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H e r m o g e n i s  P r o g y m n a f m a t a .

I.

P R A E M O N E N D A .
η
V^eleberrima fuerunt inter antiquos rhe
tores Hermogenis Tarfenßs progymnafmata, 
ita vt ipfi do&ifiimi homines et verfione 
et commentariis ea illuftrare non recufa- 
rent. Latine enim ea vertit ipfe iam Pri- 
fcianus,. cuius verfio, Hermogenis tamen 
nomine omiiTo, legitur inter grammaticos 
a Putfchio editos p. 1330 . Commentatus 
autem eft in ea Aphthonius, cuius pro- 
gymnafmata, monente iam Fabricio,") ad 
explicanda et exemplis dilucidanda H er
mogenis praeexercitamenta fcripta lunt, 
ita tamen vt ex X ll Hermogenis capitibus, 
loca de confirmatione et confutatione, vt: 
et de laude et vituperatione, quae H er
mogenes coniunxerat, diuidendo, XIV 
efficeret. Teftatur hoc Mathaeus Cama- 
riota in συνοπτική τ ΐις ρήτορ

α 2 Ä

*) Fabric. bibl.gr. Vol. IV. p.431.



χ!ϋς ρ. 12 ed. Hoefchel. Τα ρητο^ιχαίττ^ο·
yv/uLVά σ μ & τα  s/ς $α>$ίκα νη^ΐις-Μ ΐ 7Γ(>'ιν 
ό Τα()?ίυς 'E ζ>μογ'ίνης3 ίϊς  νς-ίζον τ&υτα, 
ίΐς  Siita  τ iioct^a ττα,^ί'ζίτΐΐνίν 6 ’Αντ/ο-
Χίνς  ’Αφ&όν/ος. quod et ipfis Hermogenis 
progymnafmatibus, quae in lucem /hic 
edimus, confirmatur. Pro deperditis 
vero ea habebantur et a Fabricio, et 
ab aliis omnibus, quantum icio, harum 
litterarum peritis. Nos vero cum Tau
rini verfaremur, ibique in bibliotheca re
gia xodicem plura Hermogenis continen
tem accuratius perluftraremus, inopinati 
in ca incidimus, eaque ftatim deicripta 
in Germaniam nobiscum reportauimus, 
operae nos pretium fafturos eiie exifti- 
mantes, ii hominis eruditiffimi ac critici 
fagaciifimi icriptum ex tenebris in lucem 
protraheremus. Codex in quo exftant 
eft chartaceus, fec.X V , continens multa 
alia et Hermogenis et aliorum rhetorum 
fcripta, Verba fatis integra feruata funt, 
nosque ea vt in cod. leguntur, mutatis 
tantum apertis fcribendi vitiis, exhibemus.

Heeren.

4 Hermogenis Progymnafmata.
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C a p . I .

Π ί ξ  ι μ ιζ & ο υ .

« r p
_| ον μνΰον πρώτον άξιονσι προσχγειν τοΐς 

νίοις , όιότι τχς ψνχχς χύτων προς το βέλτιον 
ρυ^μίζειν άΰνχτοη. *Ε η  α) ούν αυτούς χπχλούς 
οντχς χξιουσι τχττειν. Φxlvovrcij dg τοντω χρη- 
σχμ&νοι οϊ χρχχΐο ι, Ήσίοίος μ&ν τον της χη- 
όόνος εΙπών b), 'Αρχίλοχος ά& τον της χλώπ&κοςο)> 

a 3 Όνομοί-

•  Praemittitur apud Prifcianum definitio fabulae: Fa~ 

bula efl oratio fic ta , verifim ili difpofitione imaginem  

exhibens ve rita tis ; qua* nefeio an apud noilrum 

exciderit ?

« ) ’ί τ ι  edidi pro !*·>, quod male habet Cod.

b)  In fabula de accipitre et lufcinia, Fgy. z o i  fq.

c~) R efp itit vel ad fabulem de vulpe et aquila , ex qu* 

fragmentum feruauit Antmonius p. 7 . ed. V alk .

Λ ινός τ ις  άνΒξωπω ν oSt, 

i i t  α ξ ’ ά λω π η ξ ιιάετβς  

Suvuv(*iv ii&iv-e.

H e r m o g e n i s  p r o g y m n a f m a t a .



6 Hermogenis

'Ονομάζονται mro των &ύράντων, οϊ μίν  Κν-
'Χριθί> 6Ϊ Sk J+vßctpiTixol d), ποίντες is  κοινώς At-

σώτειοι

vcl ad »liam de vulpe et fim ia, ex qua idem Amma* 

nius 1. c.

Π<3·<ί«οί i,et ä^piaiv i r r OKJsäelf 

MoCvoc «■/ Ι ί χ α τ ϊ η ν '

Τΐί 3’ αξ »λωτηιξ χιβχ,λί··) ff'Jνγ,ντΒτ» 

nuiiviv V%oua·« veav.

*?) Infigins enim erat apud Sybaritas T h rn is  quidam* 

fabularum p oeta; apud Cyprios, Cypria quaedam f e 

m ina. Illuftrat haec Theon progymn. Cap. III. K «. 

λοΰντχι Si .ol μν5οι Altrvxeioi, xai Αιβιηχοϊ^ κχϊ Ζνβα- 

ςιτιχ,οί Ts xut φςύγιοι» καϊ Κ ιλίκιοι, xccl Καςικοίί, Ai* 

yj-^-ris» καί Κύττ§»οι. T o irav  5 ϊ πάντων μ ι *  i ' i  τ ξ ί ί  

«λλήλοι/f οιχφαζίΐ, rb τζοΐκείμινον u jtü  exetsov YSiay 

yeva«· o<ov AiV«wOi SiTreV, § Λίβυς ανϊίς t) Σ υβ α ςίτκ , ? 

Κ ν κ ζ ία  yuvij ,  « a i  τ ΐν  a-jrlv τςό7rov ίττι rwv άλλων, —  

Α,ίΒωπιιαι §£ ονομάζονται « ί Ιπ ίπ χ ν , βΰχ β~( A’/tr«wef 

πςΰτος eugSTVi ταν μύϋαν lyevr.ro, " Ομηρος γν,ζ *«} 

”η<γ»«55 ί ,  xai Α^%<λβ%βί , χλ) ίίλλο» Τ ίϊίί πζεΐβύτεςοι 

γεγονάτίς αύταΰ, φαίνονται ίπιςάμενοι, χ ιά  2ή x a i Κόν- 

yj? !ί«« ( le g . vid. δ) Κ ίλ ιξ , xai θίΐ/£0ί 3 Συβαζίτης, 

n u )  K v ß u r r i f  i  λ  Λ ιβ ύ η ς  μ ν η μ ο ν ε ύ ο ν τ α ι ΰ ζ  μ ν ^ ο π ο ιο ϊ  & C . 

Accuratius difcrinien inter fabulas Cyprias et Syba- 

liticas explicat 5c/;o/. Aphthon. p. 4· edit. Aid. o f 

μ ϊ ν  Σ υ β α ζ ί τ α ι ’ i n  μ ίν α ν  λ α γ ιχ ω ν  ζ ω α ν  μ ύ ϋ ο ν ς  Ι ξ ε υ ξ ο ν ,  ol 

v i  Κ ύ π ζ ιο ι  κ α ι  Κ ί λ ι χ ε ς ,  ιμ π ο ζ ε ι ι ί μ ε ν ί ι  χ α Ί  τ ί π ο ν ς  α γ ν ά .  

ς α υ ζ  δ ι ε ς χ ί μ ε ν ο ι  , ί ν ε τ λ ά ί α ν τ ο  τ ο ν ς  ί ξ  α λ ό γ α ν  ξ ά α ν  μ ν -  

S o i i f ,  ü f  ία ξ κ χ ό τ ε ς  Ιν  τ ά π ο ις  T ic l  ξ ί ν κ ν  μ ο ς φ ϊν  ’ί χ ο ν τ *  

Sk.



Progymnafmata. 7

βωπειοι λέγοντας βιότι τοΐς μύ3οις Αϊίαωκος Ιχ ρή *  
σχτο προς τχς αυνουσίχς. 'Υπογραφήν Η  τινα 
τοιχύτψ 6ΐ6όχσι περί χύτου, ψευδή γε αυτόν χξιίι- 
<?ιν elvxj, πάντως 6k χρήσιμον προς τ ι των εν τω 
βίω . ’ Qti ia  v$c] πβχνον u vx j βούλονται. Πα^ 
6 ε γένοιτο π ισχνός; 'Α ν τα. προσήκοντα πράγμα
τα τοΐς προσώποις χποόιόωμεν. 01 ον περί χχλ* 
λους τις χγωνίζετα^ τχως ούτος ύποκεΙσ3ίω. Δ ε ϊ  
σοφόν τι πχρχτιδηνχι κν^ρώποις, πιθήκους μιμού
μενος τα των χν^ρώπων πράγματα Ινταυ^χ ύπο- 
ψήσεις, Xprj 6ε χυτούς ποτϊ μεν Ιν,τείνειν^ ποτ\. 
61 συςέ/λ,εΐν. Πά;£ 6' αν τούτο γένοιτο; E / νυν 
μεν χυτόν ψιλόν λέγοιμεν κατ’ αφήγησιν, νυν 6s 
λόγους πλάττοιμεν των όεόομένων προσώπων. Οΐον 

ΐνχ σοι vg\ επί παραδείγματος γένοιτο φχν&ρον, 
οτι πίθηκοι συνελδόντες εβουλεύοντο e)  περί του" 
Xprjvxj πόλιν ο'ικίζειν. Κ ο] έπειόή εδο%&ν χύτοΐς 
ημε?Αον οίπτεσ^αι του λόγου / ) .  Χάρων ουν π ΐ- 
3ί7]Η0ς έπέσχεν χυτούς εϊπών, οτι ρχον άλύσοντο] 
περιβόλων εντός χπολειφΰέντες. Ούτως αν συν  
τέμοις. Ε ΐ ds εκτείνειν βούλοιο, τ χύτη πρόχγε' 
Οι πίθηκοι σννελδόντες έβουλεύοντο περί πόλεως 
cΙν.ισμου. Koj όή τις παρελ^ων, εόημγγόρψεν, 
οτι χρή χύτονς πόλιν ίχ ε ιν . "Ορατέ γχρ φησιν, 
ως εύ6χίμονες διά τούτο οι άνθρωποι, οίκον 

a 4 ίχ *

Ο  Male et hic et infra fcriptum erat ißavhmi.

/ )  Legendum duco reS i'fyev.



8 Hermogenis

2% 8/ ε κ χ ϊ ο ς  α υ τ ώ ν ,  ε ι ς  ε κ κ λ η σ ία ν  οι σ ύ μ π α ν τ ε ς

vc/J\ ε ι ς  Ά έ χ τ ρ ο ν  ά ν μ β χ ίν ο ν τ ε ς ,  τ έ ρ π ο υ σ ι  τ χ ς  ψ ν χ χ ς  

α υ τ ώ ν  3 ε χ μ χ σ ί  τ ε  ν$\ ά κ ο ύ σ μ α σ ι π χ ν τ ο δ α π ο ΐ ς .  

K e if  ο ύ τ ω  π ρ ό α γ ε  δ ιχ τρ ί/ .3ω ν  λ έ γ ω ν ,  ο τ ι  το  

ψ ή φ ι σ μ α  ε γ έ γ ρ χ π τ ο ,  v^.j λ ό γ ο ν  η ιλ χ τ Τ Β  τ τα ρ χ  τ ο υ  

γ έ ρ ο ν τ ο ς  π ι θ ή κ ο υ .  Κ ccj τ χ ΰ τ χ  μ \ ν  τ α ύ τ γ .  Τ η ν  

δ ε  ε π α γ γ ε λ ί α ν  β ο ύ λ ο ν τ α ι  π ε ρ ιό δ ω ν  χ / & .ο τ ρ ίχ ν  ε7νοι;, 

γ λ υ ν ,ύ τ η τ ο ς  ε γ γ ύ ς .  Ό  ί έ  λ ό γ ο ς  ο τ η ν  ω φ έ λ ε ια ν  

δ ε ικ ν ύ ς  τ η ν  α π ό  τ ο υ  μ ύ 3 ο υ ,  π ο τ έ  μ ϊ ν  π ρ ο τ χ χ ^ η -  

σ ετΰ υ \, π ο τ έ  ίβ  ν π ο τ χ χ 3 ή σ ε τ α { .  Φ α ίν ο ν τ α ι  δ ε  vg\ 

o l ρ ή τ ο ρ ε ς  α ύ τ ω  χ ρ η σ κ μ ε ν ο ι  α ν τ )  δ ε ίγ μ α τ ο ς .

C α  ρ . II. 

Π g  ̂/ $  i yiy vi μ α τ  ο ς.

Το διήγημχ βουλοντα] elvcq tu-Jemv πράγμα
τος γεγονότος, η ως γεγονότος. ’Ένιοι μέντοι την 
χρείαν 'έταζαν προ τούτου. Διαφέρει da διήγημά, 
διήγήσεως, ως ποίημα ποιήσεως, Π οίημχ μεν γχρ 
vgj( διήγημα, περ\ πρχγμχ εν* ποίησις δε διή· 
γησις περι πλείονα. Οίον ποίησις ή Ί λιάς t 
ποίησις ή Όδυσσείχ. ΤΙοιήμχτχ δε, χσπιδοποίίχ, 
νεκυομχντεία, μνηςηροφονίκ α). Κα/ πάλιν διήγη- 
σίς μ ίν  η Ιζορίχ Ηροδότου, η συγγραφή Θονκνδί- 
δον. Διήγημα δ£, το κχτάΆρίονα, τό κχΤχΆλκ-

μχίωνα.

α)  Partes carminum H om eri, a rhapfodis primum, ac

mox a grammaticis iic vocari folitae.



Progymnafmata. 9

μαιών a b). E  Ίδη δε διηγήματος βούλονται sivctj 
τέσσχρα. Το μεν εΐναι μυθικόν, το δε πραγμα
τικόν, [ο viöM δραματικόν καλούσιν, ο ίατά  των τρα
γικών,'] το δε Ιςορικόν, το δε πολιτικόν η ιδιοτικόν. 
Ά /Ä.« νυν ήμιν περί του τελευταίου πολίτικου διη
γήματος ο λόγος.

Σχήματα δε διηγημάτων πέντε. ’ΟρΆδν απο
φαντικόν , αποφαντικόν έγκεκλιμένον, ελεγκτικόν, 
ασΰνδετον, συγκριτικόν. 'OpSfov μεν ουν αποφαν
τικόν, oiov' Μήδεια ή Αιήτου ΰυγάτηρ, αντη πpi- 
όωκε τό χρυσόμα/&.ον δέρας. 'OpSfov δε καλείται, 
διότι παρ' ολον τόν λόγον ή τον πλείω τηρεί την 
πτωσιν την ονοματικήν. 'Αποφαντικόν δε έγκεκλι- 
μένον* Μήδειαν την Αιήτου λόγος έρχσδ&ΐσαν Ία- 
σονος,ι ν '̂ τα εξης. Έγκεκλιμένον δε λέγ&ταj, 
διότι vvgcj τάς ά/λ.χς πτώσεις προσίετcq. 'Ελεγκτι
κόν δέ ε<?ι τό σχήμα τάδε, ο i ον' T/ γάρ ούκ εδρχσε 
Μήδεια δεινόν, ουκ ήροίσΆη μεν Ίχσονος; ον πρχ- 
όωκε δε τό χρυσόμα/&.ον δέρας; ουκ άπέκτεινε δέ 
τόν αδελφόν ’'Αψυρτον; τά έξης. Άσΰνδετον 
δε γίνεται  ̂ ώδε’ οίον, Μήδεια Α Ιάτον δυγάτηρ Ίά- 
ΰονος ήράσ3η> προΰδωκε το χρυσόμα/λ,ον δέρας, 
τόν αδελφόν ’Άψυρτον εφόνευσε. Συγκριτικόν δέ 
έζΐ τό τοιουτο* Μήδεια ή Α ’ιχτου $υγχτηρ, άντϊ 
μεν του σωφρον&ιν ήρασ^η, αντί δα του φυλοίττειν 

a 5 ™

h') A rionis hiftoria ap. Herod. I, 1%. Alcm aeonis ap. 

«und. I, 6 1.



10 Hermogenis

το χρυσόμα/&.ον δέρχς, προύδωκ&ν, χντί του 
σώζειν τον χδελφόν ‘Άψυρτον, έφόνευσε. —  Το 
μεν ούν ορ3όν h'opixjg πρέπει, σχφ έτερον γχρ. 
Τ ο  de εγχεκλιμένον, μ£/&.ον χγωσι. Τ ο ' δε έλεγ* 
χτικόν, χρμόττει τοΐς έλέγχοις, το δ& χσΰνδετόν 
τοΐς h τιλόγοις. Π χ^ητικόν γχρ.

I , ■ **\* , 1 ; -> r

C a p . I I I .

Π € ς } χ ^ ξ ί α ς .

Xpe/x ίς'ιν χπομνημόνευμχ λόγον rj πρχζεος, 
y j συνχμφοτέρου, σύντομον &%ον δήλωσιν, ως Ζπ\ 

το πλ&ΐςον χρησίμου τίνος εν&χχ. Ύων δ& χρειών 
oij μέν είσι koyir.auj, οή δε πρακτικοί], ccj δε μικτά]. 
Λογική μ ϊν , χ ΐς λόγος &νεςι μόνον, οΐον ΤΙλοίτων 
%φησεν τχς Μούσας έν τχ ϊς ψ ν χ χ ΐς  των ευφυών 
οιηειν α) .  Π pxxrinctj ίέ ,  iv χ ί ς πρχξις μόνον, 
οι ον Διογένης Ιδων μειρχχιον αταχτούν, τον παιδα

γωγόν βτυψε λέγων' Ύ ί γχρ τοιαιτχ &πχίδευες\ —  
Διχφέρει 6h χρείχ  απομνημονεΰμχτος μχλιςχ τω 
μέτρω. Τα μΧν γχρ uiτομνημονενμχτχ ν&\ διχ 
μχχροτέρων οίν γένοιτο, την δε χρείαν σύντομον 
*7ν&Ι δει. ’Έ ςι ίέ ,  οΤι η μ ϊν  χνχφέρετα\ εις τινχ 
πρόσωπα, τό δ& χπομνημόνενμχ v^J χχδ'χύτό μντ\· 
μοvevsTcq. Τνώμης δ ϊ διαφέρει, τω την μ,εν εν

a V o -

α )  Refpicit ad ea , quae Plato difputat in Phaedr. p.

