen bezeichnet, Curtius a. a. 0.

S. 723,5. Vorn Apollondienst in Geronthrai geben auch die Inschriften

Kunde, die das kpov xh 'AtcoXXcdvo; erwahnen
,

s. C I G 1334,11. Lebas-

Foucart Inscr. 228 b.

S. 723,6. Wir behalten das hschr. z£7:oi-/;iiEvou bei, da auch sonst Paus.

Elfenbein ais Material fiir ganze Statuen nennt, vgl. z. B. IX 33,5 und be-

sonders VllI 46,5. Schubart Rh. M. XV 118.

S. 723,7. Marios wird uns nur von Paus. genannt; seine Lage aber

ist zu konstatieren, da in einer mit der Beschreibung des Paus. iiberein-

stimmenden, sehr anmuthigen und wasserreichen Hochebene heut noch ein

Dorf Namens Mari liegt; eine halbe Stunde davon, westlich iiber der Ebene,

finden sich die Ruinen der alten Akropolis, 4 St. bstlich von Geronthrai.

S. Leake 111 6. Curtius 303. Bursian 135 f. Die Entfernungsangabe

von 100 Stadien, wie sie Paus. hat, ist nach Boblaye 96 um V5 zu hoch

berechnet.

S. 723,9. Ueber den Dienst der Gesammtgbtter vgl. I 18,9. II 2,8.

25,6. Wide 253.

S. 723,12. Glyppia, auch nur bei Paus. vorkommend, identificiert

man mit Glympeis bei Polyb. IV 36 u. V 20 ais ycoptov 3 xstTcc. -spl xojc opou;

Ap-fcta; xc<t Aaxomx^;; die Messenier wurden hier 218 v. Chr. geschlagen,

ais sie von Tegea her in das siidliche Eurotasthal eindringen wollten. Leake

I 139 u. III 9. Pelop. 362 f. setzte den Ort oberhalb Leoni ii an, ebenso

Curtius 303 f. an die Stelle des Palaeokastro Lympiada, am oberen Ende

der bei Leonidi miindenden Schlucht. Doch bemerkt Bursian 135, dass der

Ort mehr in der Xahe von Marios gelegen haben miisse, betrachtlich sUd-

licher ais Lympiada, vielleicht bei dem jetzigen Dorfe Kosmos oder bei

Kremasti, sudlich iiber der Ebene von Mari.
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ebd. Die Lage von Selinus ist ganz ungewiss. Leake III 11 halt

die 20 Stadien, weil eine zu geringe Entfernung, fur einen Irrthum und sucht

den Ort nordlich von Geraki
,

etwa bei Zarafona, Pelop. 364 bei Kosmos;

Curtius 304 beim Kloster Daphni.

S. 723,15. Asopos, auch Strab. VIII 364. Ptol. III 14,32 erwahnt.

Die Stadt erhielt ihren Naraen wahrscheinlich von einem dort raiindenden

Bache; ihre Bliitbe fallt in die Kaiserzeit, doch bestand sie bis zum Mittel-

alter fort. Ihre Ruinen (besonders von Hafendammen) liegen bei der Halb-

insel Xyli. S. Leake I 199 u. 255; Pelop. p. 169. Ross, Konigsreisen

II 247. Curtius 291. Bursian 143.

S. 723,16. Lebas in Rev. arch. II 219 schreibt Saulenreste, die dort

sich finden, dem Tempel des Asklepios Philolaos zu.

ebd. Diese Knochen waren vermuthlich die eines fossilen Saugethieres;

vgl. Friedlander Darstell. a. d. Sittengesch. II^ 156. Philippson, 179

A. 2. Man schrieb solche in der Regel Heroen odei* Giganten zu, vgl. Schmid
Atticismus IV 572.

S. 723,18. Auf Miinzen von Asopos findet sich Athene mit Helm und

Speer, Imhoof-Gardner p. 63 pl. 0 10.

S. 723,22. Der Beiname Hyperteleatas findet sich auf Inschriften

(Bronzeblechen sowohl, wie Steinschrift) ais der des Apollon, und zwar sind

diese an der Stelle gefunden, an der ohne Zweifel dies von Paus. erwahnte

Hyperteleaton gelegen haben muss, bei dem Orte Phoiniki, s. Kumanudis
’Ecpy]tJL. apy. 1884 p. 81. Mylonas ebd. 85 und Bull. de corr. hell. IX 241.

IIpaxTixa 1885 p. 31. Bull. de corr. hell. 1X241. Phoiniki liegt nordbstlich von

Asopos (vgl. Curtius 290); es hat sich dort jedenfalls ein Apollonheiligthum

befunden, wahrend von dem Dienste des Asklepios eben dort sich bisher

noch keine Spuren gefunden haben. Friiher nahm man die Lage von

Hyperteleaton an der Kiiste, nordlich von Kap Archangelo, an, wo sich

siidlich von der Miindung des Korakia - Potami Reste einer alten Tempel-

anlage finden, s. Leake I 227. Pelop. 168. Curtius 294. Bursian 142;

doch wollte Lebas Rev. arch. II 219 keine Spur von dieser Ruine mehr

gefunden haben. Dorthin verlegt freilich auch noch Heberdey 60 das

Asklepieion von Hyperteleaton.

S. 724,1. Das Kap ’'Ovov (Eselskinnbacken) war im Alterthum

eine felsige Halbinsel, die ihren Namen ihrer eigenthiimlichen gespaltenen

Form verdankte; heut ist sie, da das Meer den schmalen Isthmos, der sie

mit dem Festland verband, iiberflutet hat, zur wirklichen Insel geworden und

heisst Elaphonisi; sie wird nur im Sommer von Hirten und Bauern bewohnt,

s. Leake I 226. Curtius 295. Bursian 140. Bei Strab. VIII 363 wird

es ais TctTcsiv^ ysppovvyjaoc; bezeichnet; nach dems. p. 364 hatte es einen Hafen,

wohl den heutigen Porto franco, in der siidlichen Bucht der Insel. Vgl.

auch Ptol. a. a. 0. Spuren antiker Ansiedelungen haben sich nicht er-

halten.

S. 724,2. opocpoQ sirsaxiv k’ auT{j), die Praposition wiederholt, wie III

24,10. V 19,4. 21,8. 24,3, haufiger fehlt sie, vgl. II 18,3. III 21,8. I 3,1.

15,1. 21,3. 33,3. II 17,4. 18,1 u. s.
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S. 724,3. \ivri\w. Kivaoou, dieser Kinados ist wohl identisch mit Kinaithos,

dem Getahrten des Aineias, der nach Dionys. Hal. I 50 auf der Fahrt von

Kythera hier starb und auf einem Vorgebirge Kinaithion begraben wurde.

S. 724,4. Der Boianxoc; xoXtuo; fiihrt noch heut den Namen Golf von

Vatika. Die Stadt Boiai, nach der er den Namen hatte, erwahnt Paus. noch

I 23,1; 27,5; III 21,7; wir entnehmen daraus, sowie aus Ptol. V 18,8, dass

sie i. J. 456 durch Tolmides und i. .1. 219 durch Philipp III zerstbrt wurde

und spater zum Bunde der Eleutherolakonen gehbrte. Andere Erwahnungen

sind Scyl. peripl. 46. Strab. YIII 364. Ptol. III 14,32. Plin. hist. n. IV
17. Schol. Aeschin. 2,75. Von der Stadt haben sich nur unbedeutende

Ruinen stidwestlich vom Dorfe Pharaklo erhalten; zahlreiche, in der Nahe

sich findende Eisenschlacken lassen vermuthen, dass hier ein Hauptsitz der

lakonischen Eisenindustrie war, vgl. Leake I 195. Ross, Kdnigsreisen

II 246. Curtius 296 u. 329 A. 74. Bursian 139. Oberhummer bei

Pauly-Wissowa III 627; und tiber die Eisenglanzlager an der Westseite der

Halbinsel Fiedler I 333. Neumann-Partsch 232. Philippson 178.

S. 724,5. xp6; Tcu rdrjav. xou xoXtcou, Amasaeus: in cuius extremo cornu,

richtig dagegen Schubart: im innersten Winkel des Busens, xspa; demnach

das Ende fiir die Hineinfahrenden; ebenso erklart er Gap. 24,1 icpo; xoO

Xip.=vo<; xcp TCspaxi mit Curtius 328 A. 72; sehr deutlich tritt auch hier zu

Tage, dass Paus. einen Periplus benutzte, der natiirlich vom Meere aus

orientierte, vgl. Heberdey 60. Aehnlich ist IV 18,5 xar/jvsYxev auxov Ic, xo

Tripa; (xou K=aoa), d. h. auf den Grund des Schlundes.

ebd. xauxYjV cpxtas uiv Boio; xwv MlpaxXsiocov, Gilbert a. a. 0. 55 schliesst

aus dieser Nachricht, dass die dorische Einwanderung in Lakonien nicht ais

eine einheitliche, unter einem Heerfiirsten sich vollziehende aufzufassen sei;

vielmehr riickten einzelne Heerschaaren unter verschiedenen Fiihrern ins

Land, um sich da und dort niederzulassen; das Zeugniss des Ephoros bei

Strabo VIII 364, wonach Lakonien urspriinglich in sechs Fiirstenthumer

zei*fiel, ist ebenfalls hierher zu ziehen.

S. 724,6. Die Ortschaften Et is und Aphrodisias erwahnt Paus.

auch VIII 12,8 ais Griindungen des Aineias; vgl. uber Etis noch Steph. Byz.

V. "llxsia. Et. m. 248,34 s. v. Aap=To;. Curtius 329 A. 74 vermuthet, dass

Z. 17 vor ipaix-.a das Wort ''IIxioo; einzuschieben sei. Aphrodisias wird von

Thuc. IV 56 Aphrodisia genannt, bei Steph. Byz. Aphroditia. Beide Orte

lagen am boiatischen Meerbusen; nach Curtius 297 (s. o.) Etis wahrschein-

lich sieben Stadien siidlich von Boiai, wo eine kleine Halbinsel mit Spuren

alter Niederlassung vorspringt und einen auch gegen die Siidwinde geschiitzten

Ankerplatz bildet, der nach den Ruinen Palaeokastron b.eisst; Aphrodisias

nebst Kotyrta im westlichen Theile der Ebene. — Die dritte Stadt, Side,

erwahnt Scyl. peripl. 46 zwischen Malea und Epidauros; Curtius a. a. 0.

nimmt an, dass die dem Kloster H. Georgios nahe Hafenbucht oberhalb Malea

der Ort von Side sei.

S. 724,12. Die Griindungslegende von Boiai, wonach ein Hase den

Kolonisten den Weg zu einem Myrthengebiisch wies, kommt ahnlich an vielen
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andern Orten vor, vgl. -Botticher Banmkultus d., Hellenen 241 ff. Wide
121 findet es aufiallend, dass Artemis, nicht Aphrodite, ais Leiterin erscheint,

da sowohl der Hase ais die Myrthe auf letztere hinweisen, ebenso der Name

Aphrodisias und die Beziehungen zu Aineias. Er nimmt daher an, dass die

Artemis Soteira von Boiai viel mehr mit der Aphrodite gemein gehabt habe, ais

mit den andern Artemistypen, und dass ein gewisser Synkretismus obgewaltet

habe. Doch zeigen Miinzen von Boiai den Kopf der Artemis, Imhoof-

Gardner p. 63.

S. 724,16. Auch Asklepios kommt auf den Miinzen von Boiai vor,

ebenso Isis, vgl. Imhoof-Gar dner a. a. 0. pl. 0 14 fg. Ueber die Ver-

bindung des Asklepios mit Sarapis und Isis s. zu II 2,3 mit Wide 188 u.

265, und iiber Sarapis ais Heilgott Preller B S G W 1854, 196. P ralle r-

Bobert 523.

S. 724,19. Wie oben zu Z. 6 erwahnt, bezieht Curtius die hier

genannten ipstTaa auf die Ruinen von Etis.

Gap. XXIII.

Die Insel Kythera und ihr Hafenplatz Skandeia. TempeI der

Aphrodite Urania. Der Hafen Rymphaion. Apollon Epidelios.

Die Insel Delos von Menophanes, Feldherrn des Mithridates, zer-

stbrt. Menophanes’ und Mithridates’ Tod. Epidauros Limera.

Weissagendes Wasser der Ino. Dieselbe Erscheinung in den

Kratern des Aitna. Merkwiirdiges in der Stadt Epidauros. Vor-

gebirge Minoa.

S. 724,20. Die Meerenge, die Kythera (das heutige Cerigo) vom

Festlande trennt, heisst heute bei den Schiffern Strada di Cervi (nach dem

ital. Namen von Elaphonisi); das Kap Platanistus, die nordlichste Spitze

der Insel, heisst jetzt Kap Spathi. Die Insel, die von N. nach S. vier Meilen

lang und an der breitesten Stelle iiber zwei Meilen breit ist, war im Alter-

thum besonders der dort betriebenen Purpurfischerei wegen bekannt. Vgl.

Curtius 298. Bursian 140. Baedeker 269. Ueber Ausgrabungen,

die Schliemann auf der Insel vorgenommen, ist in den Verhandl. d. Berliner

Gesellsch. f. Anthropol. vom 20. Dec. 1887 berichtet, sowie Amer. Journ.

of Arch. IV 96 und Rev. archeol. III Ser. XI 76. Die besten Angaben iiber

die Topographie der Insel giebt R. Weil A. M. V 224 ff.

S. 725,2. Dieselbe Entfernungsangabe von 40 Stadien hat Strab.

VIII 363.

ebd. X/avBsia erklart Bursian 141 ais „Platz zum Aussteigen,

Landungsplatz“, wie jetzt in Griechenland Skala; dagegen heisst bei Hesych.

s. V. axavosioc stooc; TcspixscpaXaia;; (Pape-Benseler II 1404 iibersetzt es mit

„Helmstadt“). Der Hafen wird schon II. X 268 erwahnt, dann wieder bei

Thuc. IV 54, der freilich nicht ganz mit Paus. stimmt, da er drei Orte

unterscheidet : -q ixl S-czXccaa^ xoXig SxotvBsia, die Nikias besetzt
,

dann q ixl

toXic; tuiv KuO’Y]pia)v und endlich q avto %o'h.c,. So Curtius 301, der den



868 in 23,1—8.

$

Widerspruch nioht zu losen vermag. Bursian 142 A. 1 streicht Im ba\door^

bei Thuc. ais Versehen, wahrend Stahl, dem Classen folgt, aro

ilaJiaaa/j; roXiv schreibt. Auf diese Art kommt Thuc. mit Paus. in Ueberein-

stimmung. Vgl. auch Plut. Nic. et Crass. comp. 4. Steph. Byz. und Suid.

s. h. V. — AlsStelle von Skandeia nimrnt man die Bucht von Avlemona, an derOst*

seite, an, mit den Resten alter Ansiedelungen bei Kastri; s. Weila. a. 0. 240.

8. 725,4. Ueber den sehr beruhmten Kultus der Aphrodite in Kythera,

der auf phoinikischen Ursprung zuruckging (Herod. I 105. Paus. I 14,7), s.

Preller-Rober t 340. Wide 139 u. 144; iiber den Typus der bewaffneten

Aphrodite s. zu II 5,1 u. III 15,10. Ais die Stiitte des Heiligthums nahm

Curtius a. a. O. eine Anhbhe westlich vorn Strande an, auf der sich die

aufgernauerte Terrasse eines Terapels und Reste von Saulen tinden; doch lag

es wahrscheinlich an der Stelle der Kapelle des H. Kosmos, wo Schliemann

i. .1. 1887 dorlsche Silulen in hochalterthiimlichem Stile, zvvei darunter noch

in situ, fand, s. d. oben angegebenen Berichte und Weil a. a. O. 230 f.

S. 725,7. Xach Boblaye 99 u. Curtius 297 tindet sich in der

nachsten Bucht westlich von Kap Malea unterhalb der Kapelle der hl. Marina

eine (puelle, sodass dort vielleicht die Stelle von Xymphaion war. Da die

ganze Gegend dort sehr diirr ist, sodass man an keine Xtjivr, denken kann,

hat Boblayes Verbesserung allgemeine Zustimrnung gefunden.

ebd. Ueber Pos**idon auf Milnzen von Boiai s. Imhoof-Gardner

p. 04 pl. 10.

S. 72.5,8. Wir haben den Vorschlag Schubarts, oo vor roD.o? ein-

zuschieben, angenommen; lUsst man die Negation weg, so erhlilt man eine bei

der Beschaffenheit der Gegend an sich unwahrscheinliche Angabe und dazu

eine ganz ungewdhnliche, insofern ais etwas derartiges zu erwJihnen sich

an einer Menge von Stellen Gelegenheit fUnde, ohne dass sie bentitzt wJlre;

ganz begreitlich ist es dagegen, dass Paus. bei AnKihrung einer Quelle an

einer cote elevee et aride (Boblaye 99) bemerkt, viele Menschen wohnten nicht

(iaselbst; zum Fehlen der Xegation in den Handschriften vgl. die Bemerkung

zu S. 411,12.

8. 725,9. Das durch seine Stiirme beriichtigte Kap Malea (MaUav

xa^i'^a; ir-Actboy Tt»v otxaoi, sagt«* das Sprichwort) heisst heut noch Kap Malia;

es ist die Stldostspitze der Pamonhalbinsel. Vgl. Curtius 298 u. 329 A. 75.

Bursian 139.

S. 725,10. Das Vorgebirge Kpidelion mit dem Apollonheiligthuni

heisst jetzt Kamilo; die Spuren einer alten Ortschaft sind dort noch er-

kennbar, s. Leake I 215. Curtius u. Bursian a. a. 0. Bei Strab. VIII

308 heisst der Ort Delion. Wide 93 erklttrt den X"amen txiSijXio; durch

zpoo'}io;, aqKTjtr,;, tpavaio; und bezieht ihn auf die SchilTfahrt. also Apollon ais

plbtzlich erscheinender Gott der Schiffer.

8. 725,12. A/,Xo'j 'ots tpxoptoy tot; KX/,r, 3iv oyar,;. Delos wird hier wie bei

Strab. XIV 008 ais hucoptov bezeichnet, d. h. es war ein Handelsmarkt in

weitester Bedeutung, wie Aigina Strab. VIII 370, Korinth 378, Alexandria

XVII 798 (^sp.sTov e^::opiov otxoy^iivr,;) U. a.; daneben heisst ipropiov auch

Handelsniederlassung in fremden LSndern, und endlich wird so der privilegierte
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Stapelplatz eines Landes genannt, wo mit Ausschluss anderer Hafen See-

handel mit fremden Nationen getrieben werden darf, vgl. Ulrichs II 184 f.

S. 725,13 ff. Die Eroberung von Delos durch die Flotte des Mithridates

auf ihrer Fahrt nach Athen erfolgte im Jahr 88. Appian Mithrid. 28 (vgl.

Plut. Sull. 11) nennt ais ihren Anfahrer Archelaos, und dass der Angabe des

Paus., Menophanes habe die Expedition geleitet, nicht zu trauen sei, liegt

deshalb nahe, weil seine weitere Erzahlung, Menophanes sei sofort vom Straf-

gericht des Gottes ereilt worden, unrichtig ist; wir finden ihn namlich mehr

ais zwanzig Jahre spater immer noch im Dienste des Mithridates, vgl. Appian

a. a. 0. 110; die Annahme von Hemsterhuys, es seien eben zv^^ei Personen

dieses Namens zu unterscheiden, ist doch zu unwahrscheinlich. Dagegen

diirfte nicht unmdglich sein, dass Menophanes wenigstens ais Unterfeldherr

funktionierte, vgl. Strab. X 486 ot xou Mi9-pioa'xou axp«xyj-(ol — oie>.ujx-/]vavxo xdvxa.

Nach Th. Re i nach, Mithradates Eupator iibers. v. A. Gotz 137 A. 1 hatte

vielleicht der Unfall, der bald nach der Eroberung von Delos dem Metro-

phanes, dem halben Namensvetter des Menophanes, zustiess, (Appian 29), den

Anstoss zur Bildung der von Paus. mitgetheilten Sage gegeben.

S. 725,21. x(ov xi; papPapojv, zur Stellung des Pronomen xic; vgl. zu

II 26,7, S. 606.

S. 726,5. Mithridates liess sich i. J. 63 in seinem 69. Lebensjahr,

da ein Gifttrank die gewiinschte Wirkung nicht hatte, von einem Leib-

wachter umbringen, s. Servilius Democrates Theriaca v. 100—105 (Poet. buc.

Didot III p. 120), von Frazer citiert. Appian Mithr. 110—112. Th. Reinach

a. a. 0. 408.

S. 726,8. Havaxov iv |J-£p£i yapixo:; supotaUca, Vgl. IV 7,10 c(j(9’y]a£a9’ai iv

</.vopa7:do(uv jiipsi.

S. 726,10. Epidauros Aiuyjpa ist in seiner Lage noch genau zu

bestimmen: sie lag an der Stelle des Ortes Palaeo-Monemvasia, an dem bei

Kap Limenaria sich bildenden Meerbusen im innersten Winkel der Bucht,

am Fusse eines aus der Strandebene aufsteigenden kleinen Hiigels; Ruinen,

besonders der Stadtmauern, haben sich noch in ziemlichem Umfange erhalten,

s. Leake I 213. Curtius 292 u. 328 A. 73. Bursian 138. Den Bei-

namen der Stadt erklart Apollodor bei Strab. VIII 368 ais Xi^svyjpa, „die

hafenreiche“ (ebenso Hesych v. Aip.yjpa. Schol. Thuc. IV 56); der Schol. ad

Thuc. VII26 u. Suid. dagegen ais „die hungrige“, welche Deutung Bursian

a.a. 0. A.l vorzieht, ais Spitzname, den die Stadt wegen der geringen Fruchtbar-

keit ihres Gebietes erhalten habe. Steph. Byz. s. v. hat eine dritte Deutung:

di(z xd auvsycL:; xdv ^oj|i.dv xod AaxXvjTCioy utto xd)v S-yaidiv. Vgl. Lobeck

Pathol. 279. Curtius 328 A. 73 nimmt die erste Deutung an.

S. 726,13. Der Griindungslegende von Epidauros Limera ist die des

Asklepieions von Sikyon (II 10,3) nahe verwandt, ebenso die von der Griindung

des Aesculapheiligthums in Rom (Liv. epit. XI. Ov. met. XV 669 ff. 722 ff.).

Vgl. Preller-Robert 519. AVide 189 f.

S. 726,19. Dieser Teich, Tvouq udtup bei den Alten genannt, findet sich

noch, etwa 50 Schritt vom Meer entfernt, nordwestl. von der Akropolis von

Epidauros; er enthalt gutes Trinkwasser und ist ausserordentlich tief; s.
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Boblaye 100. Curtius 293. Bursian a. a. 0. Abweichend Leake •

I 217, der einen audern, etwas grbsseren Teich sudlich von den Ruinen von

Epidaurus Lirnera fiir das Gewasser der Ino halt.