12 ,30 . Ed. Francof.
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άποφάνσει ψιλήv λίγεσΰαι, την 6ε χρείαν πο/λ.ά- 
κις κατ'έρώτησιν κατ' χπόκρισιν v ĵ πάλιν την 
μεν χρείχν ν&] tv πράζεσιν sivoq, την $ε γνώμην 
έν λόγοις μόνον. Κ ctj πάλιν τώ την χρείχν το 
πεποιηκός πρόσωνον ίχ ε ιν , την 6'ε γνώμην αν ευ 
προσώπου λέγεσΆα}. Αάγετου, <ίέ περι διχφορας 
χρειών πλεΐςα παρά τοϊς παλαιούς' οτι ctj μεν 
αυτών είσιν άποφαντικα] , α/ ίέ  ερωτηματικά]' 
Ά/&-Χ νυν έπι τό συνέχον χωρώμεν, τοΰτο όέ έςιν 
<η εργχσία. Εργασία τοίνυν ούτως εϊω. Πρώτον 
έγκώμιον διά βραχέων, του είπόντος η πράξχντος. 
εΐτα χύτης της χρείας παράφρασις. εϊτα η αιτία, 
οΤον ό ’Ισοκράτης εφησε της παιδείας την μϊν ρίζαν 
ttvcuj πίκραν, τον ds καρπόν γλυκύν. — 'Έπαινος. 
"Ισοκράτης σοφός ψ , v̂ <j πλατύνεις b) τΐρεμχ το 
χωρίον. ΕΓθ’ ή χρεία ' είπε τό$ε' c) ου Άή.- 
σεις χύτην ψιλήν, ά?λά πλατύνων την ερμηνείαν. 
Ιίΐτα  ή αιτία’ Tee' γάρ μέγΐϊα τών πραγμάτων εκ

πόνων

b') M ale feriptum erat πλατυν iU.

e) Corrupta funt haec verba. V ertit Prifcianus: pofleii 

fcquatnr elocutio ip fius;  non enim oportet nomen 

ip fim  per fe  ponere , fed  latius interpretari. Qui 
quid legerit, non affequor. PriuJ quoque t l ä ' i  χ ζ · ίχ  

corruptum puto ; nam cum de Chria fermo fit, quo

m odo chria pars chriae dici poteft? Legendum 

fa fp ic o r : ίςμ>ινιίιί ίπ ί& ω  t2S«, nempe τω Ιπ*ίνα>.

Landern excipiat elocutio (v t  vocant grammatici It- 

t ia i .)
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πόνων φιλεΐ κχτορ3ονσ?Τΰϊΐ' κχτορ%ω?5έντχ 6l·, εις 
την ηίονην φέρει. Ε Ιτχ κχτχ το ένχντίον. Τα 
μίν γχρ τνχόντχ των πραγμάτων ον όεΐτοί] πόνων, 

το τέλος χειόέζχτον εχει. Τα σπουδχΐχ 0k 
τουνχντίον. EtV  έκ πχραβολης' ώσπερ γχρ τούς 
γεωργούς όεΐ πονήσχντχς περι την γην κομίζεσ^Άΐ, 
τούς χκρπονς, οϋτω vy\ π&ρ'ι τούς λόγους. Ε ΐτχ  
hi πχρχδείγματος. Δημοσθένης κχΆείρζχς εχυτόν 
οιηήμχτι, -noTLx μοχ^ήσχς, νςερον έκόμιζε τούς 
Υ,χρπούς  ̂ ζεφχνονς ένχργήβεις. ’Έ ί ί  δε ν&\ εκ 
χρήσεως επιχείρησα) οίον, 'Ησίοίος μεν εφη' d) 

Ύης ό' χρ&της ίόρωτχ 3 eo/ προπάροι?!εν &3ην.χν. 
’Ά ^ ο ς  de ποιητής φησι' e) των πόνων χπολουσι 
ήμΐν χπχντχ τχ αγαθα οι θεοί. Έ ν  όε τω τελεί 
πχρχκλησιν προσρήσεις' οτι χρή πείθεσθα] τω 
είρηκότι y πεποιηκότί. Τ οσχντχ προς το πχρόν,
την dh τελειοτέρχν όιόχσκχλίχν ύστερον εϊση,

C a p . IV.

Π ί £ / y  ν οό μ  υι ς.

Τνωμη ές] λόγος ν.εφχλχιωδής έν χποφχσει 
καθολική, χποτρέπων τι, νψ] προτρέπων επί τι, ή

όποιον

<?) Hefiod. Τ.ςγ. χ%Ί·

\t e) Inccrtum e ft, qmm poetam ante oculos habuerit, 

cum verba turbato orrliue proferantur. Pro ix t\ä et  

legendum duco «Λ·β5<5ο5ιn.
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οποίον ί<?ιν εκχζον ίηλοΰν. Άτιοτρέχων μεν ι̂ ς 
έν εκείνω' α)

Ου χρή πχννΰχιον εϊϋειν βουληφό^ν ανίρχ.
Π  ρ  οτρέπων i s  ως εν έκείνω. 6)

Χρή π&νίψ φεύγοντχ ν̂  ές μεγχκήτεχ πόντον 
Τ Ιπτετ^α-'ι τ& πετρών Κ ύρνε κατ' ήλφάτων.

"Η τούτων μεν ονό'έτερον ποιεί, άποφχίν&Τΰ  ̂ Ü  
άπο τijf reu προίγμχτος φναεως. Οίον το ευπράτ- 
τειν πχρχ την άζίχν αφορμή του κχκώς  ̂ φρονεΐν 
τοΤς χνοήτοις c) γίνετα], Έ Ti is  των μεν γνω
μών α/ μέν εισιν χλη^εΐς, οή is  πι^χνα] ,  cij it  
απλοίf, uj is  συνε^&υγμένα/, a/ is  υπερβο
λικά!. Άλη^βΐς μ εν , οίον ουκ ίζίν εύρεΐν βίον 
κλυπον ουίενός. Πιθανοί i s ,  οίον, οςις i ’ ομίλων 
γίετζ) κακοΐς ΰνήρ, ονπώποτ ήρώτησχ, γινωσκων 
οτι τοιοντος έ?ιν, οίς πχρήί&ταη d) ζυνων. -  'Ατλα# 
is ,  οΐον, ivvxTcq τό πλουτεΐν v ĵ φιλχνΆρώπους 
ττοιεΐν. Συνεζευγμένο^ is , οίον* e)

Οι’η
λ)  Verfus Homeri II Β, 6 ΐ .

/>) Leguntur haec inter Theognidis fententias in Stob. 

Florii. Serm. 94 . Vitnperiwn paupertatis. Exitai 

ibi v. 2 . ν ίπ τ ε *  «ai ·πιτζΧν aduerlante metro , π ί-  

■τςα enim corripitur. In cod. noßro legitur 1H urt· 

«räa 1 καί ν ιτ ξ .  quod et ipfum metro repugnar. Pro 

*«) itaque dedi τ s. 

c )  Scriptum erat άνόαταις. 

rf) παζί,Ιΐται, fi leftio lana eft, idem foret ac 

Poliet quoque legi ύ π ίξ Ι ’ϊξΤΜ, vel siffTig Sjiertii. 

e') Verba Hom . II. 0 ,2 0 4 .



Ονχ άγαμόν πολυκοιρχνίη, εις κοίρχνος Ikw* 
'Υπερβολικοί os, oiov’ f~)

Ονδεν χκιδνδτερον γχϊ’χ τρέφει άνΰρώποιο.
Ή  c3e εργχαΐχ πο/^χπλχσΐχ τής %ρε(χς, g') πρό- 
uffi γχρ τοΐςδε* εγκωμίω του ε'ιρηχότος βρχχεΐ, 
χχ3άπ&ρ έν χρεία, κχτχ το χπλοϋν, κχτχ τήν χι- 
τίχν, κχτχ το ενχντίον, κχτχ το ενθύμημα, κατχ 
το παράβολον, κχτχ πχρχδειγμχ, κχτοϊ κρισιν. 
"Έ,ςω δε ή γε γνώμη ώς εν πχρχδείγμχτι'

Ον χρή πανννχιον ευόειν βουληφδρον χνδρχ. 
Ονκοΰν έπχινέσεις διχ βρχχέ'χν τον είρηκότχ. είτχ  
κχτχ το χπλονν. Ύουτο 6ε t<aj το πχρχφρχσα] 
την γνώμην, οιον’ δι όλης νυχτδς ον προσήκει οίν- 
δρχ εν βονλχΐς εζετχζόμ,ενον κχΰεΐιάειν. — Κ χτκ 
την x ir ix v  ΔεΓ μεν γχρ αει διχφόρον φροντίδα Ä) 
etvajf τον ηγούμενον' ύπνος de βουλήν οΙφχίρεϊτοί(. 
Κ&π» το ενχντίον' Έ νχντίον ist βχσιλεΐ ιδιώτης, 
τώ δε έγρηγορένα; τδ κχΰενδειν. ΤΙως χν ονν 
λχμβχνοιτο’, εΐ τον Ιδιώτχ οΰδεν δεινόν δι ολης 
ννκτος κχΰευίϋΐν, ενδηλον u<se τον βχσιλέχ προσή-

ΛΟν

/ )  0<Jyff. S, 129·
g )  Legendum videtur τ ? ί γνάμιις, ßatim enim fequitur 

ita5«7rfg i» Jigs*1?· 

f b)  Corrupte ediium erat τ ’βος. Refcribendum eft <ρζον- 

τ ί ΐ α , cuius prior fyllaba ob praecedentem termina

tionem periit. Idem confirmat Piilcianus 1. c. 

v e rt it : D ebet praefef in  euris fem ter eßi.

, 1 4 Hermogenis
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Köv άγρυπνουντχ Φροντίξειν* Κχτά νχρχβολην 
ώσπερ yxp oi κυβερνήτου έγρηγορότες ύπίρ της 
αοινης 6ιχτελοΰσι σωτηρίας, ούτως προσήκει vigt] 
τούς ηγουμένους* Κατα πχρά6ειγμχ, Κ ctj γχρ 
'Έκτωρ νυκτός ού κχδεΰόων, x/k.x φροντίξων, 
ιικτχσκόπον επί τχς νχϋς έπεμπε Δόλωνχ ϊ) .  
"Τϊχτος i i  έςι τόπος 6 κχτχ κρίσιν, τό άε τέλος 
παρχκλησιν έχέτω,

C a p .  V.

ITsg/ d i ια ,σ χ ,ζν ϊίς  ζ α , ϊ  holtα σ χ ί υ ν ς .

Άνχσκευή έστιν άνχτροπή του προτε^έντος 
νρχγμχτος, κχτχσκευή 6s τούνχντίον βεβχίωσις. 
Ί χ  6s πάνυ ψεν6η όυτε άνχσκέυχζέον οΰτε κχτχ· 
σκενχςέον, ώσπερ τούς μύθους. Ά Α α  6&ΐ όήπον 
τχς χνχσκευχς vg\ τάς κχτχσκευχς των εφεκχτί- 
ρην έπιχείρησιν όεχομένων ποιεΐσ3&], Άνχσκεύχ· 
σις 6s, έκ του άσχφοϋς, εκ τον άπι3τάνου, εκ τον 
<χ6υνχτου, εκ του ακολούθου α ), του ένχντίον 
κχλουμέι/ου, έκ τον άπρεπους 6 ), έκ του άσυμ· 
φόρου. Έ κ  τον άσχφοΰς, οΐον, άσχφής ην ο

π$ρι

i) II. κ, 340 fq.
λ )  Schol. in m arg. »iret τβΰ φ ί« »  τ ιλ ιμίου.

0  Schol. in marg. τοΰ άπ ξίν*2ς a h irrtT u i *κ)

α ι τ χ ς ϊ ν ,  * « )  τ ϊ  ä f f ß i t f  χ &  r J  « 5ι χ μ .
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περι "Νάρκισσον χρόνος. Έ κ του άπι3άνου, diri» 
3fxvoν ψ  τον ’Aptovx έπ) δελφίνος c) σω3ην<χ{* 
Έ κ  τον ακολούθου του ν̂  Ιναντίου κχλουμένου, 
ίνχντΐον ήν τω σωσα\ τι)ν δημοκρατίχν, το κχτα· 
λΰσαι χύτην έ^έλησαν d). Έ κ του άπρεπους,
άπρεπες ?jv ” A iro A cu , 9ίεόν οντχ, dvrjy  μίγνυώοη. 
’Εκ του ασύμφορου, όταν λέγω μεν, οτι ούδε συμ
φέρει ταΰτα άκού&ιν. Κατασκευάσεις δε έκ των 
εναντίων,

C a p . V I.

I I ί Q ι κ, ο ι νο ν τ ό π ο ν .

Ό  κοινός τόπος προσαγορ&υόμενος, αύζησιν ’ίχ ε ι 
του όμολογουμένου πράγματος, ως των αποδείξεων 
•ηδη γεγενγμένων. O tJ γχρ ίτ ι ζητοΰμεν εI ούτος 
άριςεύς ά ), d/SL’ ως αποδεδειγμένου τ ψ  αΰξησιν 
ποιούμενα. Λέγετα] δε κοινός τόπος διότι άρμότ- 
τει κατά παντός, μεν Ιεροσΰ/?χου ύπίρ παντός dpi·

ςέ'ως

c)  3ίλ<ρ“ν ίί refcripfi pro Δίλφΐίν. Fabula notiifima ex 

Herod. I, 24 .

<j) V ertit Prifc. Contrarinyt erat, voluiße perdere liber

tatem eum, qui eam feruaßet. Refcribendum itaque 

Crit; Ιναντίον *,ν τ/3 σ ά τ α ν τ ι  τ ίν  r i

xarieAi/Veüf χυτήν Sikijcrui.

λ)  Vertit Prifcian. an iße facrilegvs vel v ir  Jo rtis  f i t ; 

fuppkndum  itaque e r it : el βύης -Ιίςβΐ^Μς S * ζ ,ΐίί ' ί ·
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ϊέως b). Xprj δε ούτως προχγειν' πρώτοι μεν 
ν,χτχ τήν έξέτχσιν του εναντίου' εΐτχ χυτό το 
πρχγμχ' ειτχ ή σΰγηρισις' εΊτχ ή γνώμη' ε7τχ  
ςο%αζιν.ως τον πχρελθόντχ βίον από του παρόντος 
όιχβχλεΐς, έΐτχ έκβχλεΐς τον ’έλεον, τοΐς τεΚικοΐς 
κεφαλχίοις χχλονμένοις, c) — — — ύποτυ- 
ηΐώσει τον πράγματος, προοΐμιχ yxp ονν. εςχ) κχ- 
θχρως εν τόπω, αΑα μέχρι τούτου d) σωθήσε- 
τα/. Ο Ιον ΐνχ έπι πχρχίείγμχτος yivrjrccj coi 
φχνερόν, %ςω τόνος καθ’ ίεροσύλον. Ονκοΰν τα 
προοίμια T7J έννοια ά/^ά τω τύπω e) τοιαδε' πάν
τα μ ϊν  μισεΐν προαήκει ώ ανδρες όικχςα) τούς κα
ίιοΰργους, μάΧιςχ ό& οσοι περι τούς θεούς τολ- 
μωσι. Δεύτερον’ Ε ί  μεν βούλεσθε τούς αΑους

πονη~

b)  Corrupta haec Γαιη. R e fc rib o ; uov μίν Ιεζοσίλου, 1) 
xui ύπ ϊς  ττβντοί άζιςίως. V ertit Prifc. conuenit con

tra omnem, v . c. facrilegnm ,  vel etiam v t  quibusdam 

placet pro omni viro  fo rti.

c) Vertit Prifc. per capitula quae finalia dicuntur, i. e. 
v t i l i , iufto, legitimo, honefto et fim ilibns, et per de- 

monftrationem huius rei aäae. Vnde pauca hic ap. 

noftrum defiderari patet, cf. infra f. f. capiti».

d )  Leg, v id i μ ίχ Ρ  τίττβ« n v lt  ex Prifc. qui vertit: v f*  

que ad formulam quandam.

0  A p . Prifc. vsque ad formulam, quare leg. vidi μ ίχ ς ι

T0“ twttov.

Bibi. d. a. Litt. 8. St. b
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πονηρούς ποιεΐν, έχτέον τοΰτον ει 0k μή, jto- 
λκζέον’ Ύρίτον, το μεν ουν δ'οκεϊν ο κινούμενος 
κινδινεΰει μόνον, τη δε άλη^είχ ύμεΐς ύ  δι- 
τιάζοντες. Το γχρ περι τούς όρκους πλημμελησα^ 
ούκ οΐδχ, εΐ φαυλοτέρχν δίκην ϊχ ε ι  της πχρανο- 
μίας. Et τ α  πρ)ν έλδεΐν επ' αυτό τό πρχγμχ, 
περί τουναντίον διχλεκτέον , ο τι οι νόμοι της των 
3εών θεραπείας προυνοήσχντο, βωμούς ϊςησχν, 
άνα^ήμχσιν ίκόσμησ&ν, ούσίχις ετίμησχν, πχνη- 
γόρησι, πχρόδοΐς. Ε ΐτχ  ίπίκρισις κατά τ ψ  εζέ- 
τχσιν της αιτίας εικότως. Το' μεν γχρ τούτων 
ενμενες διασώζει τχς πόλεις. E/ os ετέρως εχοιεν, 
ανάγκη ταύτας διαφ^είρεσδη. Κ cif προύβαινε 
έπι τό π ροκείμενο v‘ Τ  ούτων όντως έχόντων ού- 
τος τ ί ετόλμησε; Κctj λέγε τό πεπρχγμένον, ούχ 
ώς διδάσκων, ά/&.* ώς δεινοποιών. Κ dj οτι ολη τη 
πόλει ίλυμψ χτο, τοΐς κοινοΐς ngtj τοΐς ιδίοις, 
Κα/ δέος μεν μή επιλίπωσιν οι κχρπο), δέος δε μη 
των πολεμίων ήττηΰώμεν, ^cj οσχ τοιχΰτχ. Έ ξης  
ν̂ μ [επϊ\ / )  τχς συγκρίσεις πρόϊ3τι. Ό τι των άν- 
δροφόνων χχλεπώτερος t το δε διάφορον εκ των 
πεπονδότων' g-)· οΐ μεν εις ανθρώπους παρετόλ· 
μησαν, ό δε εις 3εούς πχρώνησε. Ύοΐς τυράννοις 
οντος πχρχπλήσιος, κχκεΐνος k) ον πχσιν, «Ä «

τοΐς
/ )  Patet ίπ ϊ  addendum efle.

g) Quanta fic differentia coniicerc poflumu» cx laefi*.
Pnfc.

f )  Legendum duco x^xiiviif.



\

τοΐς χχλεποτΰτοις. 'Εκείνων γχρ τουτ eTvczf δο- 
χεΐ το δεινότερον i), ort των χγχλμχτων χπτοντο^. 
Τχς δΐ προς το ίλχττον συγκρίσεις κατ’ έπιτίμη- 
σιν είσοίΖείς, Ιπειδήπερ είσ'ι κχ^χιρετικα]. Οΰ 
δεινόν τόν μ ϊν κλέπτην διδώνα] δίκην, τον δ& ϊε- 
ρόσυλον μ η ; Έ£β?ί δέ σοι τόν «Aoi/ βίον εκ
του πχρόντος δίχβχλεΐν, ως από μωρού χρζχμε- 
νος επί τοΰτο προνβη τελενταΐον, ως όμου 
κλέπτην ίχοιτε, ν&\ τοιχώρυχον μοιχόν. Έ ζ -  
ετχσεις δε την γνώμην άφ' ής ήλ^εν έπι τού
το' ότι μη βουλομενος γεωργεΐν, από τούτου πλα- 
3εΐν £3ελεν. Ε ι δέ λέγεις χχτ κνόροφόνου, 
τα πχρχκολαυ^οΰντχ, γυνη έν χηρείχ , πχΐδες 
όρφχνοί. Χρω δε εκβολή του ελέον, Έ κ-
βχλεΐς δε τόν ελεον τοΐς κχλουμένοις τελικοΐς 
χεφχλχίοις, τω νομίμω, τω δικχίω, τω συμφέροντι, 
τω δυνχτφ, τω πρέποντι, ύιτογρχφη του άδι-
ϋήμχτος. Μ>/ μοι τόν νυν δχκρυοντχ θεωρείτε, 
u/k.' εκείνον τόν κχτχφρονοΰντχ των 3εων, τόν 
προσιόντχ τοΐς χνχκτόροις, τόν χνχσπωντχ τχς 
3 ’νρχς, τόν των χνχΰημάτων χττόμενον, ν&\ τε- 
λεύτχ ε ι ς  πχροίχλησιν’ τί με/&.ετε', τ ί βούλεστε k') 
περί ου πχλ&ι κέκριτα^; Ύχυτχ ως εν τω πχρ- 
όντι, την dg τελευτχίχν μέθοδον εϊση, 

i) Superfcriptnm eft Stivorum·/. 
λ) Leg. vid ßiu\ties t̂. Piifc. cogitatis.