S. 726,20. xooTo xo uoiufj — iji^c(7Ao'j3'.v ctXcptxuiv iiaCa; /xX., dies ist eine

Art, das Orakel zu befragen, kein Opfer; ahnliches berichten Zosimus 1 58

von einem Teich zu Amphaka in Syrien und Damascius vit. Isid. 199 von

einem Teich am Fuss eines Wasserfalles in der arabischen Wiiste. Wenn
aber Paus. weiter sagt, dass Kostbarkeiten von Gold und Silber, sowie die

Opferthiere, in die Krater des Aitna gevvorfen worden seien in derselben

Absicht, wie in das Wasser der Jno Kuchen geworfen wurden, so glaubt

Schubart Z. f. A. 1851, 295 f., es liege hier eine Verwechselung vor mit der

hei den beiden Kratern im See der Paliken ublichen Eidprobe, s. Ps. Arist.

Mirab. 57 p. 834 B. 12. Steph. Byz. s. v. IPAuij und etwas anders Polemo fr. 83

Pr. = Macr. ISat. V 19. Diod. XI 89. Krazer glaubt nicht an eine Ver*

wechselung, da die Beschreibung des Paus. sich stark unterscheidet von der-

jenigen der eben genannten Schriftsteller und das Werfen von Opfergaben in

den Krater von Vulkanen zur BesUnftigung der bbsen Geister eine weit

verbreitete Uebung sei. Im iibrigen ist zu bemerken, dass der Aitna jeden-

falls hiichst selten bis zum Gipfel bestiegen wurde.

S. 727,8. Zur Artemis Limnatis vgl. die Bemerkungen zu 11 7,6

und 111 14,2.

ebd. Die Unterstadt war durch eine (^uermauer getlieilt; in der

unteren llillfte erkennt man eine doppelte Terrasse, die vermuthlich die

HeiligthUmer des Asklepios und der Aphrodite trug, Curtius 292. Wide
145 meint, dass Aphrodite und Asklepios in Epidauros HauptgOtter gewesen

seien und dass wahrscheinlicb Kultusverbindung zwischen ihnen bestanden habe.

S. 727,9. iz\ iLiudtpiy, dagegen IV 31,2 tv nsxsiliptj); Vlll 39,5. IX 39,1

steht szl p«xs(opo'j, wie tzl IV 34,8. VI 21,4. X 35,9. 37,3. 38,8 und

sehr hHufig izl opou;, Xo^ou, xopu^jj;. doch findet sich auch j::! Xo®«}>, xopu^i;, s.

II 36,2. IX 19,3. 11 12,1. 5.’ 111 13,H. 15,10. VI 21,6. Vlll 31,9. X 34,7.

1 1,1. 42,4. 11 24,5 u. s. w., also ist auch gegen ixt p£X£«J)pi» nichts einzuwenden.

S. 727,11. Vom Athenentempel auf der Burg hat sich nichts erhalten,

doch bezeichnet eine geebnete, vom iibrigen Hoden getrennte FlUche wahr-

scheinlich seine StUtte; Curtius a. a. O.

S. 727,12. Minoa, das Paus. ein Vorgebirge nennt, ist heute eine

Insel und mit dem Festlande durch eine Briicke verbunden; sie trUgt die

Ruinen eines Kastells (schon Strab. Vlll 368 erwUhnt das cppoypiov Mivwo) auf

dem Felskamme, zu dem ein steiler, in den Fels gehauener Zickzackpfad erapor-

fiihrt. Im Mittelalter wurde die Insel von den Epidauriern, die vor den ein-

dringenden Avaren und Slaven tliichteten, befestigt und Monemvasia genannt (hier

war der Handelsplatz, von dem aus der beriihmte Malvasier nach dem Abend*

lande versandt wurde); vgl. Curtius 328 A. 73. Leake l 196. Fall-

merayer Gesch. d. Halbinsel Morea I 350; II 388. — Curtius 293 nimmt

an, dass die Insel zur Zeit des Paus. wirklich nooh Vorgebirge war und erst

in spiiterer Zeit durch einen Graben zur Insel gemacht worden ist, wahrend

Bursian 138 glaubt, dass es schon in alter Zeit eine Insel war, die durch
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eine steinerne Briicke oder einen Damm mit dem Festlande verbunden war,

sodass sie vom Meere aus ganz wie eine Halbinsel erschien. Den Namen
Minoa deutet B ursi an darauf, dass der Ort urspriinglich wohl von karischen

oder phoinikischen Piraten begriindet, dann nach der Griindung von Epidauros

von diesem besetzt und zum Klistenschutz benutzt wurde. Vgl. auch

Griippe 121.

S. 727,14. — Trapr/sic^i xtX., das Vorhandensein dieser

Eigenthiimlichkeit konstatiert Leake I 212 f.

Gap. XXIV.

Zarax. Ruinen von K}’’plianta. Erzahlnng der Brasiaten von
der Semele, dem Dionysos und der Ino. Tempel und Eest des

Achilleus. Vorgebirge bei Brasiai mit kleinen Erzfiguren. Die

Stadt Las, ihre Ruinen und Merkwiirdigkeiten
,

Tempel der

Artemis Asia, die Q.uelle Galako. Heiligthumer in dieser Gegend
und bei Hypsa. Der Eluss Smenos. Der Ort Arainon mit dem

Grabe des Las. Achilleus hat nicht um die Helena gefreit.

S. 727,16. Zarax, von Paus. auch I 38,4 und III 21,7 erwahnt,

iiemit auch Polyb. IV 36; bei Steph. Byz. wird der Ort genannt,

vgl. Ptol. 111 14,32. Die Alten leiteten den ISTainen von einem Heros Zarax

lier, den Apollon in der Musik unterrichtet habe (I 38,4; Steph. Byz. s. h. v.

und V. M'jxovo;); doch fiihrt der heutige Name des Hafens, Port Hieraka,

verglichen mit Hesych., der und ais identisch mit anfiihrt,

auch zu der andern Mdglichkeit, den Namen (mit Pape-Benseler I 438)

ais „FalkensteiLr‘ zu deuteii, zumal damit urspriinglich das (heut Kolokera

benannte) Gebirge bezeichnet wurde, das sich westlich und siidlich von der

Stadt hinzieht und in den beiden machtigen Kaps Hieraka und Limenaria

endigt, s. Bursian 137. Die Ruinen tragen den Charakter hoher Alter-

thiimlichkeit; es haben sicli von der Burganlage Mauern und Gange in

kyklopischer Bauweise erhalten, s. Boblaye 101. Leake I 219. Curtius

291 mit Plan Taf. Xlll.

S. 727,18. KXsojvjiJo; 0 Kkoiiivou; zoo ’AYr^oi7cokoo;, Agesipolis ist nicht

der Grossvater, sondern der Oheim des Kleonymos, Bruder seines Vaters

Kleomenes, wie ganz richtig I 13,4. HI 6,2 bemerkt wird, vgl. Diod. XV 60.

Plut. Agis 4. Dass der Fehler von den Abschreibern durch Hinzufugung

von Toy ’AYrja'.7:oL&o; entstanden oder dU'K(fob nach ’A*p/]aizoX'ooc; ausgefallen sei,

ist weniger wahrscheinlich, ais dass Paus. sich hier geirrt habe.

S. 727,19. ixipoihi, niimlich Cap. 6,2 f.

S. 728,1. Kyphanta, auch erwahnt bei Polyb. IV 36. Ptolem.

a. a. 0. Plin. IV 17 (ais Cyphanta portus), lag fiinf Stunden ndrdlich von

Zarax (betr. der korrumpierten Entfernungsangabe s. d. App. critic.), bei

der Burg von Kyparissi, s. Boblaye 102. Curtius 305 f. Bursian 137.

Leake nahm Morea II 500 f. dieselbe Lage von Kyphanta an, Pelop. 298

Pausanias I. 55
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jedoch setzte er es betrachtlich nbrdlicher, an die Bucht von Leonidhi, was

Frazer III 391 mit Recht verwirft.

S. 728,2. Den hdschr. iiberlieferten Namen I-yjiicaov fiir das Asklepios-

heiligthum von Kyphanta behalten ausser den Herausgebern (s. Appar. critic.)

Curtius a. a. 0. (in der Schreibung Stetheon), Wide 191, Thramer bei

Pauly-Wissowa II 1669 bei; Kaysers Vorschlag, dafiir zu lesen,

ist von Schubart wiederholt und von Frazer aufgenommen worden, und

wir haben uns gleichfalls dafiir entschieden, da eine geniigende Erklarung

fiir das hdschr. Ueberlieferte nicht gegeben werden kann. Vgl. IV 36,2

/.«' oiivjXcaov ioTi.y ivxo; zoXsio;.

S. 728,3. Die i^uelle gehbrte jedenfalls zuin Asklepiosheiligthum, da

eine solche stets bei Asklepieien zu iinden ist; vgl. Wide a. a. 0.

S. 728,4. Xo-,7jj x/^v izhpoy /xX., so lasst Dionysos bei Kyparissiai

durch den Stoss seines Thyrsos eine Quelle emporsprudeln, s. IV 36,7, vgl.

Eur. Bacch. 704 f. 765 f. Callim. h. in 4ov. 30 tf. Nonn. Dion. XLVIII
575 ff. Exod. 17,6.

S. 728,5. Bei der Stadt, die Baus., vermuthlich der inythischen

Rtymologie zu liebe, Brasiai nennt, schwankt die Heberlieferung zwischen

\\pao'.ai und Upr/.3 ir/, s. d. Stelleii bei Bursian 134 A. 1. Curtius 332

A. 81. Was ihre Lage betrifft, so setzte sie Boblaye 102 ndrdlich

von Leonidhi nach der Bucht von Tyros; ihin stiininten Ross B‘)6 und

Curtius 306 zu, wahrend Leake II 498 und Pelop. 295 noch nbrdlicher

ging und H. Andreas ais Stelle anmihm. Indessen bemerkt Bursian a. a. O.

richtig, dass die Franzosen sicli durch die 200 Stadien, die Paus. ais Ent-

fernung zwischen Kyphanta und Prasiai angiebt, haben verleiten lassen, aber

iibersehen haben, dass Paus. ausdriicklich von eineni zXo-i; sxaotoy

spricht (vgl. Heberdey 60), einer Seefahrt, deren Liinge er otfenbar nur

nach der daranf verwandten Zeit (unter Zugrundelegung der Berechnung

einer Tagfahrt auf 500 Stadien) bestimnit hat. Darnach setzt Bursian die

Stelle von Prasiai siidlicher an, oberhalb Leonidhi, wo sich auf dem Riicken

eines die Ebene iiberragenden Berges die Reste einer alten Stadt hinziehen,

von einem auf hellenischen Fundamenten stehenden mittelalterlichen Ivastell,

Hag. Athanasios genannt, beherrscht (die Stelle, wo Leake Kyphanta an-

setzte). Ebenso Ijolling 183. Baedeker 268.

S. 728,8. Die Kultuslegende von Prasiai ist ein Pendant zum Danae-

mythus, indessen kehrt das Larnaxmotiv in den dionysischen Sagen mehrfach

wieder, s. Wide 163 f.

S. 728,14. xci 0-0 xoo zXuo(i)vo; «zoDoojicva k~ xr^v yrjv /(zXooa-.v,

Vgl. Hes. axpporslhtVj- rJT.oppl'fzv^^. Suid. h.pv^r^. Xifexca ot xat ixl

xcbv oTCo X'^i baXa33Y]^ ixp'. 7:xoo{jL£v(ov
;

SO findeii wir (ix^paosu)) gebraucht

z. B. bei Dionys. Hal. XX 9. Ael. X. A. VI 15. Ath. VI p. 259 B. — Her.

VII 188. 190. Diod. XIV 68.

S. 728,15. Bpa3-(zxai o£ xcd xdBs sxiXifoooiv xxX., damit scheint die andere

Xamensform Upaoiai erklart werden zu sollen, -pctsov = Lauch, s. Curtius

332. Suid. s. llpay.cfi Et. magn. 686,50. Eustath. zu Od. XXIV 465.
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S. 728,17. Die Verbindung von Semele, Dionysos und Ino, der wir

schon am amyklaiischen Thron begegnet sind (Gap. 19,3), ist in Lakonien

nicht urspriinglich, sondern aus Boiotien heriibergekommen, s. Wide 162.

Zu Ino ais Pflegerin des Dionysoskindes vgl. Apoll. III 4,3. Ov. Fast.

VI 485 f.

ebd. Die Hohle, in der Ino den Dionysos genahrt haben soli, ist nach

Bursian a. a. 0. vielleicht dieselbe, in der jetzt das dem hl. Nikolaos ge-

weihte Kloster Zinka (westl. oberhalb Leonidhi) hineingebaut ist, vgl. Finlay

bei Leake Peloponn. p. 304.

S. 728,18. Mit dem Aiovtiaou ist zusammenzuhalten der Ticzpaosiaoc;

A. auf Lesbos zwischen Mitylene und Methymna, s. Tiimpel im Philol.

XLVIII 115 A. 31.

S. 728,19. Zum Kultus des Achilleus in Griechenland s. Usener
SB. der Wien. Akad. CXXXVII 39 ff.

ebd. axpa — Tuposyouaa, vgl. Her. IV 177, gewohnlich sagt Paus. aviysiv,

vgl. II 29,1. III 22,10. 23,11. 25,4. IV 34,12 U. s., vgl. ayr^q r.^^riy.ooza

(b; hti -yjv kcizipav II 34,9 und die Bemerkung zu Gap. 17,1.

S. 728,20. Paus. wusste nicht, ob diese kleinen Erzfiguren Dioskuren

oder Korybanten vorstellten; Wide 273 (vgl. 313) bemerkt aber mit Recht,

dass sie wohl mit den Kabiren zu identificieren seien, wofiir sowohl die Drei-

zahl ais die Lage des Ortes auf einer Klippe am Meeresstrande spricht. Ihren

Kultus in Prasiai mochte Wide mit dem von Lemnos, wo der Hauptsitz des

Kabirenkultes war, in Verbindung bringen, weil er auch die prasiatische

Sage von Dionysos, Semele und Ino mit der lemnischen von Hypsipyle und

Thoas verwandt findet, ebd. 163 f. Ueber die Verehrung der Athena an

Vorgebirgen s. ebd. 57.

S. 729,2. Hiermit verlasst Paus. die Parnonhalbinsel und wendet sich

der Taygetoshalbinsel zu, die den Rest des 3. Buches in Anspruch nimmt.

Sein Ausgangspunkt ist beide Male Gythion, indem er das, was links

(Gap. 22,3) und rechts davon liegt, der Reihe nach durchnimmt. Die

Schilderung ist ahnlich, wie bei jener, indem die einzelnen Orte meist mit

ardyzi U. dgl. aneinandergereiht werden und Ausdriicke von der Schifffahrt

sich finden. Heberdey 61 fi:’, nimmt an, dass Paus. von Gythion bis Las,

vielleicht auch bis Teuthrone gewandert, von da nach Oitylos geschifft sei,

dass er dann in Tainaron landete und spater von Oitylos bis Pephnos oder

Leuktra wieder zu Lande zog, den Rest der Kiiste aber im Boote kennen

lernte. Einzelnes zur Begriindung s. weiter unten.

ebd. Die Stadt Las wird bald Kda oder A(z, bald Aac; genannt, s.

Gurtius 324 A. 62. Bursian 147 A. 1. Das von den Alten Knakadion
genannte Gebirge trennt das Thal des auf dem dstlichen Abhang des Taygetos,

bei Arna in der Landschaft Vardunia entspringenden Arniotiko-Flusses von

dem des unbedeutenderen Flusses Turkovrysis (nach Bursian des alten

Srnenos, s. unten zu 729,22), welches im Westeu und Siiden von den Bergen

Asia und Ilion umschlossen wird, s. Gurtius 273. Bursian 146 f.

S. 729,5. Die alte Stadt Las lag auf der Hohe des Berges Asia, wo

im Mittelalter sich die Burg Passava erhob, deren Ruinen noch erhalten sind

55*
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und zurn Theil Polygunalmaiiern aufweisen, die der urspriinglichen Befestigaug

der Burg angehdren, s. Leake I 251 ff., Pelop. 174. Curtius a. a. 0., der

den Namen der Stadt von dem Felsen, auf dem sie lag, herleitet. Auch der

Beiname der Dioskuren, Lapersai, wird darauf zuriickgefuhrt, dass sie bei

der Riickkehr vom Argonautenzuge die Stadt zerstort hatten, Strab. Yllf

364. Steph. Byz. v. A-i u. s.

S. 729,9. Den Beinamen der Athena ’Aaia leitet Wide 58 von «3 -.;,

„Schlamm, Moor“, ab; allein da der Dienst auf dem felsigen Berge Asia sich

befand, so ist diese Erklarung sehr unwahrscheinlich. Miinzen von Las mit

Athenafigur, s. Imhoof-Gardner p. 64 pl. 0 18.

S. 729,13. Die neugegriindete Stadt Las lag eine balbe Stunde vom

Meer, eine Yiertelstunde vom Smenos eutfernt in der Ebene am Fusse der

oben genannten Hbhen. Curtius 274 (vgl. 324) nimmt es fur sicher au,

dass das lakonische Asine, das siidlieh von Gythion lag (Polyb. Y 19,5.

Strab. YIU 363) und das Paus. nicht nennt, identisch mit Las und nur

ein anderer Xarne dafiir sei; doch weist Bursian 146 A. 2 (zustimmend

Oberburnmer bei Pauly-WAssowa II 1582. Lolling 185) auf das Bedenkliche

dieser Annahme hin, da Strabo a. a. O. und Steph. Byz. s. v. beide Stiidte

gesondert anfiihren; er vermuthet das alte Asine in der NUhe von Petrovuni

am Arniotiko- (heute Yardunia-) Bache. Demnach ist auch die von Polyb.

\” 19 erwiihnte erfolglose Expedition gegen Asine, die Philippos Y. persbnlich

leitete, nicht identisch mit dem hier angefiihrten Kaubzug einer makedonischen

Truppenabtheilung.

S. 729,14. Die Quelle Calako hHlt man fiir die heut Turkovrysis

genannte, zwischen dem Dorfe Karvela und der Burg von Passavii; vgl.

Lolling 184. Zu der unsichern Yerbesserung raXaxo) vgl. IX 34,4 oao*ov

ar' ccjtoiv avstoiv. A poli. Rhod. III 223 (Sie bei is).

S. 729,16. Miinzen von Las zeigen den Asklepios im gewdhnlichen

Typus, Imhoof-Gardner a. a. 0. pl. O 19; andere die Hygieia, ebd. 0 20;

es wurden also vermuthlich beide Gottheiten dort verehrt, wie in Sparta und

bei Boiai, s. Wide 189.

S. 729,18. Hypsoi ist in dem heutigen Bezirke Malevri, der sich im

Riicken der beiden Flussebenen erhebt, anzusetzen, Curtius 275.

S. 729,19. Wie Artemis hier Aa^pv^a, so hiess sie in Olympia nach

Strab. YlII 343 Aacpvta. Der Beiname ist auf ihre schwesterlichen

Beziehungen zu Apollon zuriickzufiihren, s. Preller - Robert 300; vgl.

Wide 122.

S. 729,20. Ueber Artemis Diktynna vgl. zu II 30,3. Wide 125.

Miinzen von Las mit ihrem Bilde bei Imhoof-Gardner 65 pl. 0 21. Ais

Stelle des Tempels nahm Leake l 276 das Kap Petali, im Xorden der

Bucht von Yathy an, sptiter dagegen (Pelop. 173) setzte er ihn auf dem

siidlieh der Bucht diese abschliessenden Yorsprunge an, ebenso Curtius 2 <5.

Bursian 147.

S. 729,22. Wahrend Bursian, wie erwkhnt, die Turkovrysis fdr den

Smenos hklt, sieht Ross Kdnigsreisen II 216 u. 221 den Arniotiko -Fluss

dafiir an, ebenso Curtius 275 und Lolling 185.
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S. 730,1. axaStou? ou %\iov xsvxs, wenn nach xXsov (IXattov, jietov) eine

Zahl- oder Maassbestimmung folgt, kann 'q fehlen, vgl. VII 25,6. VIII 21,1.

X 37,3. Lobeck zu Pbryn. 410 f.

S. 730,2. Der nur hier genannte Ort Arainon (oder Arainos) scheint

durch rbmische Reste bezeichnet zu sein, die am Meere auf einer kleinen

Ebene am Fusse des Berges Ilion liegen, Curtius a. a. 0. Bursian 147;

der Xaine scheint im heutigen Ageranos erhalten zu sein, obschon Leake
Pelop. 173 behauptet, diesen nie gehbrt zu haben; vgl. Curtius a. a. 0.

Der Heros Las, der jedenfalls der Eponymos der Stadt Las ist, ist sonst

unbekannt; Wide 234 halt seinen Xamen fiir einen Kurznamen fiir Aan^-q^

(vgl. Cap. 20,7) und sucht daraus seine Beziehung zu Achilleus zu erklaren.

S. 730,4. 'AyjXkia os xax^pott acpiaiv i; x/jv ywpav, vgl. I 11,1. VII 2,5.

X 15,5.

S. 730,5. ix’ dkviMq, vgl. zu II 23,6, S. 593.

S. 730,8. ''Op.rjpo; 0£ s. II. I 158.

s. 730,11. ixoirjas os sv a&Xoic; Xs'fovxa ApyjXoyov, S. 11. XXIII 790.

S. 730,12. ’Oouaascz xpoc; AXxtvouv xspl xojv sv "AiBou y.xL, S. Od. XI 630 t.

S. 730,14. Ais zweiten Beweis, weshalh Achilleus nicht um Helena

gefreit haben kbnne, fiihrt Paus. das Alter des Theseus an, der die Helena

geraubt habe und von Odysseus ais ein Mann bezeichnet werde, der vor seiner

Zeit gelebt habe. Wenn Paus. dies ais Beweis gelteh lasst, durfte er natiirlich

nicht, wie er es thut, behaupten, Patroklos sei der eigentliche Freier ge-

wssen. Im iibrigen nennt Eurip. Hei. 99 den Achilleus ais Freier der

Helena, wahrend er bei Apoll. III 10,8. Hygin. f. 81 in der Liste der

Freier fehlt.

Cap. XXV.
Der Fluss Skyras. Die Stadt Pyrrhichos, Silenos, Tempel der

Artemis Astrateia und des Apollon Amazonios. Die Stadt Teu-
throne, Artemis Issoria. Das Vorgebirge Tainaron mit dem
achilleischen Hafen und dem Hafen von Psamathus, Tempel des

Poseidon und G-rotte, wo Herakles den Kerberos heraufgeholt
haben soli, ArionsBild auf einem Delphine sitzend, merkwiirdige
Quelle. Kainepolis. Vorgebirge Thyrides. Ruinen von Hippola.

Stadt und Hafen Messa. Oitylos.