Reliqua proximo volumine dabimus.

b 2, Π ·
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II. 

ANIMADVERSIONES
IN

EPIGRAMMATA NONNVLLA 
A N T H O L O G IA E

A V C T O R E

F r . J a c o b s .

Epigramma Antipatri Sidonii. 
Ε ΙΣ  ΝΙΟΒΗΝ.

V. 7· Κ«/ μόχθων ονπω rode σοι τέλος· α\&.α
άρσην

tcrpccTcq τέκνων εσμός άποφθιμίνων' 

w βαρύ δχαρΰσχσχ γενέθλιαν, άπνοος χύτχ 
πέτρος ’έση, Ν ιόβχ, Κ Ά ΙΔ Ι τ&ιρομένχ. 

Eplgr. X LIII. in Anal. V . P. T .I I . p. ΐ8 · An- 
thol. Wechel. IV . p. 456. Merito Brunckius V. 
C!. de finceritate nouiffimi verfus dubitat. Niobe 
in lapidem mutata non dici poteil apud Pluto- 
nem verfari. Quare leuiffima correftione icribam: 

ώ βχρύ δχκρνσχσχ γενέθλιαν, άπνοος χύτχ 
πέτρος %σγι, Nid/3«, Κ Α Δ Ε ϊ τειρομένχ.

Tu quoque, ο N iobe, dolore confeUa l a p i s  fies.

Similiter
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Similiter auftor Epigrammatis ijiter χδέσνοτχ 
DCLVT.

ος χή ρ ψ  χλοχον 3ηχε, μογεροΰς τε τοκηχς 
γηραιλέους, στυγερω π έ ν ΰ ε ϊ  τ si ρ ο μ έν α  ς.

Pofiidippi.
Τ  ον Μουσών τεττίγχ ΤΗ$ος όησχς έτ  χν,χν^χις 

κοιμίζειν έδέλει, πυρ ύττο ττλενρτχ βαλών,
rj Sk πρίν έν ΒΙΒΛΟ ΙΣ ΠΕΠΟΝΗΜΕΝΗ χ Α χ

θερίζει
ψ υχγ, χνιηρχ δχίμονι μεμφομένη.

Epigr. X I. Anal. V. P. Τ . II. p.2o. Corruptiffi- 
mum carmen, vbi de tormentis agitur, quae 
Cupido animae afferri folet. Tertius verfus, 
in quo vix verbum intemeratum reliquerunt 
librarii, videfis an reftitui poffit fic: 
jj 'tk Ttp\v έν ΒΕΛΟΝΗ ίΣΙ ΙΙΕΠΑΡΜ ΕΝΗ χ Κ

x5 ερίζει
ψυχή, χνιηρω δχίμονι μεμφομένί],

Cupido animam in fp in is , pro puluinari fuppo- 
ß tis , collocatam, face admota cruciat. Anima 
vero , fagittis iamiam transfixa, quemuis alium 
dolorem ferre valet, ipfumque cruciatus au&orem 
vilipendit. βελόνησι πεπχρμένη Homeri 1λ. x, 248 
c**jirrpov χρυσείοις ηλοισι πειrxpuivov. Praepo- 
litio ei/ abundat, vt faepe. Vid. Brunck. Ind. in 
Sophocl. V. Vt hic anima fagittis transfixa di- 

b 3 citur,
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citur, ita idem Pofidippus Epigr. I . fe amoris 
pharetram fingit. Ceterum quod sd fenfum hu
ius carminis attinet, comparari poteft Epigr. 
αδεσπ. in Anthol. Wechel. p. 584

Kocj πυρ\ ν\&] νιφετω με, εΐ βούλοιο κερχννω 
ßx/&.e, Hgcij ές κρημνούς ελκε ν&\ εις -πελχγη' 

τον yxp χττχυδήσχντχ, πό^οις ίρωτι δχμέντκί 
ούδΐ άιος τρύχει -πυρ εττιβχ^όμενον.

Bianorit.
'AiiTxhju 7txpx 5ΐνΧ) διευγέος ενδοδεν άλμης 

ιχ 3νν πούλυποδην έδρα.κεν ίχ^νβόλος' 
νηχομένω δ’ εΐΐόρευσε εξ χλος ηκ εττί χέρσον 

άρπχγδψ, χγρης δεσμόν ύποφδχμενος' 
αντχρ 6 δισκευ3ίε)ς κχτχκχΐριας Ζμττεσβ δειλω

πτωκΐ Π Α Χ Τ Σ Χ Ο ΙΝ ϋί* κεΐτο γχρ 'ΥΠ Ν Α
ΛΕΟ Σ·

τον δε χυΰε'ΐζ περί itxvtx ττεδησχτο, φωτϊ δ’ ύπ
χγρψ

ίμ β υ ^ ίψ , χγρη χερσό3εν ηντίχσε.
Anal. V . P. Τ . II. ρ. 154· De verfu fexto vid. 
Brunck. in Animadv. p. 16 5 . In verbo ττχχν- 
σχοίνω leporis epitheton latere fruftra fufpican- 
tur interpretes. Fortaffe non hoc tantum ver
bum fed ύττνχλέος quoque in mendo cubat, de 
cuius vocis finceritate nemo tamen adhuc du-
bitaffe videtur. Equidem corrigam:
» χντχρ
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Λντχρ o δισκευ&ε'ις κατχκχΐριος εμπεηε δειλω 
πτωκΐ, ΒΑΘΤΣΧΟΙΝΛ« κεΐτο γχρ Α ΙΓΙΑ Λ Λ /. 

Comparanda Antiphili imitatio. Epigr. X X III. 

Ρ· 175
Α ΙΓΙΑ Λ Ο Τ τενοίγεσσιν ύποπλώοντα λχ3Τρχ[ψ 

είρ&σίγ Φοιί&ων· ε’ίσιδε πονλνπόδψ’ 
μχρψας δ’ α'κνς ίριψεν έπι χ%όνχ, πρ'ιν περι χεΐρχς  

πλέξχσΰα,; βρύγοην δχτχτόνους ελικχς. 
δισκεν3ε'ις δ' έπϊ ΘΑΜΝΟΝ ες οίκΐχ δειλχ λχγχου 

ε'ιληδδν τχχινου πτωκδς εδησε ποδχ κ. τ. λ.

Antiphili.
Τλχΰκος δ νησχίοιο διχπλωονσιν οδηγος 

πορθμόν, Θχσίων εντροφος άϊγιχλων, 
πόντου χροτρευτγρ επιδέξιος, Ή Δ’ δτ "έκνοοσσί 

πλχτομίνη στρχφών πηδάλιον πχλχμη' 
μυοιέτης, χλίοιο βίου ρχχος, οΰδ’ οτ εμε??χε 

3νήσκειν, έκτος εβη γηρχλέης σχνίδος’ 
το'ι δε κέλυφος Έ Κ Λ Ε ΙΣ Α Ν  επ' χνέρι, τδφρ’ ρ

γερχιος
πλώαη επ' οικείας εις Ά ί ' δ ψ  χκχτου.

Epigr. X L I. Anal. V . P. Τ .ΙΙ . ρ· ΐ8ο, Laudat 
hoc carmen , vbi de locutione ß [ου ράκος agit, 
Τ . Hemfterh. ad Lucian. T .I . p. 145· — V. 3 . 
antiquarum editionum leftio eft, quam exhibui
mus — jj(j’ 0y  Ζκνωσσε. quae corruptelae rnani- 
fefta eit. Quomodo enim eiusmodi gubernator 

b 4 έττ<-
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επιδέξιος vocari poteft, qui clauutn πλχτομένη 
χειρ) teneat, ipfamque adeo nauem a refto curfu 
aberrare faciat? Scribendum igitur, ni me 
omnia fallunt:

•πόντου χροτρευτήρ επιδέξιος, ΟΤΔ’, οτ εκνωσσε, 
πλχτομένη στρωφων πηδάλιον πχλχαη.

Hoc dicit poeta, tam peritum gubernatorem 
fuiffe , vt vel dormiens, nunquam fallente dextra, 
nauem, quo vellet dirigeret. Edit. Steph. οντοτ 
%κνωσσε exhibet-; quae leftio , quamuis per fe 
parum probabilis, noftram tamen coniefturam 
aliquantum firmare videtnr. — Grauius vicus 
haeret in v. 4. Verbum enim εκλειτχν, quod 
omnes editt. legunt, idoneum, fi quid video, 
fenfum non fundit. Codicum vero leftio εκλυ- 
c x v  in  metrum peccat, fed ad veram feripturam 
indagandam facit. Scribendum fcilicet: 

toi is  κέ.λνφος Έ Κ Α Τ Σ Α Ν  επ’ άνέρι.
Iam cf. Epigr. Addaei An. T . II. p. 242.

Ό  γριπεύς Διότιμος, ο κύμχσιν ολκχόχ πιστήν, 
κήν χ 3ον'ι τήν χυτήν οϊκων ίχω ν π&νΐης, 

νήγρετον νπνώσχς, τον χμ&ίλιχον ίκτο πρός’Άδην 
χντερέτης, ιό iri νψ κομιζό μένος.

3JV yxp εχε ζωής πχραμύδιον, ϊσχεν ο πρέσβυς 
φΆ [μένος κνμχτον π ν ρ κ χ ι η ς  οφελος. 

Comparari pofiunt etiam Epigrammata fuliani 
Aeg. X LV I. T . II. p. 503, et Hetrufci Meffenii 

T . II. p .307. Dia-
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Dioclis Caryßii.
Μή με κόνι χρνψητε' τ ΐ yχρ π χλ ι; μη$' eir'i t χύτης 

ηονος ού γνωτήν yxixv έμοί τί^ενε* 
μχίνετ&ι ε’ίς μ& 3χλχσσχ, εν χέρσοισί με όειλόν 

εύρίσκει ρχχίχις, οϊδέ με η είν Ά ί'ίη , 
χέρνω ά’ έττεκβχίνει Έ Μ ΕΤ  χοίριν νόχτι 3νμός 

Π ΑΡΚΕΙΜ ΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ* μίμνεμ&ν ώς
χτχφος.

Anthol. Reifk. ρ .88 . Anal. V .P . Τ . II. ρ. 183 · 
Naufragus hoc carmine loquitur cuius offa pro
pe mare fepulta, vndis ad eius tumulum alli
dentibus, iam faepe denudata erant. Inanem 
igitur effe ait operam, haec offa, quae maris 
furorem tam crebro experta fint, iterum atque 
iterum terra tegere. — Haec fatis expedita; 
fed haeremus in vltimo diiticho, quo nihil fere 
corruptius. V. εττεκβχίνει in metrum peccat; 
μίμνεμ&ν non habet vnde pendeat. Fortaffe 
corrigendum:

χέρσον έπεκβχίνεiv E I  M ET χχριν vSxn 3υμός 
Α Ρ Κ Ε Ι MOI ΤΡΑΦΕΡΗί μίμνεμεν ώς 

χτχφω.
Senfus eft: Si itaque neque in littore a maris 
itnpetu tutus efle poffum, quandoquidem vndae 
*nea caufa litus adfcendunt, iam mihi fatis eft, 
offa mea, quamuis inhumata, in terra relinqui.
χρν,&ι μοι ως h. ούτως ατχφω έν τρχφερη μ ίμ ·

b 5
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V6M. — αρκεΐ μοι vt ap. Leonid. Alex. Epigr. 
X X X V II. χρκεΐ μοι yxlyg μικρή κόνις. Parme- 
nion. Epigr. X . χρκεΐ μοι χλκίνης λιτόν σχίπχς.

Cornetii Longini.
Ον σε μχκχρ Κ Τ Ν ΕΓΕ 1Ρ Ε , ΤΟΝ £ΣΣ Κ υνέγει-

ρον εγρχψε 
Φχσις, είτε) βριχρχΐς uvS sto συν ητχλχμχΐζ* 

£eÄ* σοφός τις εην 6 £ώγρχφος, ου$ε σε χειρων 
νόσφισε, των χειρων οΰνεκεν clSfxvxrov.

Anthol. Wechel. L . IV. p. 453. Anal. V . P. T*
II. p. 200. Verf. I. antiquarum editt. leftio- 
nem exhibuimus, quae cum fenfu careret, Brun- 
ckius emendauit: — Oy σε μχχχρ Κυνέγειρε 
%χ3ώς Κ. ε. parum, fi quid video, probabiliter. 
Videfis an legendum fit potius:

Ον σε μαχκρ Κ ΤΝ ΕΓΕΙΡ ’, ΈΤΤΜίλΣ Κυνέ-
γείρον εγρχψε 

Φχσις, Ιττεί βριχρκΐς χνΰετο συν πχλχμχις. 
Phafis, piftor, Cynegirum, cui nauem hoftium 
retinenti vtraque manus amputata fuerat, cum 
inanibus tamen pinxerat; cumque adeo paulo 
alium ac reuera fuit, exhibuerat; at non fine 
caufa idonea etc. — Quae Brodaeus ad hos 
verfus illuftrandos ädfert, prorfus fiint aVpoi- 
διόνυσιχ.

Addaei.
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Addaei.
Tai'ρω Φρικαλέων νχπος εκβχίνονη Αοβήρον 

ΐίευκέστης ϊππω κχρτερός ψτίχσεν. 
ccA’ ο μεν ωρμήθη Π ΡΕ ΙΙΧ Ν  Ά Τ Ε * τοΰδ' χπχλοΐο 

ΤΙβαονίύχ λόγχην 5JKS ί ιχ  κροτάφου’ 
σνλήσχς κεφαλής όε όιπλουν κέρκ/;, χιϊν εκείνη 

ζιαροποΜν, εχθρού κόμπον εχει θχνοίτου.
Anal. V. P. Τ. II. ρ .2 4 1. v. Brunck. in Anim- 
advv. p. 188 . Tentaui hoc carmen in Animad. 
ad Euripid. L . II. c. X X . ρ .Ι9 Γ . ώριιήθη κρτΐμνων 

οίπο fcribendum coniiciens; ad fenfum fortafle 
non adeo male. Nunc, propius ad vulgatae 

fcripturae duftus, fcribendum cenfeo: 
x A ' ο μεν ωομήθη ΙΙΡ ίλΝ Χ ΙΝ  οίττο.

Taurum de rupe ruentem, Peuceßes haflci per· 
cu/ßt. πρανές de rupibus eminentibus Ariftoph. 
Ran 664. Ποσεΐόον, ος Alyxlov πρχνχς η γκχυκχς 
μέόεις χλός ίν  βένθεtriv. Damoftratus Epigr.
Τ .Ι Ι .  ρ. 259

Ν ύ μ φ ^  N aiaisc , ηχλλίρροον ctj τόίε νχμχ 

χ ε ϊτ ε  πατ ονρ&Ιον πρωνος χπ&ιρέσιον.
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B e m e r k u n g e n

Ub e r  d i e

dramatifche Kunft des Äefchylus.

I.

7}J L J i e  dramatifchen Werke des Äefchylus find  
aus dem  Zeitalter, wo das griechifche Urania 
ungefähr in der Mitte xmfchen feiner völligen 
Ausbildung und feiner urfprüng liehen Roheit 
ftand;  ße füllen daher in der Gefchichte de f f  ei
ben eine der wichtigßen Lücken aus, und wür
den noch immer ihr Inte reffe behalten, wenn ße 
auch weniger poetifches Verdienß hätten, als ße 
wirklich haben. Ohne ße würden w ir zw ar  
wiffen w a s  das griechifche Drama geworden 
fe y ;  aber w ir würden nicht wiffen w ie  es das 
w a rd , was es ward. Äefchylus lebte, fo  wie 
Shakefpear, in einer Periode, wo feine Nation 
erß  anfieng ßch zu bilden;, in den Werken bey- 
der Dichter findet man die deutlichßen Spuren 
davon;  und würde ße bey dem Griechen wahr- 

Bibi. d. a. Litt. St. A  fchein·
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fchm lich noch deutlicher finden, wenn er fo  
wie der Britte zugleich Liebling der comifchen 
M ufe, wie der tragifchen, gewefen wäre. 
F ü r die Gefchichte des griechifchen Drama 
w ird es vielleicht kein überflüffiger Beytrag 
fe y n , wenn w ir bey diefem Zeitpunkt et
was flehen bleiben, um zu fehen was das 
griechische Drama unter Aefchylus war, 
und durch Aefchylus ward. B is der ge
lehrte Bearbeiter des Aefchylus uns ausführli
cher darüber belehrt, werden diefe e i n z e l n e n  
Bemerkungen immer ihren JVerth haben; die 
Abhandlungen, befonders franzößfeher Gelehr
ten, über diefen Gegenfland find bekannt; aber 
ich kenne keinen der felbin, der ein tiefes Studium  
des Dichters verriethe;  die mehreflen fchöpften 
aus ändern Quellen, und oft einer aus dem 
ändern.

Die Kindheit der dramatifchen Kunß verrath 
fich unter allen Völkern weit mehr in der Anlage 
des Plans als in der poetifchen Behandlung. 
Diefe letzte hangt vorzüglich von dem richti
gen Gefühl des Dichters ab, und richtiges Ge
fü h l ifl keine nothwendige Frucht der hohem 
Cultur;  — aber Anlage des Plans ifl nicht 
Sache des Gefühls, fondern Sache der Kunfl.

Darin
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.Darm u n t e r fcheidet ßch der dramatifche Dichter 
fehr von dem Epifchen. Der letztere der blos 
e r z ä h l t , kann dem Faden der Begebenheiten 
fo lgen ; der erßere der d a r ß e i l t ,  nicht im
m er; denn nicht alles was ßch erzählen läßt,  
läßt ßch darßeilen, und was ßch darßeilen· 
läßt, nicht immer, ans mancherleiy Urfachen9 
in der natürlichen Ordnung. Erfindung eines 
dramaiifchen Sujets iß daher bey weitem keine 
fo  fchwere A ufgabe, als die glückliche Verthei-  
hing deffelbtn, oder Durchführung durch eine 
Reihe von Segnen oder mehrere ABte; und es 
giebt dramatifche Dichter, die zw ar wohl große 
Dichter, aber noch keine große dramatifche- 

Dichter waren.