S. 730,17. Der Skyras gilt fiir den dem Smenos parallel vom Dorfe

Karyopolis herunterkommenden Bach, Leake I 277. Curtius 275; Bursian
148 A. 1 halt einen mehr siidlich in die Bucht von Skutari miindenden dafiir.

ebd. Pyrrhos fahrt nach Sparta, um sich mit Hermione, der einzigen

Tochter des Menelaos und der Helena, zu vermahlen, vgl. Cap. 26,7; ihr

Vater hatte sie vor Troia mit dem Sohn des Achilleus verlobt, Hom. Od. IV
Anf., wo erzahlt wird, wie Telemachos zufallig zur Feier der Vermahlung

eintrifft. Nach spaterer Sage war Hermione zuerst dem Orestes zugesagt
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worden, woraus sich dann die bekannten tragischen Verwicklangeii ergaben,

die I 11,1. 33,8 angedeutet und von den Tragikern und Pindar besungen

worden sind.

S. 730,20. Die Huiiieii von i*yrrbichos liegen zwischen der Bucht

von Skutari und der gegenuberliegenden von Dyro bei dem Dorfe Kiivalos;

sie entstammen der rbmischen Zeit, s. Boblaye 88. Curtius 27G. Bur-

sian a. a. 0. Leake I 277 und l^elop. 174 versetzt den Ort ostlicher,

nach Skarnmiki, nahe bei Dhekova.

S. /30,21. "o)v ‘/c/Xo’juivo)v Kooo/jioiv, vgl. Noiiii. Dioiivs. XI \

34. XXV III 293.

S. 730,23. — Tov X'./.r,y/*v iv r/, xt).., Sileu, der Erzieher

des Cc/iisvy,; yof-o-.TJxo;, d. i. des Bacclios, stammt nach andern aus dem

thrakischen Xysa, s. Breller -Uobert 731 A. 3; nach der Emendation von

Camerarius und Vale k en aer, die seit Cia vi er Aufnahme gefunden hat,

wird er in dem Pindarfrainnent MaX*c/(ovo; genaniit, was nach Wilamowitz
Herm. XXXI II 'jlO, „niemand verstehen kann“; indessen ist weder die

Bildung des Wortes zu beanstanden (vgl. [Wfpa^ivr^-. >.'uva-,:vr,; und Worjjovo;,

Ac/ofovo;), noch gegen den Sinn Maleageboren etwas einzuwenden. Die

Desung von ilamo witz: ov of-o; ndthigt, Zct|isvy]; voii Silenos

zu verstehen, fiir den sich diese Bezeichnung weniger eignet ais fiir Bakchos. —
Es entspricht dem Wesen des Silenos ais Daimon des fliessenden, sprudelnden

Wassers (vgl. silanus Prel ler-H obe rt 729 A. 3. Wide 2.54), dass er den

Bewohnern von Pyrrhichos den Brunnen geschenkt haben soli. „Der (^uell-

gott von Pyrrhiefia (vielm. Pyrrhichos) hiess natiirlich ,Kbthling‘ und war

auch solch’ zottiger Kobold, wie der von Malea und die arkadischen Diimonen,

die zu Pan und den Bdcken gewoi-den sind, i»der wie die ionischen Silene“,

W' i 1 a m 0 w i t z a. a. ( ). 5 1 5.

S. 731,2. Ein tiefgegrabener Brunnen befuulet sich heut noch unter-

halb des Dorfes K;ivalos, (Curtius a. a. O. Weil A. M. 1 1.58.

S. 731,4. Ueber den Zusammenhang des Kultus der Arteinis ';\zz(ju-cia

und des Apollon ’\uc/Zov*o; mit den .Amazonensagen s. Wide 94 u. 120;

letzterer hiilt den Thermodon nicht tllr den kappad«)kischen Fluss, sondern

fiir den gleichnamigen boiotischen, an dem die Amazoneusage lokalisiert war

(IX 19,3. Her. IX 43. Plut. Thes. 27); gewiss mit Recht. Wachsmuth
Stadt Athen 1 420 A. 4 erkennt in der Artemis Astrateia die hellenische

Umwandlung einer verwandten fremden, streitbaren Gbttin, indem er daran

erinnert, dass der Sage nach die Amazonen djvs Bild der ephesischeu Artemis

gestiftet hatten, vgl. IV 31,8 u. VII 2,7. Die Zuriickfuhrung eines lakonischen

Miinztypus der Artemis mit Schild. Speer und (anscheinend) Bogen bei

Imhoof-Gardner 54 pl. N 3 (unsere Miinztaf. 111 0), ebd. 103 pl. GG 21

ist nicht sieher, aber wahrseheinlich.

S. 7*31,4. ispa — WroX/jov. statt 'A"oD,uivo;, vgl. IA

33,4. Vlll 25,3.

S. 731,0. ^oorva jijv nian erwartet es schwebt wohl

r^a^.\iuza vor.

»s. 731,7. T-x; arJt (yvfyixct;, The?iiiskyra am 3'hormodon wird
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gewohnlich ais Heimath der Amazonen bezeiclinet, vgl. I 2,1. Strab. I 52.

126. Diod. IV 16 u. s.; dass sie auch in den Peloponnes eindrangen, hat

Paus. schon oben II 32,9 bemerkt.

S. 731,8. Teuthrone lag an der Nordseite der Bucht von Kolokyntba

bei dem Dorfe Krotonas; Reste haben sich sowohl hier, ais auf der vor-

springenden Halbinsel Skopia oder Skopopolis, auf der die Burg lag, er-

halten, s. Boblaye 80. Leake I 227; Pelop. 172. Curtius 276. Bur-

sian 148.

S. 731,10. Zur Artemis Issoria vgl. zu Gap. 14,2.

ebd. Von Teuthrone bis Tainaron nennt Paus. keine einzige Ortschaft,

obschon sich Spuren alter Ansiedelungen noch vielfach erhalten haben, s*

Curtius 277. Bursian Abh. d. bayr. Akad. VII 771 „iiber das Vor-

gebirge Tanaron“, bes. S. 789 ff.; ders. Geogr. II 149. Hier hat' Paus.

offenbar nur Angaben des Periplus benutzt, vgl. Heberdey 62. Mit dem

Namen Tainaron bezeichneten die Alten ebensowohl die siidlichste, nur durch

einen schmalen Isthmos mit der Taygetoshalbinsel zusammenhangende Land-

spitze (axxr^ ixxsuxsvyj nennt sie Strab. VIII 363; Tainaria insula Hygin. fab.

79), ais deren siidlichstes Ende, das heutige Kap Matapan. Was die beiden

Hafen 'AyjUsioc; Xiixtjv und Tczii.a&ou; (Strab. a. a. 0. nennt die dort belegene

Stadt ’Aixa9-ou(;, was wohl nur ein Fehler der Hss. ist) anlangt, so heisst

heut von den beiden Buchten zu den Seiten des Isthmus die bstliche Porto

Quaglio (wegen des dort besonders ergiebigen Wachtelfangs), die westliche,

offnere Marinari; ausserdem liegen noch an der Ostktiste, sudlich von Porto

Quaglio, die Buchten Vathy Aulaki und Kisternas. Indessen diirfen der

Achilleshafen und Psamathus nicht auf derselben Seite gesucht werden, was

aus Scyl. 46 hervorgeht : ’Ayi'XXsio; xal -ouxou Tczpia&ou; Xnxrjv. touxwv

djjLcpoxspojv iv jjLsacp xposyov ^dkaaooy tspov IIoasiBuivoc Tatvapoc; darnach konnen

es nur Porto Quaglio und Marinari sein. Man kann also nicht mit Leake

I 302 in der Bucht Vathy den Achilleshaten sehen. Boblaye 89 hielt

Porto Quaglio dafiir, Curtius 277 dagegen Marinari, und Porto Quaglio fiir

Psamathus. Fur letztere Annahme ist, wie Bursian Vorgeb. Taenaron

S. 775 auseinandersetzt, beweisend, dass bei Marinari zur Anlage einer Stadt,

wie Psamathus war, kein geeigneter Raum ist, sich auch nirgends Spuren

alter Anlagen finden; ferner dass Skylax, der auf seinem Periplus von Westen

kommt, zuerst den Achilleshafen nennt, ebenso Artemidor bei Steph. Byz. v.

TajxaUou; sagt: |j.£xd Y«p To Tatvapov %6Xic, ixBeysxai Tap-a&ouc, und Strabo a. a. O.

’A|xa9-oDc; als auf dem Wege von Tainaron nach ’Bvou '(vd&oc; und MaXsai liegend

bezeichnet. Also war Psamathus das heutige Porto Quiiglio. Wenn Paus.,

der doch zuerst die Ostseite der Halbinsel beschreibt, hier den westlichen

Hafen zuerst und dann den ostlichen nennt, so ist daran wohl wiederum die

Benutzung eines Periplus schuld, wieReitz de praep. uTclp ap. Paus. 20 und

Heberdey 62 annehmen.

S. 731,12. Der Kultus des Poseidon auf Tainaron wird bei den alten

Schriftstellern auch sonst haufig erwahnt; vgl. besonders Strab. VHI 363:

iv oi xtp xdy^TUcp x9j(; TzapaXiaQ xd |iiv Tatvapov axxy^ iaxiv ixxsujivrj xd tspdv syouaa xou

Iloasidojvoc iv aXasi tdpu|xivov. Steph. Byz. S, V. Tatvapot;, andere Stellen bei
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Wide 83 tf., die darauf beziiglichen Inschrifteii ebd. 85, besonders Weibuiigeu

von Sklaven an den Poseidon von Tainaron, Bull. de corr. hell. III 97.

Ueber die Bedeutung, die das tainarische Heiligthum, das auf der Stelle eines

alteren Heliosdienstes errichtet zu sein scheint (vgl. Hom. h. in Apoll. Pyth.

233 fif.), ais wichtigstes Denkmal der ininyischen Bevblkerung hatte, s. Curtius

279. Wide 40 f. Poseidon war hier Orakelgott, seine Priester Suhn-

priester; besonderen Kuf hatte das Heiligthum auch ais Asyl, vgl. Arist.

Acharn. 509 mit Schol., Plut. Agis 10 u. a. m. — Strabo a. a. 0. nennt das

Heiligthum im Haine und in der Niihe die Hbhle; der Text des Paus. spricht

nur von einem einer Grotte gleiohenden Tempel, was unmbglich riehtig sein

kann, da ein Tempel in Forrn einer Grotte etwas Unerhbrtes ist, auch Paus.

selbst gleich darauf von der in Sage und Kult wichtigen und auch sonst

bfters ervvUhnten Grotte spricht. Diese ist auch heute noch kenntlich: sie

liegt an der oben erwShnten Bucht KisternSs nahe bei der verfallenen

Kirche Asomatos. Leake 1 297 u. Curtius a. a. O. gebeu an, dass die

Mauern derselben zum Theil hellenisches Bauwerk seien, und vvollen darin

die Ueberreste von dem Poseidonheiligthume erkennen; doch widerspricht

Bursian Vorgeb. Taenar. 770, nach dem zwar die Mauern aus antiken

WerkstUcken bestlinden, aber sichere Spuren antiker Filgung fehlten; das

Heiligthum habe nicht an der Stelle der Kirche Asomatos gelegen, sondern

bstlich von derselben unmittelbar am Meeresstrand, vvo sich die Fundarnente

eines grbsseren GebUudes tinden, dessen Wlinde theilweise aus glatt behauenem

Fels besteheii, vgl. a. a. O. 777. Da diese Annalime eines b^^sondern Heilig-

thums (das freilich keinem besondern Kultzwecke, sondern nur ais oojtov

gedient haben soli) zwar der Angabe des Strabo, nicht aber dem Wortlaut

des Paus. entspricht, so vermuthet er bei letzt*,‘rem eine Korruptel, indem

etwa zu lesen sei v«o; «v*i|isvo; oxrjKvuM oder vao; r/ousvo;

Schubart schlug va«f) :>Vy3HivriV vor; Weil A. M. 1 lOO nahm

Ausfall einiger \N'ortc an und conjiciorte: vao; (/a* -Xr,3tXv vaifo stxa3|uvov

3xr;Xaiov. Wir konnten uns keinem dieser Vorschlllge anschliessen, halten aber

auch die Stelle fdr verdorben, da l^aus. sicher ausser der Grotte auch den

Temjiel erwiihnt hat. Diesen erkennt man in einem bstlich von der Kiiste

belegenen, 19 m langen und 10 in breiten Gebliude, dessen Mauern theilweise

(lurch die Felswand gebildet werden; es liegt ganz unmittelbar vor der oben

erwlihnten Grotte. Xach Bursian wlire es kein eigentlicher Tempel, sondern

ein Gebliude fur die Totenbeschwbrungen ('>j*/o;:oux£tov) gewesen. Weil

nimmt noch andere Baulichkeiten ais zum Heiligthum gehbrig an. Vgl.