Ich kenne keinen Dichter der hiervon ein fo  
lehrreiches Beijfpiel gäbe, als Aefchylus. W äre 
es möglich den Punfö genau anzugeben, a u f dem 
das traglfche Drama der Griechin ßand a h  
Aefchylus anßeng zu dichten. fo  wurde diefes 
ßch noch beffer entwickeln laffen; aber da alles 
was vorher gedichtet wurde,-ßch verlohren hat\ 
und w ir von dem Karren den Thefpis bis a u f  
die Bühne des Aefchylus auch gar keine fichere 
Data fü r  die Gefchichtß des griechifchen D ra
mas haben, fo  läßt ßch unmöglich beßimmen

A  3  wk



wie groß die Verdienße des Äefchylus vor fei- 
tien Vorgängern hier feyn mögen. So viel 
wiffen w ir indeß im ganzen, ( und dieß muß 
erwähnt werden, wenn das nach folgende.verbind
lich feyn [oll) daß das tragifche Drama bey 
den Griechen von bloßem C.horge fange ausgieng. 
Heilige Hymnen wurden von dem verfammelten 
Volke zum Lobe der Götter abgefungen;  ße 
enthielten die Erzählung ihrer Thaten und ihrer 
Gefchichte, und gaben fchon dadurch fü r  die 
Darflettung Stoff. Sie wurden wirklich dar- 
geßellt;  Einer vom Chor fonderte ßch von dem 
Haufen ab , und verfuchte eine nachahmende 
Darflellung der Begebenheiten durch IVorte und 
lebhafte Geßiculation. E r  fprach bald fü r  ßch, 
bald zum Chor, und nach geendigter Handlung 
ßel der Chor wieder ein. Aach mochte dem 
erßen Schau/vieler ein andrer fecundiren, aber 
es blieb Ein Haupta&eur. So bildete ßch zuerß 
das tragifche D ram a, das in feiner erßen fr ü 
hem Geftalt daher auch nothwendlg ein Gemi- 
fche von Comifchem und Ernßhaftem feyn 
mußte; und ein ganzes Drama befland 
in einem Chorgefange, einer Handlung in der 
M itte , und einem zweyten Schluß gefange des 
Chors. Diefe eingejchobene Handlung nennt 
der Grieche E p i f o d i u m ,  denn das Chor war

noch
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noch immer Hauptfache, die dargeßellte Hand
lung Nebenfache.'

D aß diefi letzte bis a u f die Zeiten des 
Aefchylus dinierte, daß der Chor g e f an g  Haupt- 
fache blieo, n iffen w ir ; denn Aefchylus war 
der erfle, ja g t Arißoteles, der die Ge fange des 
Chors abkürzte, und in einem feiner Stückef 
den Supplices, iß der Chor fogar Hauptper
fon. Ob aber vor Aefchylus nur immer Ein  
Epifodium ßatt fa n d , oder fchon ein früherer 
Dichter es verfuchte die Handlung durch mehr 
als Ein Epifodium fortzuführen, wiffen w ir 
nicht. Lehrreich wäre es zu wiffen wie man 
zuerft a u f diefen Ein fall mag gekommen feyn?
Aber w ir können unfern Dichter hier nur aus

fielt felbß bcurtheilen.

Legt man diefen B eg riff von Epifodiis zum 
Grunde, nach dem ße eben das find was w ir  
A'cte nennen, denn der Unterfcliied beßeht blos 
darin, daß diefe durch den herunter gclajfmen 
Vorhang, und jene durch Chorgefcinge von 
einander getrennt werden) fo  bemerken w ir bey 
Aefchylus folgende Eigenheiten. Alle feine 7 uns 
noch übrigen Stücke enthalten d r e y  folche E p i-  
fodici oder Zwifclienhandlungen zwifchen zwey 
eigentlichen Chorgefeingen. In meiner Abhand-

A  3  lung
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lung Uber den tvagifchen Chor der Griechen, 
habe ich die/es durch eine Zergliederung der 
J)ram m  des Aefchyhis bewiefen, indem ich dort, 
wenn gleich in andrer Abficht, den Plan derfei
ten vorlegte. Aefchylus verfuchte es alfo fchon, 
durch mehrere A&e eine Handlung durchzufüh
ren , wenn er es gleich fü r  unnöthig hielt, oder 
v ie fleicht daran verzweifelte, dieß fchon durch fü n f  
J lR e  zu thun. — Aber w ie  führte er feine 
Handlung durch ?

Ariflotcles, der feine Regeln von den vollen
deten Werken eines Sophocles oder Euripides 
abflrahirie, verlangt von der Fabel eines jeden 
dramatifchen Stücks, daß fie Schürzung und 
Auflöfung des Knoten, 6&σιν und λυσιν ent
halte; daß a u f die letztere alles vorhergehende 
abzwecke, und das ganze Stück nicht nur 
nichts übtrflüffiges in fielt fa ffe, fondern auch 
fo  angelegt fey  > daß der Knoten fich eben fo  
eUniählig wieder aufiöfe, als er vorher gefchürzt 
worden, — A ber fo  weit reichte die Kunft des 
Aefchyhis noch nicht!  JDarflelking einer genau 
zufatnmenhängenden Gefchichte, die eine Reihe 
Von Scenen liefert» die unter einander in einer 
tngen und natürlichen Verbindung flehen, von 
i m n  dis erfie nicht nur a u f dis letzte auf-

inerkfam
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Werk/am macht, fändern auch alle mittlere die 
Verwickelung befördern, und die Auflöfwig  
allniHhlig herbeyführen — dieß war nicht 
fein Endzweck. E r  gieng nicht zuncichß dar
a u f aus, Neugier zu erregen und zu befriedi
gen, fondern feine Abficht war DarßdJung 
einer großen und einfachen Begebenheit· in den 
letzten Seenen feines Stücks; der Ermordung 
eines K önigs, eines Brudermords u, f .  w . W ’s 
diefe Begebenheit vorbereitet wurde, darum be
kümmerte er fich wenig. In  feinem Agamemnon 
iß der A u sgan g> wenn man einige dunkle 
Winke der CafJ'andra ausnimmt, wenig, und 
durch Handlung gar nicht vorbereitet. Neu
gier zu erregen oder zu unterhalten war fo 
wenig fein Z w eck, daß in den Perßs fogar  
durch einen Boten der Ausgang fchon vorher 
gefagt w ird.

Wenn aber gleichwohl, wird man einwen
den , der Dichter feine Stücke in dvey Acte ab
theilte, womit füllte er denn die beyden erßern 
aus? Mußten ße nicht ganz leer von Handlung 
bleiben» und dem Zufchauer lange Weile ma
chen? Allerdings mußten ße das, wenn das
Genie des Dichters fich nicht hätte zu helfen
gewußt, f ü r  den erßen Aff; konnte es ihm

A  4 nicht
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nicht leicht an S to ff fehlen. Der Z u -  
fchauer mußte doch im ganzen wiffen wovon 
die Rede fe y ? Das Local und die Z eit mußten 
beßimmt, und die Handlung dadurch individua- 
lißrt werden. Sollte. Agamemnon ermordet wer
den, fo  mußte der Zufchauer doch erfahren daß 
er von Ilium zurück erwartet würde, wenn 
gleich der Knoten auch dadurch noch nicht ge- 
fchürzt w a r , denn man erwartete nur den 
rückkehrenden, aber nicht den ermordeten A g a 
memnon zu fehen. — A ber fchwer w ard dem 
Dichter erß der zweyte ABt. Eigentlich war 
mit dem Ende des erßen fchon alles re if für 
den dritten und letzten; es blieb dem Dichter 
daher nichts übrig als ßch durch Epifoden zu 
helfen, und dergleichen finden w ir in fü n f  
Stücken des Dichters von den uns noch übrig 
gebliebenen fiehen. ln  diefen 5  Stücken könnte 
der zweyte A U  unbefchadet der Handlung ganz 
wegfallen. Im gefeffelten Prometheus befiehl 
diefe Epifade in der Ankunft der Io , und der 
Unterredung derfeiben mit ihm. — In den 
Perfis in der Todtenbefchwörung des Darius, 
und feiner Hervorrufung aus der Unterwelt, 
eine Scene die, Jo  fchon und fey  erlich fie ifit 
doch immer Epifode bleibt, und mit der Haupt
handlung in keiner nothwendigen Verbindung

fieht.
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ftelit. Im Agamemnon und den fieben Heer
führern iß der 2te A U  ganz ohne Handlung, 
und w ird durch bloße Erzählung aus gefüllt;  
in dem erßern, durch die Erzählungen des 
Herolds von dem Trojanifchen Kriege;  in dem 
ändern, durch die Befchreibung des Bothfchafters 
von dem Argivifchen Heere, ln  den Supplices 
wußte ßicli das Genie des Dichters ga r nicht zu  
helfen; das ganze zweyte Epifodium befleht 
daher nur aus wenigen Verfen die dem alten 
Danaus in den Mund gelegt werden.

Die zwey noch übrigen Stücke, die Choe- 
phoren und Eumeniden, unterfcheiden fielt in 
Rückßcht a u f Anlage des Plans fehr von den 
übrigen. Sie find reicher an Handlung, und 
die Handlung läuft ununterbrochen von Anfang  
bis zu Ende fort. Sollen w ir dieß dm beffern 
Einfichten und der Vervollkommnung des Dich
ters zufehr eiben ? — Schwerlich! — Die ge
naue Verbindung in der fite mit einander fiehen, 
und der ganz fimple und natürliche Gang der 
Handlung, der gerade fo  iß wie man erzählen 
w ürde, läßt mich kaum zweifeln, daß w ir in 
diefen beyden Dramen ein dramatifirtes Stück 
eines alten epifchen Gedichts vor uns haben, 
aus dem der Dichter nicht nur den Stoff, fott-

A  5  dem
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i o  Bemerkungen über die

dem auch den Plan feiner Dramen hernahm. — 
D aß es die Gewohnheit der tragifchen Dichter 
war, ihren Stoff aus Epifchen Gedichten herzu- 
nehmen, fa g t Arifloteles ausdrücklich, wenn 
w ir es auch fonfl nicht wüßten; und in der 
Kindheit der dramatifchsn Pocße, die aus epi- 

fclier Poefte, nemlich aus hifiorifchen Hymnen 
cntfland und ßch bildete, war nichts natürlicher, 
als daß der dramatifche Dichter ßch genauer 
an feinen Vorgänger anfchloß. Die langen 
Erzählungen, die man bey den griechifchen Tra
gikern antrifft, floffen, wenn ich nicht irre, 

aus diefer Quelle. Die Gefchichte des Oreßes 
gehörte unter die von den epifchen Dichtern am 
häußgßen behandelten Gegenftfinde, — Auch 
iß es bekannt, daß die beyden angeführten 
Stücke unfers Dichters nebß dem Agamemnon, 
der dem Inhalte nach mit ihnen in unmittelba
rer Verbindung ßeht, zu einer und derfeiben 
Tetralogie gehörten, woraus man nicht ohne 
JVahrfcheinlichke.it fchließen da rf, daß diefe 
drey Stücke eine ganze dramatißrte Epopee 
ausmachen.

B is zu drey Affen oder Epifodien dehnte 
Äefchylus alfo , obwohl mit Mühe, den Plan  
feiner Stücke aus. Sonderbar aber iß es, daß

v ( Äefchylus

I



Aefchylus es fich zur Pflicht fcheint gemacht 
zu haben in jedem diefer drey Epifodien eine 
neue Perfon auftreten zu laffen. So in den 
Perfis, im erflen A ff  A toffa , im zweyten den 
Schatten des D arius, im dritten Xerxes. — 
hn Agamemnon, in dem erflen Clytaemneflra, 
in dem zweyten den Boten aus Troja, in dem 
dritten Agamemnon felbfl. — In  den ?  Heer
fü h r er ti, im erflen Eteocles, im zweyten den, 
Boten aus'dem Lager der A rg iver, im dritten 
einen zweyten Boten. — Im gefeffelten Prome
theus , im erflen den Oceanus, im zweyten die 
J o , im dritten Hermes. — In den Supplicesf 
im erflen den König der A rg ive r , im zweyten 
Dcinaus, im dritten den Herold von den Söhnen 
des Aegyptus. — Endlich in den Clioephoren, 
im erflen Orefles, im zweyten Clytaemneflra, 
im dritten Aegiflh . Sollte diefe Anordnung
blos Werk des Ungefährs feyn, oder hatte der 
Dichter befondere Abfichten dabey ? Das letztere 
iß wenigßens zu vermuthen, und es ifl wohl 
Niemanden leicht glaublich, daß dieß immer 
hätte von ungefähr treffen fallen. — E s  fcheint 
wir, daß man fleh diefe Eigenheit aus der fort- 
fbreitenden Bildung des griechifchen Dramas 
fehr g ut eyklären kann. E s  befland, wie w ir  
fchon wiffen, zuerfi am  einem einzelnen E p i-

fodio
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1 2  Bemerkungen über die

fodio zwifchen zwey Chorgefiingen. A ls  man 
aber Eine Handlung durch mehrere Epifodien 
durchzufUhren verfuchte, blieb doch die Vor- 
fteflung anfangs noch fehr natürlich, jedes E pi- 
fodium als ein fü r  fick beßehendes Ganze an- 
zufehen, an die man vorher gewöhnt w a r ; und 
fo  behielten die Epifodien die jetzt nur Theile 
eines Dramas waren, noch diefelbe Form die 
fie vorher gehabt hatten, da jedes ein ganzes 
Drama ausmachte.

Einheit der Z e lt  und des Orts konnte, nach 
dem was w ir von der Entfiehung des Dramas 
wiffen , in den früheßen Dramen der Griechen 
unmöglich beobachtet werden. Arifioteles fagt  
diefes auch ausdrücklich. IVenn das Drama

'fich nach der Epopee bildete, fo hatte es auch 
mit ihr gewiß die Aehnlichkeit, daß man mehr 
a u f die Einheit der Hauptperfon als der Hand- 
hing falte, und daraus floß die Vernachlciffi- 
gung der Einheiten der Z eit und des Orts 
von felbß. Ueberhaupt können diefe nicht eher 
Bediirfniß werden, als bis ein wohl eingerichte
tes Theater da iß , und man durch die Täu- 
fchung, die diefes befördert, die Darßellung zu 
vervollkommnen fucht. — Auch unfer Dichter 
hielt daher die Beobachtung von keinem von

beyden



bey den fü r  nothwendig, und in feinem A g a 
memnon verletzte er die Einheit der Z e it ;  J'o 
wie in feinen Eumeniden, in denen die Scene 
zuerß in Delphis nachher in Athen iß , die 
Einheit des Orts.

Das Traüsrfpiel ward erß fpät von allen 
burleß en Zufätzen gereinigt, οψε ΰπε.σεμνω3ηρ 
fa g t Arißoteles. Und wer wird daran zwei
feln, wenn man fich an eine Menge Götter- und 
Helden- Scenen erinnert, in denen etwa der 
hinkende Vulkan oder der verfchmitzte Ulyffes 
Hauptperfonen waren. Die Geßalt in der X er
xes bey unferm Dichter in den Perfis erfcheint, 
fcheint auch mehr darauf abzuzwecken, Ver
achtung und Lachen, als Mitleiden zu erregen.

IVenn Aefchylus, wie Arißoteles verfichert, 
der erfle w a r, der die Gefcinge des Chors ab- 
kiirzte, fo  kann man fich aus feinen Stücken 

, einen deutlichen B eg riff von der Befchaffenheit 
der Stücke feiner Vorgänger machen. Noch 
bey ihm machen die Chorgefänge die Hälfte des 
Stücks au s; offenbar alfo waren noch bey fei
nen Vorgängern die Epifodien der kleinße Theil 
des Stücks. Unter den uns noch übrigen Wer
ken des Aefchylus nähern fich feine Supplices 
jener frühem  Einrichtung des Trauerfpiels am

mehr-
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1 4 Bemerk, über d. dram. K. d. Aefchylus.

mehrßen. Hiev iß der Chor fogar die Haupt- 
perfon tun die die ganze Handlung ßch dreht, 
und feine G ef ein ge find der beträchtlichße Theil 
des Stucks. Ueberhaupt nimmt bey Aefchylus 
dev Chor weit mehr Theil an der Handlung, 
und ßeht in genauerer Verbindung mit den 
handelnden Hauptperfonen, als bey den fpcitern 
tragischen Dichtcrn. Doch diefe Bemerkung 
iß fchon bey einer ändern Gelegenheit von mir 
ausgeführt * ) .

V
Heeren.« *

· )  In meiner htaugural - Dißertation, de Chori grae· 

eorum tragici natura et indole ratione argumenti 

habita.

II.
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II.
U e b e r  da s

Lokal der Unterwelt beym Homer'.

U n te r  allen den kläglichen Abentheuern, mit 
deren Erzählung der erfindungsreiche Odyffeus 
den gutmütkigen Phäaciern an König Alkinous 
Hofe den füfien Schlummer verfcheucht, hat 
wohl keins, felbfi fü r  den heutigen L efer, ein 
mannigfaltigeres Intereffe, als die Ankunft des 
Helden auf Circes Infel und der hiemit unzer
trennlich verbundne Befucb, den er auf Befehl 
der Zaubergöttin den unterirdifchen Schatten, 
und unter diefen vorzüglich dem Thebifchett 
Wahrfager macht. So fehr unferm Helden auch 
bey einem fo  unerwartet fchauervollen Befehl 
vor Jam m er das H erz bricht, fo  wußte er 
fich doch bald, an vielfältige Leiden gewöhnt> 
in fein trauriges Schickfal zu finden, und er
kundigt fielt daher fogleich bey der Göttin nach 
einem Führer a u f diefem fü r  ihn ganz unbe* 
kannten Wege. “ Darum kümmere dich nicht, 
edler Odyffeus, w ar die Antwort der Göttin a), #

“ Sondern
0  O d y ffc e X , 5 0 6 - 5 1 5 ,  nach der Voßifchtn lieber- 

fetzung S . t Q t ,  2 .

«



Ueber das Lokal

“ Sondern richte den M aß und fpanne die 
fchimmernden Segel;

„ Dann fitz  ruhig , indeß der Hauch des N or
des b )  dich hintreibt.

„ Aber biß du int Schiffe den Ocean jetzo durch- 
fegelty

,, Und an dem niedern Geßad und den Hainen 
Perfephoneiens,

»V oll unfruchtbarer Weiden und hoher Erlen  
und Pappeln;

„Lande dort mit dem Schiff ’ an des Oceans tie
fem Geftrudel,

„  Und dann gehe du felber zu Ä idäs dumpfer 
Behaufungi

„ Wo in den Acheron fich der Pyriphlegeton 
ßürzet,

„ Und der Strom Kokytos, ein A rm  der ß y g i-
fchen Waffer,

„ An dem Fels, wo die zween lautbraufenden 
Ströme fich mifchen.

So von der Göttin unterrichtet tritt Ulyß 
mit feinen Gefährten beym Anbruch des Tages 
feine gefahrvolle Reife an , und, fährt er in 
feiner Erzählung fo rt  c),

“ — w ir

b )  Eigentlich des Nordofts w ie  der gelehrte Ueber/etzer

felbß anmerkt.

c )  OdyfT. X I , i i  - 1 6. Voß S. 2 « / . <r.

1



der Unterwelt beym Homer. 1 7

» — w ir durchfchijften den Tag mit vollem Se
gel die IV aff er,

„  Und die Sonne fank und Dunkel umhüllte du  
Pfade .

„gfetzo erreichten w ir des tiefen Oceans Ende.
„  Aüda liegt das Land und die Stadt der kim- 

merifchen Mcinner 
,, Diefe tappen befländig in Nacht und Nebel, 

und niemals
„ Schauet ßralend a u f ße der Gott der leuchtenden v

Sonne —
„  Und d )  w ir zogen das Schiff an den Strand 

und nahmen die Schafe 
„ Schnell aus dem Raum ; dann gingen wir Jängft 

des Oceans Ufer 
,, Dis w ir den Ort erreichten, wovon uns Kivkä 

gefaget.
Nachdem Ulyß an diefer Stelle die ange- 

wiefenen Opfer und übrigen Gebrauche, die die 
graufenvollen Heere fcltwirrender Schatten jedes 
Alters und Gefchlechts herbeyzielten, verrichtet: 
überfällt ihn ein plötzliches Schrecken und treibt 
ihn zur fchnellen Flucht aus dem Todtenreiche.
„ Eilend, fpricht er e), befahl ich den Gefähr
te n  ins Schiff zu fleigen und die Seile zu löfenf

„  Und
d ) Odyffee X I, 2,0- 2,2. Voß ibid.

e )  Odyffce X I , 6 3 5 .  639 . X I I , I · 4 . Voß S. 22 g. 29.

BibL d. a. Litt. St. B



i 8  Ueber das Lokal

„  Und ße fliegen hinein und fetzten ßch au f 
die Bclnke.

„ Affo durchfchifften w ir die Flut des Ocean- 
ilromes

„ E r f l  vom Ruder getrieben und d rau f vom 
günfligen Winde.

„  A ls w ir jetzo die Flut des Oceanilromes durch
segelt

„  Fuhren w ir über die Woge des weithinwogen
den Meeres

„ Z u r  aiaifchen Infel, all wo der dämmernden 
Frühe

,, Wohnung und Tänze find und Hälios leuch- 
tender Aufgang.

Sammeln w ir mm aUe in dm angezogenen 
Stellen des Dichters zum Theil einzeln zer- 
flreute, zum Theil mehrmals wiederholte Z u g s  
in Ein Ganzes, fo  w ird , wo ich nicht irre, 
der Ort des Schattenreichs nach Homerifchen 
Begriffen ohne Z w a n g  a u f folgende A rt  ßch 
beßimmen laffen: Eine Tagreife weit von Cir
ces In ei Aeäa füdweftlich liegt am Ende des 
Oceanilromes d. i. an feinem jenfeitigen, niedri
gen, mit unfruchtbaren Weiden und Pappeln 
befetzten, waldigten U fer, das dunkle, des Son
nenlichts gänzlich beraubte Land der Cimtnerier. 
Geht man Icingfl die fern Ocean - Ufer eine

Strecke



Strecke w eit, fo kömmt man an einen Fels f ) ,  

neben welchem dev Cocyt und Pyriphlegethon, 
zwey Ströme der Unterweit fich mit dem Ache
ron vereinigen, und hier iß die Pforte oder der 
Eingang des Todtenreichs.

Alles was die Lage der Unterwelt, wie 
Homer ße ßch dachte, betrifft, wcire fonach,  
fo  weit der Gegenßand felbfl es erlaubt, deut
lich beßimmt; nur die Frage, was eigentlich 
durch den Oceanftrom, an deffen jenfeitigem 
Ufer das Schattenreich anhebt, zu verflehen 

fe y , iß noch zu beantworten übrig. Ohne mich 
hier vorläufig bey den verfchiednm Erklärun
gen der Ausleger aufzuhalten, bemerke ich nur 
das, wovon die Ueher ficht der an gezogenen 
Stellen Homers, theils fü r  fich, theils in V er
bindung mit ändern eben diefes Dichters, jeden 
unbefangenen Lefer zu verfichern fcheint.

B  2 Diefer

i )  D iefes Felfen nabe an der Pforte des Hades g e fd ie h t  

auch Odyff. X X IV , II» nur noch m it dem Bey- 

luorte λί υχάϊ χ π ίτ ς *,», ErwHbmmg , fo w ie noch aitf- 

ferdem  des Volk* der Träume und der Pforten der 

Sonne. W ie kommen aber die letzteren bu h er ?  

D ie  Sonne birgt ßch in  den O cean, dort alfo iß  

auch ihr Tallaß. Und hier iß  vom Ufer jenfeits des 

Oceans die Rede. Sollte man nicht lieber vermH- 

t l e n :  blt 7r«g’ a '/ S * »  ττίλβίϊ um* Qviigav.

der Unterwelt beym Homer. i 9
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Die/er Ocecin alfo, den der Dichter bald 
einen Flufs [ττοηχμο'ν] g ) , oder Strom [po'oj/ 
1. fo«i Ωκεανό?’o] h) nennt, bald mit den Bey- 
wörtern des tiefftrudelnden [e7r’ 'Slx&uvß ßn3 v- 
όΙνγ~] i) ,  tiefftromenden [/3α3 ιφροον] k) Oceans 
bezeichnet > wird in der letzten der oben ausge
zeichneten Stellen 1 )  ausdrücklich vom Meere 
[θάλασσα, -πόντος, αλ<τ] unterfchieden, denn 
Ulyß durchfegelt bey feiner Rückkehr aus dem 
Hades zuerft den Oceanftrom; aus diefem kömmt 
er in das weithinwogende Meer und zu der 
in diefem Msere gelegenen Aiaiifchen lnfel m).

Eben

g )  OdylT. X I, 6 38 · XII» I vergl. Ilias X V III, 606. und

die fcbon vom Euflatbius zu O Jy if. λ. am Ende , 

bemerkten Worte der Antikien  OdylT". λ, ( X I , }  

i*6 »57·
h )  OdylT. λ. z i .  μ. I .  vergl. II. t. 4 0 2 . OdylT. «. u ,

i )  OdylT. κ. 51 i.
k )  OdylT. λ. 1 3 .  vergl. II. >i. 4 2 2 . Od. r. 4 3 3 .

1)  OdylT. μ. I. 2. Ανταζ ίπ ι)  ττοταμοΤο ϊ.ίπ ι ίιόον ΓίΜκνοΐ» 

N>)Sf, αϊτό h’incTO κΖμχ S Ινξυπόξοι».

m ) Strabo I. ρ. 5· A.. glaubt, 3άλζ?α·* bezeichne hier 

ebenfalls den O cean ,  von dem nur ein gcw ijjer 

Th eil in  dem vorhergehenden V ers mit den Worten 

f i i f  ττοταΐίοΤο siKsavoie angedeutet würde. Zw ey  

ganz willkührliche Behauptungen, die durch alles 

das was ieh int Texte vom Gebrauch des Wortes 

Ocean beym Homer bey gebracht h ab e , hinlänglich  

widerlegt werden.



der Unterwelt beyrn Homer. z i

Eben diefen Unterfchied fcheint Homer überall 
in beyden Epopöen, wo er des Oceans erwähnt, 
vor Augen gehabt zu haben. E r  fetzt ihn an 
die ä u f s e r f t e n  G  ä n z e n  der Erde  n ) , ·  aus ihm, 
dem r a b i g  fU e fs e r d t - n  o )  S t r o m  dem f t r a le n d e n  

G trvvä fT er [V n-^ ίκ α λ λ ε α  λίμνην] erhebt fich mit 
der M o r g e n r ö t h e  p )  die Sonne bey ihrem A u f
gang zum ehernen Himmel q)» in Ihn birgt
ße fich wieder bey ihrem Untergang r ) .  E r
iß das Bad in dem alle Gefiirne, den einzigen
Bären [Αρκτον'] ausgenommen, ßch wafchen s). 
Eben diefer große Strom k e h r t ,  was fchon aus

B  3  den

n ) Ei ιπ ίςα τχ  y&Uκ  Ilias E . lo o . vergl. O JyflT. Δ  56 3  568 · 

ο )  Ακχλβ^ιιταβ , II. ·*. 4 1 1 .  2 2 . ein Eeywort , das weder 

ψ *i f  das M eer noch a u f e im n  M cerbufen oder M eer- 

enge anwendbar fcheint. E in e andrf Stelle Ilias <r, 

4OX1 wo der Ocean als ein fehaum ender, m it G e · 

r'duflb flu ten d er, unermeßlicher Strom vorgejhllt 

w ir d ,  fleht mit der oben angezogenen nur im fchein- 

baren W iderfpvuch, denn hier ifl offenbar nur von 

einem Theile des Q ccan i, der die G rotte der Ocea· 

nitin  Eurynome rings um giebt, an die alfo fe in e  

Wellen mit murmelndem G eräiifih  fch lagen , die 

Rede.

lO O dyfleeti/, 24 3 . 44 · 347·

O  U'as ¥, 4 2 1 .  2 2 . O d. τ, 4 3 3 . 34 , y, I .

0  Hi« ® , 48r
* )  Ilias £ , 489. O d. E, 2 7 5 .



22 Ueber das Lokal

dm  bisherigen Angaben wahrfeheintich iß , in 
lieh felbfi: wieder zurück t) und umgiebt fo~ 
nach an dem einßerflen Ende der runden oder 
ovalen Erdfläche alle Länder und Meere; daher 
ihn Vulkan a u f dem äufserilen, den ganzen 
Schild des Peiiden umgebenden Rande bildete:

Έ ν S'i-τίΰει ποτχμοΐο μέγα σθένος ίΐχζανοϊα
’Ά ντυγχ  7Γ&ρ ττυμάτνν σοίκ&ος πΐ',ίχ ποιητοΐο.

JEine der klpffifchten Stellen u), die außer dem, 
w as fie hier bevseifen fo ll, auch noch die oben 
fchon erwiefens Behauptung, dafs diefer Ocean- 
üufs nach Hornerifcben Begriffen vom Meere 
[  3χλ<ζσαα ] völlig verfchieden fe y , aitfs nens 
beflätigt; denn diefes hatte fchon einen befon- 
deirn Pistz a u f der Fiäche des Schildes ge~ 
fanden  x)„

Nach-

t )  Oc,her das Beyutort fixsxvlc Odvff! T, 6 5 . un,i

daf. Eußatbius. Ilias S , 39 5  vergl. K u w eits lehr- 

reiche Anmerkungen zu Huwers Ilias 2 Buch S. 1

u )  Sie ß sh t  Inas ε ,  6 o6. 7· Ih rer erw ähn t, fo  w ie weh·, 

rsrer der angeführten, auch Strabo I. p. 4 . 5 ,

S. Ilias s ,  4 8 ? · Ev yuixv iV fvi’ h  ä'cüf«v«v, 2v 

ä % λ a ir tr u v. D iefelbe Idee finden tvir rvicderholt 

a u f  Herkules Schilde beym Hefiod Αβπ. 3 1 4 — aao . 

vergl, v . 2o ΰ folg. über deren Schicklichkeit —  wie- 

m b l  die 'herrschende VorJleUmg der D ich ter fchon

von

l



Nachdem der fich völlig gleich bleibende 
Sprachgebrauch Eines Wortes bey unferm Dich
ter von fo  zahlreichen Beweifen unterfl'vtzt wird, 
fo  kann es wohl nicht länger zweifelhaft feyn, 
daß durch den Oceanfluß. an deffen jenfeitigem 
Ufer der Kimmerier Land m d  der Eingang  
zur Unterwelt vom Homer gefetzt w ird , und 
durch welchen Ulyß> bey feiner Rückkehr, ins 
M eer zur Infel Aeäa feg  eit, kein andrer, als 
eben der die E rd e , d. i, Land und Meer an 
ihren äußerfien Gränzen rings umfließende Strom  
verflanden werden m uffe; daß ctlfo Homers 
Hades eben fa  gut wie fein Elyfinm y ) ,  nicht 
nur am Ende des damals bewohnten oder be
kannten Landes, Jändern fogar jenfeits der die 
ganze Erde einfchliefsenden Gränze d. i. jen* 

fei cs des Oceanitroms gefetzt werden muffe.
B  4  ’ Diefe

von felb fl darau f fu h ren  mußte ■—  H r. Schlichte

groll in  fe in er gefchmackvollen Abhandlung über den 

Schild des Herkules S. $ η .  nacbgeleftn zu ·.werden

verdient.

y )  Odyfl'. 5 6 3  fqq. Αλλά r ’lt  Ηλύσιον wtS/ev x«) t t* / ·
ς  c c t  «  y a s i i i j  

θ ά ν α τ ο ι πίμψαυσιν a$ι· ξχν$&ς Ι’αϊάμαν$νς 

T J  π ε ς  f a le r i /  β ιθ τ * ι  π ί λ ε ί  & ν § ζ & π ο ιη ν  

Ο i  νιφ£τβί, ο ’J r  ας χειμνν ττολί?5 ο’ντβ itir  'ίμβςας,

Α λ λ  “ *’«< Ζ ε φ ΰ ς ο ιο  λ ι γ υ π ν ί ί ν ι τ κ ν  ά ί ιτ α ς  

11 κ  ι  ac ν  5 ς ( t v i i f f i v  ,  ά ν χ ψ ύ χ α ν  » v ä g u rro v f ,

der Unterwelt Ιΐ,ψη Homer. 2 $



2 4  Ueber das Lokal

Diefe Erklärung, die, fobald man den Dich
ter unabhängig von feinen Commentatoren lieft, 
die natürlichße und einfachße zu feyn fcheint *), 
iß gleichwohl von einigen fpätern Hißorikern
und Geographen unter den Griechen, besonders
vom Ephorus ( beym Strabo V, p. 243.) durch 
eine andre vielleicht gelehrtere verdrängt wor
den, deren auch Euftathius mehrmals erwähnt z) 
und die feitdem fa ß  allgemein als die wahr- 
fcheinlichße angenommen worden a). Eine durch 
Reifende fowohl .als einheimifche Schriftßeüer b) 
angeflellte genaue Unterfuchung der zu Homers 
Zeiten noch meiß unbekannten Weftküfte Ita
liens, befonders der durch mehrere ungewöhn

liche

E in  U rth eil, welcbcs fvlbß  Euftathius bejlätigt zu

O dyff. Λ ,  am Ende. S. 4 6 3 , Y<r«$ Si κα) Αντίκλειχ

thιοΰίχ, 'ότι μέσ/τ* yxq μεγάλαι ποτάμι) xx) Ssivä 

’äiXtuvoi μίν πζΰτα , (OdyiT. Λ. Ι^δ. 5 7 0  
■ποτβμον δοξάζει κχ) τον ώχεανόν §»>λίί/ιΓ* in st "ότι 

wf'fev oiefxvou ή νεκυα πλάττετχι τω ποιητϋ κ ct) τ · ϊ *  

τ#  μίγ άν λ ο ϊ κ ί ι τ ε ξ ο ν .

ι )  S. zu O d y C  λ ,  ΐ 3 .  638-

Selb ft  in. d e r , fo viel ich -weiß, neneflen Unterfuchung 

über tiiefen C egenfland von H r. Schönemann in  

fe in er Preißfchrift de Geographia H om eri.

b )  Zu der Clajfe der letzteren gehört Ephorus der aus 

Cuma gebürtig -war.



liehe Naturphänomer.e in der alten Welt be
kannten Lanöfpitze zwifchen Puteoli und Cumä 
zeigte nehmlich dem Beobachter eine auffallende 
Aehnlichkeit diefer fchauervotten Gegenden und 
Plätze mit dem Lokal des Schattenreichs beym 
Homer. Hiezu kam noch die Erzählung c) 
von einem in jenen Gegenden ehemals berühmten 
Todten - Orakel ( Nekromantie), in deffen Nähe 
ein troglodydfches Voik, dem die A u f  ficht über 
daffelbe anvertraut w a r , und das in unterirdi- 
fchen Holen, feinem befiändigen Aufenthalte, 
vom E rtrag  der Bergwerke fick nährte, ge
wohnt haben folL Alle diefe Umßände zufam- 
mengenommen hätten dann die hier, fo  wie an 
vielen ändern üertern des alten Griechenlandes 
a u f ähnliche A rt entfiandene, allgemein bekannte 
und von der Natur felbfi gleichfam ,beglaubigte 
S age , das Reich des Hades nehme hier feinen 
Anfang, veranlaßt. So wenig an der Wahr- 
fcheinlichkeit diefer von einem nicht unglaubwür
digen Zeugen befiätigten Nachrichten zu zwei
feln iß , und fo glaublich es ferner feyn kann, 
daß Homer die Lage und Natur diefer Gegen
d e n , w en n  auch nicht aus eigner Anficht, fo  
doch aus dunkeln, mvollfiändigen und aben
teuerlichen Schiffernachrichten gekannt haben

B  5  mag:
c )  S. Ephorus leym Strabo und Euftathiu* a. d. aa. 0 0 .

der Unterwelt beym Homer. 2 f
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m ag: fo  finde ich doch in diefer ganzen topo- 
graphifchen Befchreibung nichts weiter, als eine 
dem denkenden Lefer und Erklärer Homers fehr 
willkommne Sp u r, um ihn a u f die wahvfehein- 
tiche Quelle diefsr ferner Dichtung zu leiten,
die, wie der größte Theil der übrigen, kifio- 
rifche oder phyfifeke Wahrheit zum Grunde 
hat. Homer kopirte auch hier, wie in unzäh
ligen ändern Fällen, die N a tu r; allein fein
fchöpferifches Genie trug h in  Bedenken, ihre 
wunderbaren Erfcheimtngen an einen ändern Ort 
zu  verlegen, der diefes Wunderbare wo mög

lich noch erhöhen mußte, und zugleich in den 
Kreis von Ideen unci Kenntniffen baffer hinein-
pafste, die der Dichter mit feinem Zeitalter 
oder mit früheren Barden von unferer E rd -  
fläche fich gebildet hatte d).

Allein

d )  Auch hier mag Euilathius "wieder fü r mich fprechen 

ZU Odyfö Λ, 14· I?/ev 51 er» Hx'bxTreq ποταμούς ύτϊζ 

yiji 'όντχς ιceti ίΐοςονμίνους μιτί,γχγιν tj μυ5itcij αυτο

νομία elg SSijv, ονόματα ίπιλίξκμίνν τοΐς ττζίΐίι-

χοντα' βϋται κα) τούς Κιμμεζίους , ΐ$νος 'όντας ίτοςίαις 

yvwrav, μΐτΟΜίζεη Ι5έλίΐ πξζς τταςοιιιίαν «Sou §ι£ 

Ιμοώτητιι χχ) αυτιΐς ονόμχτχ ίπιΜξάμινος. Bald dar· 

au f bemerkt er unter mehreren ändern Meinungen 

über die Kimmerier auch folgende aus den altern

l Scholien: rü 5i πχλ.χιϊί cpac) κα) ϊτ ι  ϊ$νος

π/ςιιικοΣν τϊν untuvh ol χψμίζιοι, ρ. ^ι5. 1. ζ8·



Allein mit die/er natürlichen Löfitng einer, 
wiewohl nur fcheinbaren, Schwierigkeit begnüg- 
ten fiich die genannten Gefchichtfchreiber und 
Geographen nicfit. Sondern ße zogen nun aus 
der bemerkten Aeknlichkeit der genannten IV  e f l - 
liiifle von Italien mit dem vom Homer beschrie
benen Lokal des Hades die Folge , daß dev 
Dichter bey feiner Befchreibung keinen ändern 
O rt, als jenes merkwürdige Thal zwifchen 
Baiä und Cütnä habe andeuten wollen; daß 
fein Held fonach bey feiner Abreife von der 
Circeifchm Infel e), anßatt durch das Meer 
in den Oceanfli-om zu fchijfen und an deffm 

jenfeitigem Ufer zu landen, nur längft der 
KLifte hinabgefahren und zuerß in den Caieta- 
nifchen, aus diefem in den Baianifchen Meer- 

bufen gefegelt fe y , an deffen Ufer dann ohn* 
weit Cumä alles übrige fich ereignet hätte, was 
w ir im Verfolg der Erzählung von diefem 
Todtenbefuch erfahren. Daher das in brßändi- 
ger Nacht und Dunkelheit nahe am Eingang  
des Hades lebende Volk der Cinimerier; daher 

jene Perfephoneifchen IVälder, jene furchtbaren, 
dem Avernus und Acherufifchen See und den 
häufigen unterirdifchen Feuern in die/er Gegend, 
ihren Urfprung verdankende Ströme der Un

terwelt

e) Dem ffdtern Vorgebirge diefis Namtns.
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tenvelt unter den erdichteten Namen des Ache
rons, S tyx , Cocyts und Pyriphlegetons; daher 
endlich die Kürze einer Tagreife erklärbar, die 
Ulyß zur Hin- und Rückfahrt aus dem Schat

tenreich nach der Circeifchen Infel bedurfte. —

Es iß nicht zu leugnen, daß diefe Hi^o- 
thefe 9 fo lange man den Dichter felbft nicht zur 
Hand nimmt, oder feinen· Worten einen will- 
kührlichen diefer Vorausfetzung angemeffmen 
Sinn giebt, fich durch eine nicht gemeine Wahr- 
fcheinlichkeit empfiehlt. Auch enthält die Ver- 
muthung nichts unglaubliches, daß Ulyß auf 
feinen Irrfahrten — wenn fie anders, wie doch 
gar nicht zu zweifeln iß, einen hißorifchen 
Grund haben —■ an jene fabelhafte Küfle Ita
liens wirklich verfchlagen fey, und dadurch die 
Sage von feinem Hinabßeigen ins Todtenmch 
an diefer Stelle, die vielleicht Homer felbß aus 
Ueberlief er ung und Gefangen gekannt haben 
mag, veranlaßt habe. Allein daß der Dichter 
diefer angenommenen Sage in feiner Erzählung 
wirklich gefolgt fey — dieß iß eine Voraus- 

fetzung, die mit den ausdrücklichen Worten des 
Dichters, befonders mit der fo deutlichen Stelle 
am Anfänge des zwölften Buchs (Od. μ, r. 5.) 
unvereinbar iß. Denn wer kann es walirfchein-

lich



lieh finden, ohne den erfien Grundsätzen aller 
Erklärung ihre Kraft zu nehmen, daß Homer 
an diefem einzigen Orte in feinen Gedichten mit 
dem Oceanftrom einen fo ganz verfchiednen ßch 
felbß widerfpreckenden Sinn verbunden und den 
Baianifchen Meerbufen im Gegenfatz des offe
nen Meeres habe bezeichnen wollen?