Bursian Geogr. II 150. Boblaye H9. Leake Pelop. 175f. Weil A. M.

I 159; Uber dort gefundene Votivbronzen Henzen B. d. 1. 1857, 155.

S. 731,14. Die bei dieser Grotte lokalisierte Sage von der Herauf-

fiihrung des Kerberos beriihren aiich Strab. a. a. O. Apollod. II 5. 12,3.

Pomp. Mela II 3,9; vgl. Schol. Arist. Acharn. 509. Ueber anderweitige

Hades-Eingiinge, wie z. B. in Pheneos (VIII 17,0), Hermionr (llI 35,10),

Troizen (ll 31,2), vgl. Hohde Psyche U 213. Wide 245.

S. <31,L). 0 ’j'Cc ov Xi’.3Hr,va*. ttswv £iva; T\va 0 '.zrj 3iv /tX.,

l’;ius. scheint zwar geglaiibt zu haben, dass die Seele des Menschen unsterblieh
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sei, vgl. A^III 2,5, aber an mehreren Stellen lasst er merken, dass er an die

Existenz des Hades nicht recht glauben kann, s. z. B. II 5,1. 31,2. 35,9.

36,7. IV 33,7. V 20,3; an keiner Stelle ist dies deutlicher, ais an der vor-

liegenden.

S. 731,16. i; r^v dilfy&tCsoQw., Infinitiv im Relativsatze, s. zu I 17,3,

S. 208.

8. 731,19. Rpwxoc; — ixdXsasv "AiSou xuva, S. II. VIII 368. Od.

XI 623; die Ohimaira beschreibt er II. VI 181. Den Kerberos nennt zuerst

Hes. Theog. 311, doch giebt er ihm fiinfzig Kopfe, vgl. Schol. II. IX 368.

Immerhin ist richtig, dass er von Spatern meist dreikbpfig genannt wird,

s. die Stellen bei Kalkmann 219 A. 2.

S. 731,22. ouosv XI pid/.Xoy 'Ojxyjpou xuva xov o?v9'pa»'X(|) auvxpocpov siprjxdxoQ xxL,

Paus. kommt bier auf die Frage zu. sprechen, die er II 31,2 gestreift hat.

Der Sinn unserer oft inissverstandenen Stelle ist dieser: wahrend Homer

(indem er von einem Hund des Hades sprach, damit) ebenso wenig den Hund,

der ein Genosse des Menschen ist, gemeint hat, ais wenn er einen Drachen

Hund des Hades genannt hiitte, s. Beitrage z. Texteskr. d. Paus. v. Hitzig

22 ff.; Xqsiv so gebraiicht z. B. IX 36,3.

S. 731,23. dv()po)xcu, in generellem Sinn ohne Artikel wie V 5,9.

IX 31,3. 28,1.

S. 732,2. Die Geschichte von Arion und dem Delphin erzahlt Herod.

I 23 f.; iiber die Sage vgl. Mulier Dorier II 361. Welcker Kl. Schrift.

I 91. Lehrs popul. Aufsatze^ 383 ff. Das hier erwahnte Denkmal wird

auch bei Ps. Dio Chrysost. or. XXXVII p. 455 M. ais ein von Arion selbst

geweihtes yaXxouv 00 u-sya genannt, und Ael. nat. an. XII 45 fiihrt auch

das Distichon, das auf dem Bildwerke stand, an. Wie Bursian Geogr. H
151 A. 1 bemerkt, befindet sich unter den dort gefundenen Weihgeschenken

auch eine kleine Erzgruppe des Arion auf dem Delphin. — Der Delphin galt

bei den Alten ganz besonders ais dankbares Thier, und es giebt eine ganz

betrachtliche Zahl von Geschichtchen nach Art der vom Arion, die davon

erzahlen; s. A. Marx Griech. Marchen von dankbaren Thieren (Stuttg.

1889), S. 5 tf., auch 0. Keller Thiere d. klass. Alterthurns S. 212 ff.

S. 732,4. Poroselene, wo Paus. das merkwurdig Thiere selbst gesehen

haben will, ist eine Tnsel im aigaiischen Meer, zwischen Lesbos und der

mysischen Iviiste. Dieselbe Geschichte von dem Delphin, der einem Knaben

ais Reitthier dient, nebst Angabe derselben Oertlichkeit, berichtet auch

Leonidas von Byzanz nach Ael. nat. an. II 6; allerdings etwas anders, indem

von Dankbarkeit fiir Errettung von Fischern nicht die Rede ist, vielmehr

der Delphin mit dem Knaben zusammen von dessen Eltern aufgezogen wird.

Hercher Jb. f. Ph. LXXtll 688 hat daraus geschlossen, dass Leonidas ein

Zeitgenosse des Paus. war, wahrend Wernicke de Paus. stud. Herod. 103 ff.

erweisen wollte, dass Leonidas die Quelle des Paus. gewesen sei, was Kalk-

mann 28 A. 5, Gurlitt 170 A. 9, Marx a. a. 0. 11 mit Recht abweisen.

Offenbar wurde zur Zeit des Paus. und Leonidas die Delphingeschichte,

die von Zeit zu Zeit immer wieder, bald da bald dort, auftauchte (wie z. B.

die Geschichte vom Delphin von Hippo bei Plin. nat. hist. IX 26 und Plin.
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epist. IX 33), in Porosolene lokalisiert; durch jene beiden ist sie in die

Litteratur eingefuhrt worden, Oppian hal. V 458 hat sie dann weiter aus-

gemalt, spater Tzetz. Cbil. YI 1 ff. wiederum den Oppian ausgeschrieben

(vgl. Marx 21 If.). Dass die Geschichte erfunden ist, da Delphine zwar sich

gewbhnen kbnnen, auf Rufe zur Futterung zu kommen (Keller a. a. 0. 216j,

aber nicht sich reiten lassen (vgl. Brehm Thierleben llI 703), wird nicht

bezweifelt. Kalkmann 27 f. und Marx 10 verweisen zur Erklarung, wie

Paus. zur Behauptung der Autopsie kam, auf den beliebten Brauch bei

„Schriftstellern seines Schlages“, solche auffallige Nachrichten durch Autopsie

zu verbiirgen; Gurlitt nimmt an, dass Paus. wirklich das Wunder zu sehen

geglaubt habe, Frazer I p. Xlll (vgl. III 308) vermuthet, Paus. sei gefoppt

worden, obgleich er das Zeugniss des englischen Gelehrten Alfred Newton
anfiihrt, wonach mdglicher Weise die Delphine irn Alterthum zahmer waren,

ais heutzutage.

S. 732,0. Die (puelle, von der f^aus. spricht, will Curtius 278 wieder-

tinden in einer heut noch stark fliessenden, der „einzigen in dem trockenen

Felslande“, auf einer Felskuppe nahe bei den Ruinen eines Klosters; doch

bezeichnet Bursian Vorgeb. Taenar. 775 dies ais Irrthum, da von dieser

Quelle aus die Bucht Marinari nicht sichtbar sei, also unmoglich von ihr die

von Paus. berichtete Sage gehen konnte. Kr selbst betrachtet eine andere

Quelle in der NHhe, oberhalb des Isthmus am Wege von Porto (^uaglio nach

Lagia, ais die in Rede stehende, da man von einem ganz nahe belegenen

Bassin, in dem sich das (^uellwasser sammelt, beide Buchten iibei-sehen

kbnne. Die Stelle heisst heut Akris. Noch merkwdrdiger war eiue Quelle

bei Kyaneai in Lykien, denn wer in ihr Wasser blickte, sah alles, was er

wollte, VII 21,13.

S. 732,11. Die Ausdrucksweise bezeugt hier wieder, dass Paus. von

Tainaron, wo er wohl ans Land gestiegen war, zu Schilf weiter ging, s.

Heberdey a. a. 0. Die Stadt K a inepolis, friiher Tainaron (oder offiziell

TcoXi; xu>v Taivaptojv, vgl. C l G 1317; 1321 f.
;

1303f. Schillbach irn A.

A. 1857 S. 00. Bursian Vor-geb. Taenar. 788i genannt (vgl. Plut. de ser.

num. vind. 17 p. 5r>0 K. Hesych. v. Tet:*.,'©; Eopcr^ov), lag an der Westkiiste,

zwischen dem Isthmus und Kap Grosso, wo heut rlas Dorf Kyparisso steht

und zahlreiche Inschriften, <lie sich auf die Eleutherolakonen und die Biirger

von Tainaron beziehen, gefunden worden sind. S. Leake l 201. Cur-

tius 280 f. Bursian Geogr. II 151: Vorgeb. Taenar. S. 785. Weil

a. a. O. 100. Die Stadt heisst bei Ptol. 11 1 1 1,32 Kaivrj; dass daneben der

alte Name noch irn Gebrauch blieb, lehren die Inschriften. Bursian ver-

muthet, dass aufh beini Heiligthurn selbst. wo zahlreiche in den Fels ge-

arbeitete Hausphitze und Cisternen sich tinden (Vorgeb. Taenaron S. 770ff.),

eine Ortschaft des Namens Tainaron lag und die Stadt an der Westkiiste im

Volksmunde, zur Unterscheidung von jener lilteren Ort<<chaft, die „Xeustadt“

genannt wnrde.

8. 732,12. f^ein Heiligthurn der De me ter hat Bursian Reste, die

sich in der oberen Stadt erhalten haben, besonders vier machtige Saulen von

rothgrauem aigyptischem Gianit, in ionischem 8tile und sehr grossen Verhalt-



871S. 732,4-732,17.

nissen zugewiesen (Vorgeb. Taenar. S. 786 f.); er vermuthet (G-eogr.

a. a. 0.), dass der Tempel vielleicht von C. Julius Lakon, dem Sohne des

Eurykles (vgl. zu III 14,6), nach dem Muster des Weihetempels in Eleusis

errichtet war, worauf Basen mit Ehrendekreten fiir diesen hindeuten. Der

Platz des Tempels wird jedoch an verschiedenen Stellen gesucht: Leake
I 292 und Curtius 280 setzten ihn an die Stelle der Kirche des Erldsers, die

auf einem Hiigel belegen ist und in der sich die erwahnten Ehrendekrete finden

;

B ursi an dagegen in die nbrdlich der Kirche der y.ol^irioic, sich

hinziehenden Weingarten, wo zwei der erwahnten Saulen in der Erde ver-

graben liegen. W eil in A. M. I 160 halt dagegen diese Reste fiir zu-

gehorig zum Tempel der Aphrodite und setzt das Demeterheiligthum

an die von Leake angenommene Stelle. Jenen versetzen Leake, Curtius

und Bursian an den Ausgang eines Bergstroms, nbrdlich von den Wein-

garten, bei der Kirche der H. Paraskevi, deren Apsis aus antiken Quadern

erbaut ist und die auch im Innern noch alte Reste aufweist.

S. 732,14. Das Vorgebirge Thyrides heisst heut Kap Grosso, etwa

fiinf Viertelstunden nbrdlich von Kyparissa; es ist eine steil aus dem Meere

gegen 700' hoch aufsteigende, lang sich hinziehende Klippe, die ihren Namen

von den vielen fensterahnlichen Lbchern und Hbhlen erhalten hat, mit denen

sie durchsetzt ist und in denen zahlreiche Tauben nisten. Die Entfernung

von Tainaron giebt Paus. richtig auf 70 Stadien an, wahrend Strab. VIII

362 irrthiimlich 130 Stadien nennt. Vgl. Leake I 303. Curtius 281.

Bursian 152.

S. 732,15. Die Lage von Hippola, das nur an dieser Stelle genannt

wird (Steph. Byz. s. h. v. ist Citat aus Paus.), ist ungewiss, da an ver-

schiedenen Stellen der Halbinsel von Kap Grosso sich antike Reste finden.

Leake I 287 versetzte den Ort an die Stelle des Dorfes Kipula, wegen des

sehr ahnlich klingenden Kamens (darnach Curtius 282); doch halt er Pelop. 175

auch die Ruinen von Orias to Kastro, auf dem hbchsten Punkte der Halbinsel,

fiir mbglicherweise zugehbrig. Unbestimmt lasst es Bursian a. a. 0.

S. 732,16. Messa kommt schon im Schiffskatalog ais icoXuipyjpojv Msaav]

vor, II. II 582; die Bezeichnung passt nach dem oben vom Vorgeb. Thyrides

Gesagten noch heut. Nach Strab. VIII 364 sei von dem Orte nichts mehr

sichtbar gewesen (-r^v jxlv Mioar^v ouoauou osixvuafica' cpaai). Kalkmann 156

(vgl. 161) fiihrt das auf Benutzung verschiedener Quellen durch beide Autoren

zuriick; Bursian a. a. 0. nimmt an, das Stadtchen sei friihzeitig verfallen,

aber in der rbmischen Kaiserzeit wieder aufgebaut worden. Da sie ais Hafen-

stadt bezeichnet wird, so ist dafiir nur die Bucht von Mezapo mbglich, nbrdl.

vom Cap Grosso, geschiitzt gegen 0. durch die weit nach N. vortretende

Halbinsel Tigani; s. Leake I 286. Curtius 282.

S. 732,17. Oitylos, auch schon Cap. 21,7 ais Stadt der Eleuthero-

lakonen erwahnt, kommt ebenfalls im Schiffskatalog v. 585 vor : nach Strab.

VIII 360: pL£TC£^u Bs «tuo tojv Ouptowv ap^«jj.£voiQ OtxuXoQ £0X1
'

'/.(/Xeixat o’ 0x6 xivwv BotxuXoc.

Vgl. Ptol. III 14,43, wo sie BtxuXa heisst; -q xoXiz -q B£ixuX£o)v heisst sie in der

Inschrift 0 I G 1323. Der Name haftet heut noch an dem Dbrfchen Vitylo,

das von dem innersten Winkel der Bucht von Limeni eine halbe Stunde
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nordlich landeinwarts gelegen ist und Ruinen aus alter Zeit bewahrt; s.

Leake 1 313. Curtius 283. Bursian a. a. 0. Tozer im Journ. of

hell. stud. III 356. Unrichtig ist die Angabe der Entfernung von Messa auf

150 Stadien, weshalb Boblaye 92 eiue Verwechslung annahm; Bursian
153 A. 1 vvill die Entfernungsangabe daraus erklSreu, dass Paus. den Weg
zu Schiff machte, was zu unsern friiheren Annahmen tiber die Periegese der

Taygetoshalbinsel stirnmt, s. Heberdey 62.

ebd. Oitylos, Sohn des Amphianax, vgl. Pherec. beiin Schol. 11. 11 585
= F. H. G. I p. 93: xoO Zi p'v£xai ’Aji<pic<vaS* toO Z' OtxAo;, d^' oZ r] roX*.; T^ h

xrAsixai. Vgl. Iinraerwahr 127.

S. 733,1, Auf dies Heiligthum des Sarapis bezieht uian Reste

ionischer Architektur, die Leake a. a. O. nach Morritt in Walpole’s
Mem. on Turkey p. 54 erwUhnt.

Oap. XXVI.
Tempel der Ino mit Orakel arn Wege von Oitylos nach Thalamai.
Erzbilder der Pasipha»^ und des Helios. Ort und Insel Pephnos,
auf der die Dioskuren geboren sein sollen. Leuktra mit seinen

MerkwUrdigkeiten. Kardaiiiyle mit dem Xereidentempel. Die
Stadt Enope, sputer Gerenia gonannt, \vo Nestor erzogen sein

soli, ihre MerkwUrdigkeiten. Grabmal und Heiligthum des

Machaon, l*odaleirios. Der Berg Kalathion und das StUdtchen

A 1 agon ia.

S. 733,3. Weun Paus. von Oitylos aus zur See reiste, so hUtte er,

wie Heberdey a. a. O. ausfilhrt, zuerst Pephnos, ais die nUcEstgelegene

Station am Meere, und dann erst den Binnenort Thalamai anfUhi*en mUssen;

er ist also hier vermuthlich zu Lande gerelst, womit stirnmt^ dass die

80 Stadien von Oitylos nach Thalamai niir fUr die I^andreise (vgl. den Aus-

druck V/,; o2o0), nicht aber fUr die Seereise passen, wUhrend .sonst alie

Entfernungsangaben auf die Seei*eise sich beziehen. Dass er Thalamai selbst

besncht hat, darf man aus den Worten uL o*jx t^ttv (Z. 7) schliessen,

vgl. Heberdey S. 27 N. lO-l. — Die Stadt Thalamai (auch Cap. 21,7 er-

wUhnt) hiess nach Strab. Vlll 360 sputer IJotioto», worin Bursian 153 A. 3

eine Korruptel des Textes sieht; erwUhnt wird sie auch boi Ptol. a. a, O.

ais messenische Stadt bei Steph. Byz. s. v., nach Theopomp; das Orakel-

heiligthum der Ino resp. Pasiphae’ auch Plut. Agis 9; Cleomen. 7; bei Cic.

de div. I 34,96) ais l’asiphaae fanum, nuod est in agro propter urbem, was

freilich zu der Lage von Thalamai nicht stirnmt. Wide 247 ist geneigt,

dies nicht einer Ungenauigkeit des Cicero Schuld zu geben, sondern die

Existenz einer Filiale des Pasiphae -Orakels in der Nfthe von Sparta anzu-

nehmen. Tertull. de anim. 46 nennt nur das Orakel der Pasiphae in Laconica.

— Was die Lage von Thalamai anlangt, so scheint der Ort an dem vier

Stunden nbrdlich von Vifylo vom Gebirge zum Meere riiessenden Bache, der

im Alterthum Pamisos hiess (Strab. Vlll 361; Paus. IV 31,4) und einst die
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Grenze zwischen JNIessenien und Lakonien bildete (vgl. unten § 3 und Gap. 1,4),*

gelegen zu haben, an dessen rechtem Ufer. Vgl. Leake Pelop. 178.

Curtius 284. Bursian 153.

S. 733,4- Ais Orakelgbttin fanden wir Ino (an deren Stelle hier

Wolff de novissima oraculor. aetate 31 fg. ’IoO; lesen will) auch in Prasiai,

Gap. 24,4; hier ist jedoch die Art der Orakelertheiluijg eine andere, n3,mlich

die des Tempelscblafes, von der wir zu TT 10,2 S. 534 gesprochen haben. Ais

Inhaberin des Traumorakels von Thalamai, das in Lakonien hohen Buf hatte,

sodass selbst die Kbnige von Sparta dort schliefen, um Orakel zu erlangen

(s. Plut. a. a. 0.), wird nur hier Ino bezeichnet, sonst Pasiphae, deren

Statue nach Z. 6 im Freien vor dem Tempel stand; denn dass nur e in

solches Heiligthum anzunehmen ist, darf nicht bezweifelt werden. Rohde
Psyche I- 188 hat nach Welcker Kl. Schr. III 92 A. II angenommen, dass

Ino in Thalamai die Stelle der urspriinglichen Orakel-Inhaberin Pasiphae ein-

genommen habe, die bald mit Kassandra, bald mit Daphne oder Selene identi-

ticiert wurde. Wide 217 II. bemerkt, dass eine Pasiphae auch mit der

Aphrodite identificiert wurde (vgl. Preller-Robert 372 f.), andrerseits

Aphrodite auch mit Ino Leukothea wesensgleich ist; es wiirde sich also auf

diesem Wege erklaren, wieso Ino an die Stelle der Pasiphae getreten ist.

Dagegen weist Preller-Robert 604 darauf hin, dass alie Meeresgbtter, zu

denen ja Ino-Leukotliea gehiirt, weissagerischcr Natur sind, und nimmt an,

dass das Orakel deswegen ais Orakel der Pasiphae bezeichnet wurde, weil

deren Bild sich bei dem Heiligtliuin befand. (Gegen Wides Erklarung vgl.

auch Roscher Selene 6 A. 20 und Berl. pli. Wochenschr. 1893 Sp. 989, der

in der verehrten Gottheit Selene sielit.) Dass letztere mit der kretischen

Pasiphae zusammenliangt, bemerkt Wide 250; iiber Heliosdienst am Tainaron

vgl. dens. 216. — Curtius 284 vermuthete, dass das Heiligthum vielleicht

bei Trachela, eiuem felsigen Kiistenvorsprung, zwei Stuoden ndrdlich von der

Bucht von Liiiieni, gelegen habe; Bursian widerspricht dem jedoch, theils

wegen der bedeutenden Entfernung von Thalamai, zu dem doch das Heilig-

thum gerechnet wurde, theils weil die Strasse von Oitylos nach Thalamai

jedenfalls weiter bstlich hinlief, nicht hart an der Kiiste. Lolling 185 ver-

muthet die Stelle bei Hag. Nikolaos Kampinaris bei Nomitza, nordbstlich

von Trachela.

S. 733,6. iv toD kprjj erklart Schubart in der Uebersetzung

ais „offene Vorhalle vor dem Eingang in den Tempel “, d. h. doch wohl in

dem oben bedeckten Pronaos, der nicht -jxca&po; genannt werden konnte. Es

kann wohl nur der freie Platz im Heiligthum, vor dem Tempel selbst, ge-

meint sein.

S. 733,9. Die Angabe, dass Pasiphae ein Beiname der Selene sei,

erklart Wide 216 fiir alexandrinische Handbuchs-Gelehrsamkeit. Doch konnte

die leuchtende Mondgbttin recht gut auch ais Ilaaicpa-/] bezeichnet und in dieser

Bedeutung mit Helios gruppiert werden, s. Preller-Robert 604 A. 1; vgl.

Roscher a. a. 0. Immerwahr 127 will aus den letzten Worten schliessen,

dass es sich hier um eine Polemik zwischen zwei Quellen handle, wobei Paus. das

Orakel der Ino zuschrieb, wahrend andere die Pasiphae ais die orakelspendende
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Gottheit betrachteteu. Bei Plut. Aj^is 9 vverden diei Versioueu mitgetheilt

uber die Inhaberin des Orakels: Pasiphae, Kas.saudra und Arnykla; hier fehlt

also die Ino, fur deren Ervvahnung Tmmerwahr den Sosibios ais Quelle

betrachtet.

S. 733,11. Pephnos, bei Steph. Byz. s. v. Pephnon genannt, lag au

der Mlindung des vorher erwiihnten Baches von Milia bei Christeika. s.

Leake Pelop. 179. Curtius 283 f. Bursian 154. Lolling a. a. 0.