Und dann, was nöthigt uns zu einer fo ge- 
zwungenen und fprachwidrigen Erklärung? 
Sollte es in der That wunderbarer, folglich der 
Epopee und des alten Sängers würdiger feyn, 
feinen, in Gefahren erprobten, Helden eine 
kleine Strecke an der Kiifle herab fahren, als 
ihn durchs Meer und den Oceanßrom bis ans 
letzte Ende der Erde fegeln zu laffen? Sollte 
es mehr im Geiß der alten Poeße feyn , der 
liißorifchen Wahrheit genau zu folgen, als ße 
unter der Hülle dichterifcher Wunder zu ver
bergen? — mehr unwahrfcheiulich, ßch ein fa 
belhaftes Volk jenfeits der äußerßen Gränzen 
der E rde, als ein einäugiges Ungeheuer oder 
in Schweine verwandelte Menfchen zu denken? 
Und follte endlich die Zeit Eines Tages, die 
Ulyß auf der Hin- und Herreife zubringt, fü r  
einen auf den erfien Blick fo weit entlegenen 
Weg wohl zu kurz fcheinen, wenn man fielt

einmal
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einmal erinnert, daß Circes in fe i, von der die 
.Fahrt aus g in g , nach Homer fchon am Ende 
aller bekannten Länder gefeixt wurde, und dann 
mich nicht vergißt, daß dieß keine gewöhn
liche, fondern eine von der Zaubergött‘n felbft 
und faft allein begünftigte Fahrt war f)?  
Uebrigens enthält eine folche Verfetzung da
mals wenig bekannter Oerter in noch unbekann
tere und fabelhaftere Gegenden — wenn ße 
auch wirklich ßatt hätte — fo wenig befrem
dendes bey unferm Dichter, daß ße durch ein 
ähnliches Beyfpiel aus eben diefem Theil der 
Gefchichte feines Helden fehr auffallend be- 

ßätigt wird, gfeder denkt hier an die Infel 
der Circe, Aiaia, die von Coichis, dem üßli- 
ßhen Ende der damals bekannten Erde durch 
Homer oder fmie Vorgänger ins weftliche Meer

verfetzt

Q  O clyffecXI, 6 -  I I .  J e n e  faridte vom U fer dem blau·

gefchniibelten Schiffe

G m flig e n  fegclfchn/ellenden W ind zum guten Be

gleiter,

Kirk'd die fchvngelocktv, die kehre mclodifche G öttin .

E ilig  brachten w ir  jetzt das Ger'dthe des Schiffes in
Ordnung,

Saßen daun flitt und ließen vom W ind und Steuer

uns lenken,

Und w ir  diifchfchifften den Tag m it vollem Segtl

di« WflJJ'er.
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verfetzt worden iß g )  — eine Bemerkung,
welche der fort f l  fchwierigen, von den Auslegern 
fo verfchieden gefaßten Stelle h) in dem mehr
mals angezogenen Anfänge des X II. Buchs der 
Odyffee

Ν ή σ ο ν  β ς Α Ι χ ί ψ ,  ο θ ΐ  τ Η ο υ ς  ή ρ ιγ ε ν ε ίη ζ

Ο ικ ί α  vî q' χ ο ρ ο ί  ε ίσ ι  ά ν τ ο λ ο α  Η ,ελ ίο ιο . 

einiges Licht giebt i).

E s fey mir erlaubt, diefem kleinen Verfuch 
noch ein paar Worte über die neuere Meinung 
hinzuzufügen, mit welcher der gelehrte teutfchs

L'Jeher-

g )  S. H rn . H ofr. Heyne E x k u rß s  I , z. V II , B. der

Atneide. Τ . III . p· 10 0  fq. und aus Ihm  Herrmann* 

Mythologie S. 392* N ote.

h ) S. Pope’s Veberfetzung der Odyjfee Τ .  IX . p. 1 5 g .

Note.

> )  Doch gebührt vielleicht einer ändern Erk lärun g , die 

fic h , ohne a u f den Nam en ihres neuern Urhebers, 

von dem fie  H r . Schönemann in  f .  angef. Preiß- 

fch vift S. 19 ,  entlehnt , zu feben  , durch ein vorzüg

lich fchönes und richtiges Dichtergefühl empfiehlt, 

der Vorzug. D as wefentliche derfelben findet fich  

fchon beym Euftathius zur Ot'yfT. m, pr. t*3t« Sr, 

(fixiri, λ ίγ α  J  fl-omrtff, ουχ ü( «νατίλλοιίβ-ικ T>ji $μέζας 

ίν uiuiy, ί ί π ί ζ ί *  γ£ζ αΰτν, άλλ ii, tputfj, άττλοί?·*-

ξ*ν λ ίγ α ,  i f  ίπ ε ίπ ιζ  t |  U S ο v ίγ ιν ίμ * ^ » , H irt»

ί μ έ ξ α  I ta i {j λ J « f ,  fie  xmI «<J>* t} Λ»«« <J toiuCt*

λί'/ΙΤΜ, w. f  Vf,



Ueberfetzer der Odyffee diefen Theil der Home- 
riichen Erdkunde aufzuklären ßch bemüht hat k). 
Seinen Unterfuchungen zu folge müßte man 
unter dem Oceanfluffe in den von der Unter
welt handelnden Stellen beym Homer die Meer
enge zwifchen Afrika und der fabelhaften Spitze 
von Italien, die die ffilteren Griechen viel wei
ter hin zwifchen Spanien und Afrika fanden, 
verflehen. An dem jenfeitigen Ufer diefer 
Meerenge, alfo an Afrikas Küße wäre fonach 
der Eingang in den Hades; dort wohnten die 
Kimmerier, ein Ihm allgemeiner Völkername in 
der alten IVelt fü r  alle Anfiedler des wefilichen
und nördlichen Oceans bis zum Kafpifchen
Meere hinauf Allein follte — wenn man die 
oben gefammelten Beyfpiele v o m  Gebrauch des 
IVortes Ocean beym Homer vergleicht — diefer 
Unterfchied, den Hr. Voß, nach Strabo, wie
wohl mit ändern Nebenbefiimmungen, unter dem 
OceanftxxKe und dem Ocean felbß oder Ocean- 
meere anzunehmen fcheint, im Homer felbß ge
gründet feyn? Eben diefen OceanR.rom 
νοΐο po'ov f. ποτχμον ], den Ulyß bey feiner

Rück-

k )  Sowohl in  einer eignen ausführlichen Abhandlung über 

deu Ocean der A lte n , eingerückt im  G otting. M a

gazin  i St. S. 2> 7 . als in  einigen Anm erkungen zur

U eie rß tz m g  d, O. S. 202 .  2 0 / .

3 2 Ueber das Lokal

I



Rückkehr aus dem Hades durchfchifft ( Od. Λ* 
638. Μ, 1.)  bildet ja  Vulkan rings um den 
Rand des Wunder[ckildes fü r  den Peliden: 'Eu 
ό ’ bT id 'e i π ο τ χ μ ο ΐ ύ  μ έ γ χ  σ θ έ ν ο ς  'S h i s x v o i o  ’Ά ν Τ ν γ χ  

π χ ρ  π υ μ χ τ ψ  σ ο ΐκ εύ ς , Ilias Σ ,  6 θ 6 ;  Wer könnte 
hier aber an eine Meerenge und nicht vielmehr 
an den grofsen Strom denken, dev nach Homer 
die Erde an ihren aufserften Gränzen umflofs, 
zu gefchweigen, daß auch in diefer Erklärung 
die Trennung, die der Dichter zwifchen Ocean 
und Meer, wie fchon oben gezeigt worden, fd  
deutlich zu verßehen giebt, unbemerkt geblie
ben iß ·*)

G r o d d e k*

· )  H r. V o ß  hat fchon fe lb fi einige diefer frü h em  Ideen 

in  fe in en  neuern Schriften berichtigt* welche dem V e r f  

der in  Pohlen lebt* noch wohl nicht zu Gefichte ge· 

kommen w aren,
Anm . d. Heraiisg»
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III.
Verbot Priamus den Trojanern 

zu weinen?
Ueber Ιλ. H, 424. fqq.

L 'f f in g  führt in feinem Laokoon den Homer 
faß auf jeder Seite an. Mehrere feiner Be
merkungen über den jonifchen Sänger find zu
gleich fcharffinnig und gründlich; einige find 
blos witzig und finnreich. Aber auch aus fei
nen falfchen Bemerkungen zieht er immer irgend 
einen nützlichen allgemeinen Satz, irgend eine 
wichtige Lehre fü r  den Dichter und Kiinßler. 
Wer verfiand beffer als diefer große Geifl, auf 

jedem Schritt, den er in dem Gebiet der Philo-v I
fophie und Kritik that, Blumen zu finden, und 
jeden Schritt mit einem Denkmal feines Genies 
zu bezeichnen?

Wenn er ( S. 6. und ? . ) den Unterfchied in 
den Aeußerungen der Empfindungen und Lei- 
denfchaften bey Barbaren und bey gebildeten 
Völkern auffucht, fo  muffen ihm hiezu zwey 
Stellen der Ilias dienen. Die eine ifi in dem

Anfang
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Anfang des dritten Buchs. Die Heere der
Trojaner und Griechen rücken gegen einander, 

jene mit einem betäubenden Gcfchrey ;  diefe 
ernfthaft und ßill. Schon den ältern Auslegern 
Homers iß diefe Verfchiedenheit in den Aeuße- 
rungen des Muths beyder Nationen nicht ent
gangen,, und, ihrer Meinung nach, wollte der 
Dichter die Trojaner als Barbaren, die Grie
chen als ein geßttetes Volk fchitdern. Wir 
wollen von diefer Stelle ein andermal fprechen.

Die zweyte Stelle, welche Le [fing an führt, 
iß im ßebenten Buch. Beyde Heere verbrennen 
ihre Todten. Sie fuchen die Ihrigen auf dem 
Schlachtfeld auf, wafchen ße ab und vergießen 
bey diefer Arbeit heiße Thränen. Den Troja
nern verbietet Priamus zu weinen, und ße tra- 
gen ihre Todten ßillfchweigend zu dem Schei
terhaufen , mit bekümmertem Herzen.

Warum verbietet Priamus feinen Trojanern 
zu weinen? fragt die Dacier; und ße antwor
tet ßch felbß: Natürlich darum, weil er fürch
tet, ße möchten ßch zu fehr erweichen und den 
folgenden Tag mit weniger Muth in den Streit 
gehn. — W ohl! wirft Lefßng ein, doch 
warum muß nur Priamus diefes beforgen ? 
Warum ertheilt nicht auch Agamemnon feinen 

C x Griechen
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Griechen das nemliche Verbot? — Der Sinn 
des Dichters, fährt er fo rt , geht tiefer. K r 
will uns lehren, daß nur der geßttete Grieche 
xugleich weinen und tapfer feyn könne, indem 
der ungefittete Trojaner, um es zu feyn, vor
her alle Menfchlichkeit erßicken muffe.

E s  iß eine vortrefliehe Bemerkung, daß es 
einen hohen Grad der Cultiir erfordre, Tapfer
keit und Empfindfamkeit in Einem Herzen zu 
vereinigen. Der rohe Barbar mordet mit Luß, 
wie das reißende Thier. Tapferkeit iß keine 
Tugend bey ihm. Eben fo wenig kennt er das 
Mitleiden von der Seite, wo es zur Tugend 
w ird ; denn ihm iß nur diejenige A rt deffeiben 
bekannt, welche aus körperlicher Sympathie ent- 
fpringt. Sein Geheul und Gefchrey um die 
Todten, die er begraben hat, ßrömt aus feiner 
Kehle, aber es quillt nicht aus feinem Herzen.

Aber ich glaube weder, daß Homer diefe 
Bemerkung gemacht habe, noch weniger, daß 
er ße in diefem einzelnen Fall habe zur An- 
fchauung bringen wollen. Hr. Koppen hat in 
feinen unterrichtenden Anmerkungen zum Homer 
( Th. II. S. 2^5.) fchon gründlich auf Leffmgs 
Kritik geantwortet: Das Volk der Trojaner
habe allen Kennzeichen nacht welche Homer

\ von
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von ihm angiebt, den Griechen an Cultur nicht 
ncichgeflcinden.

Derfelbe gelehrte Erklärer fagt bey Gele- 
genheit die/er Stelle: E s  fey freylich nicht
möglich zu fagen, ob Homer diefen Z u g  aus 
der Tradition habe, oder ob er ihn willkührlich 
dichte; und eben fo fchwer fey es eine Urfache 
anzu geben, warum die Trojaner nicht weinen 

follen, da es den Griechen nicht unterfagt wird. 
Ihm fcheine es indeß, Priamus Abficht bey die- 

fem Befehl fey gewefen, daß ße jetzo den 
Thränen nicht nachhängen utiü darüber zu 
langfam mit Befiattung der Todten zu Werke 
gehen follten.

,\\ ' . ■ ■ ·*'(* '' tv ( .■
Mich dünkt man könne hier wiederum fra 

gen, wie Lefjing bey der Erklärung der Da- 
der : Wohl! aber warum fürchtet Agamemnon 
bey feinen Griechen nicht ebendaffelbe? —

Ich glaube felbß, daß es fo leicht nicht iß 
eine vollkommen befriedigende Antwort zu ge
ben. Taufend Dinge im Homer find uns dun- 
kel, weil uns vielleicht ein kleiner Umßand un
bekannt iß. A u f  taufend Dinge muffen wir 
durch Hypothefen antworten, und keine Hypo- 
thefe iß befriedigend fü r jedermann.

C 3 Wir
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W ir wollen die Verfe felbß fehn, welche zu 
diefer Unterfuchmg F  eranlaffung gegeben 
haben;

Ήελ/Οί fJiiV επειτχ νεον προσεβχλλ$ν χρουρχς, 
χκχλχρρεηχα βχ^υρρου '£lnexvou>t 

Ovpxvov ϊίσχ,νιων , οΐ ό’ rjvreov οίλληλοισιν 
ivd x  Sixyvaivcif χχλεπως r\v χνδρχ έκαστον* 
άλλ' νδχτι νιζοντες χπο βροτον χίμχτοεντχ 
Αχκρνχ 5.6ρμχ χ ε οντες, χμχξχων Ιπχειρχν* 
Οΰά' et* χλΑίειν ΥΙριχμος μεγχς’ ol de σιωπή 
νεκρούς πυρκχϊ-ης έπενψεον, άχνυμενοι κηρ.

> ; A us des Ocecms Finthen erhob ßch Phöbns
Apollo

Nach dem Gewölbe des Himmels und fchoß feine 
goldenen Strahlen 

A u f die Fluren herab;  da kamen ftch Troer 
und Griechen 

A u f  dem Wahlplatz entgegen, die Todten zu 
fondern, die kaum noch 

Kenntlich waren j  ße wufchm ße ab vom Staub 
und vom Blute ; 

hegten ße dann auf den Wagen und heiße 
Threinen entßoffen 

Ihren Augen; der König verbot den Troja
nern zu weinen,

Und ße verbrannten die Todten mit Schweigen 
und tiefer Betrübniß.

Dem
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Dem erßen Anfcheine nach, — und die fern 
find die Interpreten gefolgt — wollte der Dich
ter fo viel fagen; Trojaner und Griechen lafett 
ihre Todten aus, und während ße damit befchäf- 
tigt waren ße zu reinigen und auf die Wägen 
zu legen, ließen ße ihrem Gefühl freyen L au f 
und badeten die Leichname mit ihren Thränen. 
Nun fiel es dem Priamus ein: den Trojanern 
diefes zu verbieten. Sie follten nicht mehr wei
nen. Und ßelie! ße gehorchen feinem Befehl 
ttnd verfchließen ihren Kummer in ßchv

Priamus erlaubte den Trojanern nicht zu 
weinen ? — Aber konnte ihnen denn der König 
den natürlichen Ausbruch der Empfindungen 
verbieten, und wurde es denn den Trojanern 
fo leicht ihr eignes Gefühl zu unterdrücken, 
weil ihr König es wollte? — Und was ver- 
fäumten ße denn, wenn ße ihren Gefährten und 
Landsleuten den letzten Z oll der Liebe bezahl
ten ? IVurden die Griechen etwa fpäter fertig, 
weil ihnen kein tyrannifcher König verbot, was 
überhaupt kein König verbieten kann ?

Aber was erfolgt denn nun auf Priamus 
Befehl ? Stillfchweigend legen ße die Todten 
auf den Scheiterhaufen. Stillfchweigend alfo 
und nicht mehr weinend? Giuiry, ου χλχιοντβς, 

C 4 Aber
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Aber wie fieht denn das Stillfchweigen den 
Thriinen entgegen ?

E s  entßeht alfo die Frage: iß ηλαιειν fo  
viel als δχκρυχ χ&αιν im vorhergehenden Vers? 
Und noch eine andre — iß der Befehl des 
Prianms ον κλχί&ιν dem vorigen, dem όα,ηρνχ: 
3ερμκ χεοντες, ent ge gen ge fetzt?

• W ir wollen a u f die letzte Frage zueirß ant
worten. Der V ers: όχηρνχ 3ερμχ χζοντα
άμοιξαων &ττχ&φαν, kann fich nicht, wie es einige 
Ausleger genommen haben, auf das eine von 
beif den Heeren, auf die Griechen allein, bezieht, 
Diefes würde der Verbindung der Sätze gerade 
zuwider feyn. Die vorhergehenden Verfe zeig
ten lauter Handlungen an , welche beyden Her
ren gemein find* Sie begegneten ßch einander 
fie konnten ihre Todten kaum erkennen; fie wit- 
fchen fie ab, Alfo muß auch das Weinen Uber· 
den Leichnamen beyden Heeren zukommen.