S. 733,13. Zur Geburt-legende der Dioskureii vgl. Cap. 1,4; dazu

Eust. ad II. XII 310 p. 906,49, \vo Thalarnai ais Geburtsort angegeben ist,

zu dessen Gebiet Pephnos jedenfalls gehiirO*. \Vide 323 meint, die Dioskuren

seien hier in den Knds des Helios hineingezogen gewesen. .ledenfalls standen

sie auch hier, vvie anderwiirts, in Beziehung zuin Meere. Die Sage, dass

die Dioskuren zwar in Pephnos geboren, aber gleich nach der Geburt nach

Pellana verbracht worden seien, fasst Wide ebd. gewiss mit Kecht ais hervor-

gegangen aus der Tendenz, die abweichende thalamatische Geburtslegende

mit der binnenlUndischen Tradition zu vermitteln.

S. 734,1. Leuktra, auch Leuktron genannt, ist wahrscheinlich eine

von Minyern gegriindete SUidt der Eleutherolakonen, vgl. Cap. 21,7. Strab.

VII l 360. Plut. I’elop. 20. Ptol. III 14,32. Plin. IV 16. Der Name

des OrP*s sovvie alte Ke.stc habeii sich iin Dorfe Levtro erhalten, eine Stunde

nbrdiich von der MUndung des Milia-Baches, vgl. Geake l 331; Pelop. 179.

('urtius a. a. O. Bursian 154. Lolling lH<i.

S. 734,4. ArsinoP, Mutter des .\skIepios, vgl. II 26,7. IV 3,2. 31,12.

S. 731,5. Michaclis’ Vcrmuthung ’I«j3ov; f. ’lvoO; (s. App. erit.) ist,

da das Bildniss der Ino nicht mit dem des Asklepios vereint war, sondern

hspo)Ih stand (vgl. Cap. 21,8), also an einer ganz anderen Stelle, unnbthig,

um so mehr, ais der Dienst <Ier Ino in Lakonien ja sehr h.aufig war, s.

Wide 227 f. (der aber S. 229 unrichtig sagt, in lAUiktra sei Ino mit

Asklepios vereint gewesen).

ebd. Ueber K assandra-A Icxandra s. oben zu (kip. 16,<) u. 19,6.

S. 834,7. xaT-i bezieht sich wohl nicht aiif den StotV, sondern auf

die Art der Darstellung, ebenso wie 11 36,6.

S. 734,10. Die Er/ahlung von dieser Xaturmerkwiirdigkeit deutet nach

KurtwJingler bei Koscher 1 1313, dem Wide 252 /ustimmt, auf die Vor-

stellung von erhaltender Kraft des Eros in der Natur. Wiile vermuthet, dass

der boiotische Eroskult, der besonders in Thespiai bliihte, mit dem lakonischen

von Leuktra zusammenhing. Auch Bursian 154 A. 2 fasst die Kulte des

.Asklepios, der Ino und des Eros ais Belege fiir minyischen Urspriing der Stadt.

S. 734,13. Das hier erzahlte Geschichtehen
,

das vermuthlich auf

einem Betruge der Messenier beruhte, mochte man dem Paus. bei seinem

Aufenthalte in Le^uktra (vgl. Heberdey a. a. G.) ais eben erst passiert er-

zkhlt haben, weshalb er iz’ iaoy hinzufiigt. Ueber Zeus Ithomatas

vgl. Paus. IV 3,9; 12,7; 27,6; 33,2. Preller-R obert 117 u. 127. Wide 22.

S. 734,15. Philippos hatte iiber diesen Besitzstreit zu entscheiden, vgl.

Strab. Vlll 361 und zu II 20,1.
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S. 734,18. Kardamyle, bd Hom. II. IX 150 und 292, von A)2:a-

memnon ais Mitgift fiir eine seiner Tochter versprochen, vgl. Strab. VIII 360;

erwahnt auch bei Herod. VIII 73. Ptol. III 14,43. Steph. Byz. s. h. v. Plin.

n. h. IV 16. Xach Steph. Byz. hiess sie bei den Eingeborenen Skardamyle, und

diese Form hat sich im Namen des heutigen Dorfes Skardamula erhalten,

das zwei Stunden ndrdlich von Leuktra, 20 Minuten oberhalb der Kiiste auf

steiler Felshbhe liegt, mit ausgebreiteten Ruinen und Felsgrotten am Strande;

s. Leake I 331. Curtius 285. Bursian 154. Lolling 186.

S. 734,19. Augustus machte den Lakedaimoniern dies Geschenk, weii

sie ini G-egensatz zu den Messeniern im Streit mit Antonius zu ihm gehalten

hatten, ebenso gab er ihnen Pherai (IV 30,2) und Thuria (IV 31,1); eine

Zeit lang kam auch Korone dazu, ferner die Insel Kythera, s. Mommsen
Rbm. Gesch. V 238,1.

S. 734,21. Die Entfernungsangabe von 60 Stadien zwischen Kardamyle

und Leuktra ist nach Curtius 326 A. 68 zu stark gerechnet.

S. 734,22. Kult der Nereiden ist nur an wenigen Orten Griechenlands

bezeugt, vgl. zu II 1,8 (Korinth). Andere Kultstatten s. Preller-Robert

557 A. 5. Wide 224.

S. 735,1. Damit will Paus. nicht auf eine Kultgemeinschaft von

Athena und Apollon Karneios hindeuten, sondern nur auf das regelmassige

Vorkommen beider Gottheiten in den dorischen Staaten.

S. 735,3. Enope, bei Hom. II. IX 150 u. 292 genannt, nach Steph.

Byz. s. V. eine messenische Stadt; ais Gerenia oder Gerena Paus. 11121,7;

IV 1,1; 3,2 u. 9. Strab. VIII 360. Steph. Byz. s. v. Ptol. III a. a. 0.

Dass der Ort ais Geburtsort oder ais Zufluchtsstatte des Nestor galt, beruht

auf einer alten, aber wahrscheinlich falschen Deutung des Beinamens Pspyjvioi;;

nach Strab. VIII 340 gab es auch in Elis einen Ort Namens Gerenos, von dem

man den Beinamen herleitete. Ijeake I 323 und Pelop. 180 setzt Gerenia

in die Nahe der Bucht Ketrias in ein kleines Thal mit einer Grotte, in der

er die S. 735,20 erwahnte Hbhle erkenneu will, dagegen die Stadt Ala gonia

(736,2) auf die VI2 Stunden landeinwarts gelegene Berghohe von Zarnata,

die die Triimmer einer frankischen Burg tragt; Curtius 286 betrachtet

(mit der Karte der Exped. de Moree) Zarnata ais den Platz der Burg von

Gerenia und sucht Gerenia vveiter landeinwarts, dochhalt Bursian 155 (ebenso

Lolling 186) an der Annahme Leakes fest, theils wegen der erwahnten

Grotte, theils weil die Entfernung von 30 Stadien landeinwarts, d. h. bstlich

von Zarnata auf die Hbhen gerade unter den hbchsten Knppen des Taygetos

fuhrt, die keinen Platz fiir eine stadtische .Anlage bieten. Bedenken erregt

jedoch, dass Ptol. a. a. 0. Gerenia unter den anfiihrt, was auch

dann nicht denkbar ist, wenn sie, wie Bursian meint, einige Minuten von

der Kiiste entfernt war.

S. 735,7. Nach dem Wortlaut des Paus. wiirde man annehmen, dass

ebenso wie das Grabmal so auch das Heiligthum dem Machaon zugehbrte;

doch sagt Strab. VIII 360 1 octV-vutai.
0' iv Yzpqvia Tpv/.mioo kpov ’AozXy]TnoG, acpt-

opo]xa xoG iv z-q 0£x-<zXix^ TpU^Q. Da Machaon, den die spatere Sage zum

Asklepiaden machte, urspriinglich ein selbstandiger alter Heilgott ist (vgl.
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V. W ilamo witz Isyllos v. Epidaur. 8. 54 ff. Wide 195. Hdfer bei

Roscher II 2230), so ist wohl moglich, dass es sich uicht um zwei ver-

schiedene Heiligthiimer handelt, obgleich Thramer bei Pauly-Wissowa II 1668

dies annimmt. Nach IV 3,9 hatte Glaukos zuerst dem Machaon in Gerenia

gOttliche Ehren erwiesen.

S. 735,11. Machaon von Eurypylos erschlageu, vgl. Hygin. f. 113.

(^uint. Srayrn. VI 408; nach Apoll. Epit. Vat. 19,1 wird er von Penthesileia

getbdtet, vgl. Wagner Cur. niyth. 208 f. v. 8ybel bei Roscher I 1429.

S. 735,12. 0 'JjL irr, zoirjoci; *r,v uupotv M/.-.doct, auch X 26,2 verschweigt

Paus. den Namen des Verfassers der kleinen Ilias, jedenfalls weil er ihm

nicht bekannt war. Nach gevvdhnlicher Annahine war es Lesches, der nach

Paus. (X 25,5) und andern von Pyrrha auf Lesbos, nach Proklos Epie,

frg. K p. 36 aus Mitylene stammte; die ps. herodoteische vita Hom. 15 da-

gegeu will uns glauben machen, dass Homer selbst die kleine Ilias gedichtet

und sie dem Thestorides von Phokaia zum Abschreiben iiberlassen habe;

diesen Thestorides nennt auch das 8chol. Eur. Tr. 822 und daneben noch den

Kinaithon von Lakedaimon oder den Giodoros von Erythrai; fiir Kinaithon

beruft sich der Scholiast auf Hellanikos.

S. 735,13. Zur Verehrung des Telephos in l^ergamon vgl. IV 13,3.

Thrtimer Perg. 392 A. 3 vermuther, dass Telephos in diesen Hymnen nur

einleitungsweise ais EUhrer der ersten, hierauf Asklepios ais I\'itron der

zweiten hellenischen Kolonie gepriesen worden sei.

S. 735,15. dvci3o)3a3l>a' NsoTopa Toy May/iovo; o3vi, dem Machaon opferte

zuerst Glaukos, des Aipytos Sohn, in Gerenia, IV 3,9.

S. 735,16. Podaleirios, wie Machaon, Sohn des Asklepios, s. Hom. 11.

II 731 f., Sdhne des Poseidun heissen beide in der lliupersis, p. 35 Kink., wo

Podaleirios ais Vertreter der innern Medicin erscheint, wahrend Machaon, auch

nach ll. IV UM) tl., der erste Chirurg war. — Die Griindungssage bei Steph.

Hyz. s. 1'jpva, vgl. s. Hj^« 33 'i;. Nach 'rzetz. Lyk. 1047 ist l*odaleirios zuerst

zu Fuss nach Kolophou gegangeu, tlann nach Argos zuriickgekehrt und hat

hierauf zuerst, einem Spruch desdelphischen Orakels folgend, sich in Karien nieder-

gelassen; in Syrnos sind seine Nachkommen zu Hause nach Theoj). frg. 1 11. Nach

Lyk. Cass. 1047 endlich ist Podaleirios in Apulien beim Vorgebirge Garganus be-

graben, vgl. Strab. VI 284, der sein am Fuss des Garganus gelegenes, hundert

Stadien vom Meer entferntes Heroon erwkhnt, vgl. Rohde Psyche 1‘ 185 A. 1.

S. 735,19. Der Berg Ivalathion ist der heut Kephali genannte,

Curtius a. a. O. Wer mit Klaia geineint, ist unbekannt, d.i der Name

nur hier vorkommt.

S. 736,2. Ueber die Lage von Alagonia s. oben. Die Stadt wird

nur bei Paus. (auch Cap. 21,7), sonst nirgends erwSbot.

J. s. htnsM, IkrliH i. IV., AVinMuiNi/un/fPM/r. 14.
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