Beyde Heere hatten alfo Thränen vergo[fen% 
und nun gebietet Priamiis ov. xlcusiv. Wem 
verbietet er es denn ? Doch wohl nicht beyden, 
Heeren ? Aber warum Jagte der Dichter nicht; 
heßimmt :■ ονκ &lx xK&islv Tρωχς^ Und fo hättet 
er fagen mUffen), wenn χλοιιειν im<l άβΜρν% χεειν 
Synonyma, wärm.

Aber



I

Aber das fcheinen ße nicht zu feyn. Wir 
fahen oben dem κλχιειν iß σιωτττ] entgegenge- 
fe ttt ; das Weinen dem Schweigen. Weinen 
kann hier alfo nicht foviel feyn als Thränen 
vergießen*

E s  muß eine A rt zu weinen feyn, bey wel
cher es nicht ßillfchweigend zugeht; und diefe 
A rt zu weinen exißirt. Wer kennt nicht die 
Gewohnheit roher Völker bey den Gr ab m eil er n 
ihrer Verwandten und Freunde die Luft mit 
lauten Wehklagen und einem Geheul zu erfüllen* 
das die Reifenden nicht fchrecklich genug befehr ei
ben können. Diefe A rt der Trauer dauert eine 
beßimmte Zeit, Jß  diefe vorbey, fo flehen die 
Wehklagenden insgefammt a u f,1 vergeffen ihren 
Schmerz mit einenmal und halten fich durch 
Trinkgelage und Freiidenfefle fü r  ihre zeitherige 
Bemühungen fchadlos. Wie wenn Friamus diefe 
A rt der Trauer gemeynt hätte, wenn er gebot 
nicht, zu weinen? Wie wenn er nicht den na
türlichen Ausbruch des Schmerzes, fondern die 
ceretnoniöfe Trauer der Verwandten hätte ver
bieten wollen ?

Und nichts fcheint natürlicher als dieß\ Da
zu war freylich keine Zeit vorhanden, die lang
wierige Trauer in Troja abzuw artin* Die 

C 5 Heere
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Heere hatten mit zweifelhaftem Erfolge gefoch- 
ten. In Troja hielt man Rath und es fanden 
fich einige, die dem Kriegsglück wenig genug 
traueten, um die Auslieferung der Helena und 
ihrer Güter anzurathen. Die Griechen aber 
waren gutes Muths, bauten einen Wall um ihr 
Lager und fchmaußien die ganze übrige Nacht. 
M it einem Wort: Die Lage der Trojaner be
durfte Wachfamkeit und Anwendung aller ihrer 
Kräfte. Unnütze Wehklage durfte das Heer 
nicht theilen und in den Mauern zurückhalten.

In den Zufammenhang alfo paßt diefe E r 
klärung. Sie paßt auch zu der Lebensart der 
Trojaner. Da Priamus den Leichnam feines 
Sohns von Achilles erkauft, fragt ihn diefer,wie 
viel Zeit er zur Leichenbeßattung des Hektors 
brauche ? E r  verlangt zw ölf Tage. Neune, um 
ihn zu beklagen; [έννημαρ μ&ν\κ αυτόν ένι μεγχ- 
ροις γοχοιμεν'] einen um ihn zu begraben, und 
noch einen um den Grabhügel aufzuwerfen.

Zuletzt frage ich noch den Sprachgebrauch 
um Rath, und finde nicht, daß er der gegebnen 
Erklärung widerfjpricht. Was Homer in der 
eben angeführten Stelle yoxv nennt, könnte er 
gar wohl auch durch κλχιειν ausgedrückt haben. 
Diefes Wort wird gar oft von der Klage um

Todte
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Todte gebraucht. Wenn Brifeis um den Pa
troklus klagt (r, 2p5), fagt ße unter ändern: 
Als Achill ihre Stadt zerßört, ihre Brüder, ihre 
Verwandten, ihren Gemahl getödtet, habe ihr 
Patroklus nicht erlaubt, um ihre Todten zu 
trauern, ovu έμ' ίχσκες χλχιειν; indem er ihr ver- 
fprochen habe, ße zu Achills Gemahlinn zu ma
chen. Ύω, fährt ße fort, σ χμοτον ηλχιω τ ed'vro- 
r x , μειλιχον xl&i. Aehnliche Stellen finden fich 
beym Homer mehrere;  aber diefe einzige iß hin
reichend. Es iß fchon genug, wenn man zu gibt, 
γ,λχιειν kann fo wie γοαν von der Todtenklage 
gebraucht werden, und es iß in der ßreitigen 
Stelle nicht gleichgeltend mit ix)ipv&tv. *)

Diefe

* )  W enn man bey diefer Erklärung fra g t, warum keine 

Erw 'd biu n g  dejfelben Verbots von Agamemnons Seite 

gefcbiehu da dotb nicht erzählt -wird, daß die G rie 

chen die Todtenklage angehoben : fo  muß ich freylicb  

antw orten, daß ich es nicht gew iß weiß. Indeß fieht 

man le ich t , daß, w enn man die gegebene Erklärung 

annim m t, d  efe Frage von ganz verfchiedcner N a tu r  

m it derjenigen i ß ,  welche L .  bey der E>klä>ung der 

D a tie r  au fw irft. H ier  nahm man an, Priam us habe 

etwas verboten, das Agamemnon zugab, und w as die 

G riechen thaten ;  da hingegen aus unferer Erklärung  

erhellt, daß die Griechen auch nicht thaten , w as die 

Trojaner nicht thnn d u rften ;  und die einzige Schwie

rigkeit
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Diefe Erklärm g foll nichts weiter feyn , als 
eine Conjektnr. Oft leuchtet diefe nur dem ein, 
der ße erßnnt; und denn iß ße ßcherlich falfch. 
Aber wenn ße wirkliche Schwierigkeiten lüfet, 
wenn ße den Schriftßeller von auffallenden Un
gereimtheiten befreyt, wenn ße durch den JZufam- 
tnenhang unterßützt wird, und ihr der Sprach
gebrauch nicht im Wege ßeht, fo hat ße wenig- 
flens einige IVahrfcheinlichkeit fü r  ßch.

Fr. Iacobi.

rigkeit liegt m m  darin , eiaß diefen etwas verboten 

w i r d , was jen e von felbfl nicht thaten. A u f  diefe 

Schw ierigkeit getrauen w ir  uns m it einem halben 

D utzend vielleicht zu antworten. W ir wollen aber 

nur das fa g e n , w as um  am n l ic h f le n  zum Ziele zu 

treffen febeiut. D ie  T o d t e n k la g e  w ird  von d e n  A n 

verwandten erhoben;  die A nverw andten der erfchla- 

gtnen Trojaner waren in  der S ta d t, und konnten es 

nlfo fü r  ihre Pflicht halten, diefe Ceremonie nicht zu 

unterlaßen. D ie  Verwandten der ermordeten G r ie 

chen aber w aren entfernt.

IV.



Entw urf zu Vorlefungen über alte 
Gefchichte in Verbindung mit alter 
Geographie, nebft einigen Vorerinne- 
rungen über das zweckmäßige Studium 

der alten Gefchichte auf 
Academien. *)

JYJ_eine Abficht bey den hiev angekündigtett 
Vorlefungen iß zwiefach: theils alte Gefchichte 
in genauere Verbindung mit alter Geographie 
zu bringen; theils beide fo zu behandeln, als es

dem
M ehrere meiner auswärtigen Freunde haben mich utn 

die M ittheilung diefes kleinen Aufsatzes erfucht, den  

ich im vorigen H erbß zum Gebrauch meiner F o rle · 

Jungen drucken ließ. Ich glaube ihnen, und vielleicht 

auch ä n d ern , die diefe W ißenfchnften lehren muffen t 

einen Gefallen zu erzeigen , wenn ich ihn hier ab* 

drucken laffe. Je willkührlicher mau in  unfern T a * 

gen m it alter Gefchichte umgegangeu i ß ,  indem man 

fie fa ß  blot zur Sache des Raifonneme?lts * oft fugaf 

des W itzes m achte, um defto mehr fcheint es m ir 

Bediirfiiiß  feyn , ße a u f ihre v/ahre Beftimmnvg
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dem Bedürfnijfe des gröffern Theils der Studi- 
renden angemeffen i/i;  nemlich als H ü lfs w if -  
fe n fc h a f t  fü r  ihre übrigen Studien.

Die erß e Idee bedarf wohl keiner Rechtfer
tigung. Wer neuere Gefchichte fludirte, und
nicht wüßte, wo er die Niederlande, die Lom
barde^ oder Sachfen fuchen follte, würde uns, 
aufs gelindeße gefügt, unzweckmäßig zu handeln 
fcheinen. Und doch iß es derfelbe Fall, wenn man 
fich\ mit alteri Gefchichte befchnftigt, ohne zu wif- 
fen, was man fich unter Coelefyria, Noricum oder 
Pannonia denken foll. — Ich werde aber bey dem 
Vortrage alte Gefchichte mit alter Geographie 
verbinden, nicht nur um meinen Zuhörern da
durch ein eignes Collegium über diefe letztere

zu

zuruckzufübren , und fie w ieder %n dem zu machen, 

•was fie  d e m  G e l e h r t e n  feyn foll. Genaue V e r ' 

bindung m it alter Geographie ifi dazu , aus mehrern 

Urfachen, das ficberße M ittel. Jede Bemerkung, d ie  

zu der Vervollkommnung diefes Plans etwas beytra- 

gen kann, werde ich m it dem größten D anke anneh

men ; nur bitte ich nie ztt vergejfen, daß es ein E n t

w u r f  zu a c a d e m i f c h e n  Vorlefungen iß . —  D ie  

Charten zu der alten G eographie, die ich meinen  

Zuhörern in  die H äiide gebe, fin d die D an villijchen, 

und zw ar nach dem vortrefflichen Nürnberger N ach · 

flie h , der fich durch fetne G enauigkeit und u e h lft i-  

k n  Preis allgemein empfiehlt.



zu erfparen; fondern auch weil die Verbindung 
fo natürlich iß, daß nicht blos alte Gefchichte 
durch alte Geographie, fondern auch umgekehrt 
alte Geographie durch alte Gefchichte erläutert 
wird. Oer Vortrag der erßern allein müßte 
nothwendig zu trocken ausfallen, aber durch 
diefe Verbindung bekommt die eine Wiffenfchaft 
Leben durch die andere. Wie viel beßimmter, 
richtiger, deutlicher erfcheinen uns die Begeben
heiten, wann wir zugleich den Schauplatz kennen 
lernen, auf dem ße vorgingen;  und wiederum, 
wie leicht werden wir mit dem Schauplatze felbß 
bekannt, wenn wir die Begebenheiten gleichfam 
unter unfern Augen auf ihm Vorgehen fehn ?

Ueber den z w e y te n  Punkt, den Plan des 
Collegii betreffend, nur ein Paar Worte!  Man 
hat in unfern Zeiten fehr darüber geßritten, auf 
welche Theile der alten Gefchichte man am mehr-  
fien Rück fickt nehmen muffe, und wie man fit  
verhältnismäßig zu einem Ganzen bilden folle? 
Aber fchwerlicli läßt fich hierüber etwas im All
gemeinen fagen. Keine Wiffenfchaft iß in ih
rem Innern fo unermeßlich reich als alte Welt- 
gefchichte, und keine kann daher in fo verfchie- 
denen Abfichten ßudirt werden. Andre Zwecke 
hat der gelehrte Hißoriker;  andre der Staats
mann, andre der Soldat, andre der bloffe Dilet

tant.

Gefch. in Verbind, mit alter Geogr. 4 7



4 8  Entwurf zu acad. Forle f .  über alte

tant. Natürlich können und muffen alfo auch 
dem Einen d ie  Theile derfelben wichtig feyn, 
die es dem Ändern weniger find. Auch der hioffe 
Dilettant wird die Arbeiten des Gelehrten J'chä- 
tzen, der die einzelnen Bruchßücke der alten 
Völkergefclüchte auf wenig betretenen Wegen 
miihfam zufammen fucht; fo wie diefer dagegen 
es auch gerne jenem verßatten wird, wenn er 
ßch lieber in den reichern und anmuthigern Fel·  
dem der Gefchickte verweilt.

Der gröffere Theil der Studirenden ßeht 
zwifchen diefen beiden letztem in der Mitte. Es  
wäre unbillig zu verlangen, daß er alte Ge~ 

fckichte um ihrer felbß willen ßudiren, und als 
gelehrter Biftoriker treiben follte. Aber eben fo 
wenig darf er ße als bloffer Dilettant behandeln. 
Unfer Recht und unfre Religions begriffe ent- 

ßanden und bildeten ßch groffentheils unter 
Völkern der Vorwelt; die Schriften, aus denen 
wir beide fchopfen, find in ihren Sprachen 
gefchrieben; und unfre ganze neuere Littera- 
tur ßeht anch ohnehin mit der alten in einer fo 
genauen Verbindung, da f l  ße unmöglieh können 
getrennt werden, ohne beide zu Grunde zu gehn. 
Aus diefer Urfache iß Kenntniß der Vorwelt 
und der alten Gefchichte fü r den angehenden 
Gelehrten eine unentbehrliche Hillfswiffenfchaft

»» bey



bey feinen übrigen Studien, und er muß fliehen, 
ße mit diefen in die genauefle Verbindung zic 
fetzen. D araus ergiebt fielt der M aafifiab von 
felbß;, mit dem er alte Gefchichte meffen; und 
das Intere ffe derfelben f ü r  ßch beßimmen muß. 
Nicht die extenfive, fondern die intenßve Groffe 
der Völker kann ihm denfeiben an die Hand ge
ben. Ie mehr ein Volk nicht blos Cultur, fon
dern auch eigne L i t t  er a tu r  befaß;  jemehr es 
durch d ie fe  auf die Nachwelt wirkte, um defio 
gröfferes Intere(fe muß es fü r ihn gewinnen, 
lüdifche Gefchichte w ird  daher fü r  ihn fchon 
wichtiger als cigyptifche, und Römer und Grie
chen bleiben f ü r  ihn die erfien Völker der alten 
Welt. -

Nach diefen Ideen ifl der gigemvartige Plan
entworfen. E r  foll blos eine Ueberficht des Gan
zen geben, und das Verhciltniß zeigen, in das 
die einzelnen Theile der alten Gefchichte mit ein
ander, fo wie diefe überhaupt rn.it alter Geo
graphie wird gefetzt werden. Vielleicht iß dieß 
das ficherfte und. kürzeße Mittel, den Fremdling 
in der alten Welt gänzlich dorten einheitnifch 
zu machen; und dieß iß das Z ie l, das ich zw 
erreichen fuche.

Heeren.

Gefch. in Verbind. mit alter Geogr. 4 9
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P la n  der V o r l e fungen.
I. Bruchft ticke der Hlteßen JVeltgefchichte bis 

auf Cyrus. a. C. 550.
1 .  Geographie von Obereßen und Syrien.

Bruchßücke aus der Gefchichte des Affyrifchen
— des Babylonifch- Chaldäifchen — und des 
Medifchen Reichs.

Bruchßücke aus der Gefchichte der benachbar
ten Länder, von Armenien — Mefopota- 
mien — Syrien — Phönicien, befonders Ty
rus. — Ueberßcht der Colonien der Phöni- 
cier. — Gefchichte ihrer Handlung.

^Geographie von Paläßina.
Aelteße jüdifche Gefchichte, von der Gründung 

des jüdifchen Staats bis auf die Wegfüh
rung der Nation nach Babel.

3. Geographie von Vorderaßen.
Bruchßücke aus der Gefchichte des Trojani-

fchen — des Phrygifchen — des Lydifchen 
Reichs.

4. Geographie und Gefchichte des alten Aegyptens.
a. Bruchßücke aus der älteßen Gefchichte vor

Pfammetich. — Nach Mofes nach He- 
rodot, und ändern Griechen.

b. Von Pfammetich bis auf die Perßfche E r 
oberung.

ΙΓ.



II. Gefchichte der Perfifchen Monarchie von Cy
rus bis auf Darius III. a. C. 550-330 .

Geographifche Eintheilung von Aßen und 
dem Perfifchen Reich nach Herodot. 

Gefchichte der Perfifchen Monarchie.

III. Gefchichte von Griechenland und den Griechen.

1 .  Sagengefchichte von den früheften Zeiten 
bis auf den Trojanifchen Krieg, oder die 
genauen Vereinigung der Griechen zu 
einer Nation. a.C. 1200.

Geographifche Ueberßcht von Griechen
land und Vorderaßen zu den Zeiten des 
Trojanifchen Krieges nach dem Homer.

a. Von dem Trojanifchen Kriege bis auf die 
Perßfchen Kriege, oder die erße Erfchei- 
nung der Griechen in der groffen Welt- 
gefchichte. a. C. 1200-500.

Erße Verbreitung der griechifchen Na
tion durch Ausführung der Colonien nach 
Aßen, Aegypten, Africa, Pontus, Italien 
und Sicilien. Geographifche Ueberßcht 
derfelben und Gefchichte der vornehmßen, 
befonders von Syracus und Cyrene.

3· Gefchichte von Griechenland von den Perfi
fchen Kriegen bis auf Alexander, a. C. 
500 -  336.

D 2 Verän-
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Veränderte Eintheilung und Geographie 
von Griechenland, Macedonien, Thracien, 
und den benachbarten Ländern.

Gefchichte des innern Griechenlands, be- 
fonders von Athen und Sparta.

4. Gefchichte von Alexander und [einen näch- 
ßen Nachfolgern bis auf die Schlacht bey 
Jpfus. a.C. 336-300.

Allgemeine Veränderung der Dinge, und 
Anfang der zufammenhängenden IVelt- 
gefchichte.

5. Gefchichte der einzelnen Reiche nach der 
Schlacht bey Ipfus, von dem Iahr a. C. 
300.

Allgemeine geographifche Ueberßcht al
ler den Griechen jetzt untenvorfnen Länder.

Einzelne Gefchichte des Syrijchen (a. C. 
300-58) — Macedonifchen (a. C. 300-16f )  
und Aegyptifchen (a. C. 300-30) Reichs. 
Einzelne kleine Reiche in Vorderaßen, bis 
auf ihre Unterwerfung unter die Römer.
— Fortfetzung der lüdifchen Gefchichte.

IV. Römifche Gefchichte.
1. Geographie des ältern Italiens, um die Zei

ten der Erbauung Roms, und Nachrich
ten von den Völkern die es bewohnten. — 
Etruß er  — Samttiter &c,

Aelteße
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Aelteße Römifche Gefchichte, bis auf 
die Bezwingung Italiens und den Anfang 
der Punifcken Kriege, a. C. 750-260.

3, Von den Punifcken Kriegen bis auf die 
Graccken a .C . 260 -130 .

( Gefchichte von Carthago, bis auf den 
Anfang der Kriege mit den Römern, und 
geographifche Nachrichten über das ältere 
Africa.')

Gefchichte der Kriege mit Carthago, 
und Gründling der Römifchen Herrfchaft 
durch die Scipionen in allen 3 Welttheilen.

Römifche Provinzen. — Fortgefetzte 
Eroberungen bis auf den Ausbruch der 
Innern Unruhen unter den Graccken.

3. Römifche Gefchichte von den Unruhen un
ter den Gracchen, bis auf den Untergang 
der Freiheit unter dem erfien Auguß a. C. 
J 3 0 - 3 0 .

Erweiterung des R, Gebiets, in Gallien, 
Aßen, Aegypten, Africa. — Bürgerkriege.

4. Gefchichte von Rom als Monarchifchem Staat.
a. Geographifche Ueberßcht des ganzen Rö

mifchen Reichs, nach den neuen Einrich
tungen des Anguß, und Eintheilung der 
Provinzen. — Hifpanict■, Gallia &c.

/ 1 D 3  b. Geo-
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b. Geographifche Ueberßcht und Gefchichte 
der angrenzenden Länder und Völker.

a) Länder jenfeits der Donau. Germanin
— Sarmatia — Dacia & c.

b) Länder jenfeits dem Euphrat. Das 
Parthifche — das BaUrianifche Reick — 
Indien und die entfernteren Länder, fo 
weit wir fie aus griechifchen und römi- 
fchen Nachrichten kennen.

c. Römifche Kayfer gefchichte felbß.
a') Von Octavianus Augußus bis a u f Com

modus. a. C. 30 -  p. C. j 8 o .

Abwechfelnd gute und fchlechte Regierungen, 
nach dem perföntichen Charakter der Kayfer.

&) Von Commodus bis auf Conßantin den 
Gr offen, p .C . 180-306.

Periode des militairifchen Defpotifmus.
c) Von Conßantin bis auf den Untergang 

des Römifchen Reichs im Occident, p. C. 
306-476.

Periode der Theilungen, und eben daher der 
Schwäche und der fchnell folgenden Zertrüm
merung.

Recenfionen.
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R e c e n f i  on en.

i .

Ariftotelis Treatife on poetry,
translated w ith  notes on the transla- 
tion and on the original, and tw o  diC. 

fertations, on poetical and mufical imi- 

tation, by T h o m a s  T w i n i n g .  S . 
und x v i i i  S. London 4.

y^rifloteles Poetik gehört zu den Werken, die 
am öfterflen, und nicht [eiten mit groffem A uf- 
wände von Gelehrfamke.it erläutert find, die aber 
dennoch auch dem fcharffinnigflen und glücklich- 
ßen Erklärer noch immer etwas zu thun übrig 
laffen. Der neue W eg, den der Erfinder einer 
bisher unbekannten Wiffenfchaft bahnt, iß feiten 
fchon fo geebnet, daß man ihm ohne Anfloß 
folgen könnte, und es liegt ohne Zweifel mit in 
der Einrichtung jener groffen fchöpferifchen Ge
nies, die mit unverwandtem Blick und feflem 
Schritt dem groffen Ziele ent ge genßr eben, das 
ße fielt vorgefleckt haben, ßch uni die kleinen 
Hinderniffe, die ße auf ihrem Wege zurücklieffen, 
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nicht weiter zu 'bekümmern. Ihr Gang m uß  
rafch und lebhaft feyn, wenn ße ihr Z iel errei
chen follen> und es iß das Werk ihrer Nachfolger, 
den angelegten Weg zu ebnen und zu bahnen. 
Gilt diefes fchon von jedem Erfinder auch von Einer 
neuen Wiffenfdiaft, wie viel mehr von jenem größ
ten aller wiffsnfchaftlichen Genies, jenem Manne, 
der von allen Seiten neue W?ge durch das Gebiet 
der Wahrheit bahnte, und Syfieme von Wiffen- 
fchaften mit eben der Leichtigkeit fchuf, wie fein 
JZeitgenoffe Menander, Pläne von Sch au [fielen. 
D er nicht blos die S a ch en  erfinden oder doch 
crdnen, fändern auch der Schöpfer feiner S p r a 
che werden mußte. — Wer aber auch alte die 
Schwierigkeiten, die die gedrungene Kürze und 
die Sprache des Schriftßellers verurfacheti, über
wunden hätte, hat dennoch mit ändern zu kam- 
ffen  , die fich nicht ganz aus dem Wege räu
men laffen. Um Arißoteles Poetik g a n z  zu 
verflehen, müßte man nothwendig eine eben fo  
genaue und vollßändige Kenntniß von der grie- 
chifchen Poefie haben', als Arißoteles hatte und 
haben konnte; denn er fchöpfte feine Theorie 
aus diefer, und fpricht in feinen Bemerkungen 
immer mit Rilckficht auf diefe. Wer aber be
denkt , daß ganze Gattungen der alten Poefie, 
wie die dithyrambifche, nomifche etc. gänzlich

fich
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ßch verloren haben, wird von felbß darauf Ver
zicht thun. Z u  gefchw eigen, daß die Corru- 
ytelen und Lücken eines ohnehin halb verlornen 
Werks neue und häufige Schwierigkeiten machen.
■— Wir freuen uns indeß unfern deutfchen Le- 
fern hier ein Werk ankündigen zu können, in 
dem für die Erklärung des Arißoteles viel, fehr 
viel geleißet iß. Die Dicke des Buchs erregt» 
in uns anfangs den Verdacht, blos einen Com
mentar zu finden, in dem alle frühem zufammen- 
gefchmolzen wären ;  aber wir nahmen bald wahr, 
daß Hr. T. nicht zu den Commentatorm diefer 
A rt gehört, fondern daß er alle die Kennt-  
niffe in ßch vereinigt, die ihn zu feinem Un- 
ternehmen berechtigten. Frey lieh aber war er 
mit unferer Sprache und Litteratur gänzlich 
unbekannt. E rß  nach der Vollendung feines 
Werks fiel ihm die Leffingfche Dramaturgie in 
der Englifchen Ueberfetzung in die Hände, und 
zwang ihm das Bekenntniß ab, er hätte fehr 
viel gewonnen, wenn er dieß Buch früher ge
habt oder verßanden hätte. — Der griechifche 
Text iß nicht mit abgedruckt;  wir vermiffen 
ihn im gerne; bey einem g e le h rte n  Werke liegt 
viel daran, daß man das Original zugleich mit 
vor Augen habe. Voran gehen zwey Abhand
lungen;  die erße: in wie fern Nachahmung das 

D  5  Grund-
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Grundprincip der Poefle fe y ? die zweyte: wie 
A r if lo t e le s  das Wort Nachahmung verban
den habe? — Dann folgt die Ueberfetzung♦ 
und auf diefe die ausführlichen Anmerkungen, 
die oft zu der Länge von Abhandlungen gedie
hen find. — Hr. T. fuchte die Treue der Ueber
fetzung nicht in wörtlicher Uebertragung, fän
dern in deutlicher Darflellung der Ideen des 
griechifchen Weltweifen in feiner Mutter f f  rache, 
lene kleinliche Genauigkeit, in der einige unferer 
tieueflen deutfchen Ueberfetzer den Vorzug ihrer 
Arbeit zu fetzen fcheinen, ifl nicht der Charadter 
diefes Werks; dagegen hat es den feltenen Vor
zug , daß der V. nichts überfetzte, ohne es felbfl 
zu verflehen. E r  unterfuchte daher aufs ge- 
nauefle vorher den Text feines Scliriftflellersj 
und diefer genauen Prüfung haben wir die Ent
deckung mehrerer Corruptelen zu danken, wo 
feine Vorgänger dergleichen gar nicht mal ahn
deten, und eine Folge davon war an mehreren 
Stellen eine glückliche Wiederherflellung des Tex
tes durch Conjeffuren, die oft bis zur völligen E v i
denz erwiefen find. Die Gründe fü r die ange
gebenen Verb eff er un gen werden in den Noten 
vorgetragen, und dieß durchgehends mit einer 
fo muflerhaften Befcheidenheit, fo ohne alle Prä- 
tenflon, daß der V. fchon dadurch feine Lefer

gewin-



gewinnen würde, wenn auch feine Verbefferun- 
gen weniger innern Gehalt hätten. Von dem, 
was Wortkritik leiften kann und was ße leiflen 
fo ll, hat der V. fich fehr richtige Begriffe ge
macht, und wir können fein Werk in diefer Rück- 
ficht mit voller Ueberzeugiwg als Mufier em
pfehlen. Gleichwohl war Wortkritik nur Neben
fache des V. Sein Hauptzweck ging auf E r 
klärung der Sachen, und von der A rt find die 
mehrflen feiner Anmerkungen. Sie find reich 
fü r die Gefchichte der Poefie, und klären man
che bisher noch dunkle Punffie auf. Einige der 
erheblichflen Anmerkungen, die wir ausheben und 
durchgehen, werden unfere Lefer am befien in 
den Stand fetzen, darüber zu urtheilen. — Im  
Anfänge des 5. Capitels, wenn es heißt: ”$Σσπζρ 
yxp χρΰμχσι βχήμχσι vo/kcc μιμούνται}
τινες χΐτεικχζοντΒς, oi μϊν iix  τέχνης, οι ie όιχ 
σννηδείχς, οι ό& διχ φωνής, ουτω &c. erklären 
faß  alle frühere Ausleger das dix φωνής fü r  
ftnnlos, und lefen dafür $1 χμφοΐν, weil ße es 
mit dem zunächß vorhergehendem 01 μϊν όιχ τέχ
νης ol is διχ συν·)ι^είχς verbanden. Unfer Verf. 
vertheidigt vortrefflich die alte Lesart όιχ φωνής, 
indem er ße mit dem vorigen ngcj χρώμχσι 
αχήμχσι μιμ. τινες, ol de όιχ φωνής verbindet, und 
die Worte oi μϊν <5ιχ τέχνης oi fax συνηΆεΙχς

als
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Parenthefe anfieht. E s iß nemlich nicht fowohl 
von den verfchiedenen Arten der fchönen Kiinße 
felbß, als vielmehr von den M itte ln  die Rede, 
deren ßch die fchönen Kiinße ( im engem Ver- 
flande des Worts im Gegenfatz gegen redende 
Kiinße oder Poeße) zur Nachahmung bedienen. 
Diefe find theils Farben, theils Figuren (in den 
bildenden Künßen) — der Gebrauch derfelben 
mag nun durch Kunfi erlernt oder bloffes Werk 
der Uebung feyn, — theils die Stimme ( in der 
Mußk oder dem Gefange.) — leder fieht, wie 
viel der Text durch diefe Erklärung gewinnt, 
und wird dieß noch mehr wahrnehmen, wenn 
man das Folgende vergleicht. Statt Sm φωνής 
lafe man vielleicht beffer, wie H. T. erinnert, τι} 
φωνή, wodurch der Satz deutlicher würde, weil 
ry φωνγ mit den vorhergehenden Gliedern cor- 
refpondirt, — Die Note über die dunkle Stelle: 
Ή de εποποίί'χ μόνον τοΐς λόγοις ψίλοΓς xoijrcif, 
yj τοΐς μέτροις* ^  τοντοις είτε μίγνϋσχ μετ' clAij- 
λων είτ hvl τινι γίνει χρωμένη των μέτρων τυγχ,ά- 
νονσχ μέχρι τον νυν, kann man als eine vorzüg
liche Probe von Genauigkeit in der Critik und 
Interpretation anfehen. Man erklärt gewöhnlich 
das λόγοις ψιλοΊς durch P r o fa .  Allein H. T. 
behauptet ganz recht nach unferer Meynung, 
daß es gänzlich gegen den Geiß des Alterthums
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fey , an eine Epopee in Profa denken zu wollen. 
“ Hätte aber auch Arißoteles, fährt der V. fort, 
S)diefen fo neuen Satz hier aufßellen wollen, fo 
„hätte er doch wenigßens feine Sätze anders flel- 
„ len muffen, und würde nie mit dem platten 
,,Satze, die Epopee bedient fich entweder der 
„Profa oder des Verfes, angefangen haben; er 
, ,hätte gefagt: die Epopee bedient fich der Verfet 
„ oder kann fich auch der Profa bedienen”  Wenn 
gleich mancher dieß Raifonnement fü r Microlo- 
gie anfehen wird, fo wird es doch dem wahren 
Critiker zum Beweife dienen, wie genau der V. 
feinen Autor fludirt habe; und was fü r  ein fei- 
nes critlfches Gefühl ihn geleitet habe, λόγοι 
ψιλοί iß ihm R ed e  im allgemeinen Sinn des 
Worts, und der Sinn der ganzen Stelle der: 
i(d ie  Epopee ahmt nach theils durch Rede über- 
“ haupt, theils durch das M e t r u m I n  den nach- 
flen Worten μέχρι του νυν ahndet Hr. T. eine 
Corruptel, und zieht fie mit einer fehr geringen 
Veränderung zu dem folgenden: — elS’ kvl nvt 
γένει χρωμίνη των μέτρων τνγχάνουσχ. Μέχρι 
γα'ρ του νυν ούόίν ί χ ο μ ε ν  &c. Denn bisher 
haben wir keinen allgemeinen Nahmen &c. — 
In den zunächß vorhergehenden Worten, wo es 
heißt: οίύτω 0k τω ρύθμω μιμούντο^ χωρ'ις κρμο« 
vixi ο i των ορχηστών fchlägt Hr, Τ% vor: iviot
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των ορχηστών. Freylich immer bejfer als dig 
gewöhnliche Aenderung ol ττοΑοί r. ο ρ χ .  Doch 
zweifeln w ir , ob es nicht heiffen muffe μιμ&Ίτα]
— ή των ορχηστών nemlich τέχνη.

Nicht weniger Aufklärungen als über ein
zelne Stellen des Textes find uns über manche 
dunkle Puntte der frühem Gefchichte der grie- 
chifchen Poe,fie gegeben Wir rechnen dahin die 
Bemerkungen Uber den Prologus des griechifchen 
Dramas in der 40. Note; über die Epifoden in 
der 3Qten, und über die Spuren, die das gebil
dete tragifche Drama der Griechen noch von 
feinem rohen Urfprunge beybehielt. Ή τρκγω- 
όΐη όψε οίτεσεμνώΰη fagt Arißoteles;  H. T. zieht 
diefes auch noch felbfl auf die Stücke eines E u 
ripides und Sophocles, und hebt mehrere Stellen 
aus, die noch den Anfchein des Burlesken ha
ben, das den alten Tragödien eigen war. —· 
Allein fo bald das Lächerliche blos in einem ein
zelnen Ausdrucke zu liegen fcheint, wo noch da
zu fo viel von Ausfprache und Geßiculation ab- 
hing, iß es wohl fchwer zu beflimmen, ob das, 
was uns den Anßrich des Burlesken zu haben 
fcheint, es auch nothwendig fü r  den Griechen 
haben mußte. — Sehr gegründet iß das, was 
der V. über die Beobachtung der Einheiten bey

den
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den Griechen fagt. Arißoteles verlangt ausdrück
lich Einheit der H a n d l u n g ;  Einheit der Z e i t , 
aber, (rf. i. Einfchrcinkung auf einen Tag) wo
fern es möglich iß ; fetzt aber ausdrücklich hin
zu, in den frühem Zeiten habe man nichts da
von gewußt; von Einheit des O rt s  aber ßeht 
im Arißoteles kein Wort. Wir haben in der 
vorangefchickten Abhandlung über die dramatifcht 
Kunß des Äefchylus das Nöthige über diefen 
Punfft erinnert. — Wir fchlieffen diefe Beur- 
theilung mit der Anzeige der Erklärung des V. 
von jener dunkeln Stelle, wo Arißoteles die Rei
nigung der Leidenfchaften, der Furcht und des 
Mitleids als Zweck und Nutzen des Trauer- 

Jpiels angibt. E r  vergleicht hier zuerß aufs 
neue die fchon von Batteux angeführte Parallel- 
ßelle Polit. V III, 7. und bringt diefe derunfrigen 
noch näher, indem er dort fü r  das ßnnlofe άκρόχ- 
Giv, κχδχρσιν ließt. Die ganze Behauptung des 
Arißoteles aber iß gegen eine Stelle des Plato 
gerichtet, de Rep. X . p. 606. in der Plato als 
nachtheilige Folge der Poefie die Anfeuerung der 
Leidenfchaften anführt, und die Vertheidiger der 
Poefie auffordert t nicht blos das Vergnügen, 
fondem auch den Nutzen derfelben zu beweifen. 
Arißoteles, fagt unfer V. unternimmt hier diefen 
Beweis, und führt diefe Reinigung der Leiden-

fcnaften
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fchaften als Nutzen an. Das weitere Raifon- 
nement des V ., das vielen wohl dunkel bleiben 
möchte, läßt ßch nicht wohl in einen Auszug 
bringen. Unfers Erachtens ifl der Sinn der 
ganzen Stelle diefer: (wobey wir vor aus fetzen, 
daß Reinigung der Lcidenfchaften nichts anders 
als Mäfßgung derfelben feyn kann;) DasTrauer- 
fpiel, ßagt Arifloteles, wirkt nicht durch Erzäh
lung·, ßondern durch Handlung, die von der A rt  
ifl, daß ße Furcht und Mitleiden erregt;  und 
eben die Erregung diefer Leidenschaften bey er
dichteten Handlungen fchwächt oder niäfßgt die- 
feiben im wirklichen Leben. Wiedieß gefchehe, 
fagt der Weltweife weiter nicht, wahrfcheinliclt 
weil hier diefe Leidenfchaften mit Mäfßgung er
regt werden, und alfo dadurch dem denkenden 
Menfchen (denn fü r  diefen fchrieb Arißoteles nur,') 
der Grad gezeigt wird, zu dem er ße darf flei- 
gen laffen, wenn ße ihn mcht unglücklich machen 
follen. Allerdings aber bleibt es dem philofophi- 
fchen Erklärer unbenommen, über die A rt und 
Weife wie jene Leidenfchaften durch das Drama 
geläutert werden, auch andre Auffchlüffe zu fu - 
chen, da der Weltweife felber hierüber nichts he- 
ftimmt hat.
J  Hn.

2.
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Demofthenis et Aefchinis quae fu- 
perfunt Omnia, ad fidem codd. m £  

edidit A t h a n a s iu s  A u g e r  V o l .I .  Pa- 

rif. typis Firm. Didot 17 9 0 .4 .  47g S.

S° groß auch der Umfang des Werks iß, von 
dem wir hier den erflen Theil anzeigen, der blos 
die erßen 9 Reden des Demoßhenes enthält, fo  
können wir doch fehr kurz bey deffen Beurthei- 
lung feyn, da er ßch weit mehr durch fein Aeu- 
[eres, als durch fein Inneres empfiehlt. Man 
will eine prächtige Ausgabe der beiden Attifchen 
Redner liefern, und H. D id o t , deffen lateinifche 
Lettern jetzt in Deutfchland fo beliebt find, hat 
hier einen glücklichen Verfuch gemacht, das grie- 
chifche Alphabet zu verfchönern. E r  hat fich 
nicht damit begnügt, mit Beybehaltung der ge- 
wohnlichen Form der Buchßaben, blos durch 
Fefligkeit und Beßimmtheit der Striche, wie in 
der lateinifchen Schrift, eine gröffere Schönheit 
hineinzubringen ; er hat vielmehr eine ganz neue 
Form eingejührt, der ähnlich, die man in den 
guten Handfchriften und den älteßen Drucken 
findet, wo durch die Biegung der geraden Stri
che das griechifche Alphabet mehr gerundet er- 

Bibl. d. a. Litt. s. St. E  fcheint·

i



fcheint. Da unfre Lefer fchon aus gelehrten Z e i
tungen von diefer Neuerung unterrichtet feyn 
werden, fo fagen wir nichts weiter dävon;  Be- 
fchreibungen find ohnedem nicht hinreichend die 
ivohlthcitige Wirkung zu fchiidern, die die Schön
heit des Ganzen, wo Glätte des Papiers, Schwär- 
ze des Drucks, und alles übrige mit der Eleganz 
der Schrift in dem richtigßen Verhältniffe fieht, 
auf das Auge macht. Der Herausgeber Herr 
Abbe A u g -er, der fchon durch mehrere ähnliche 
Arbeiten bekannt iß , hatte eine Menge Hülfs- 
mittel in Händen, die ihm die Parifer Biblio
theken darboten. Aus der königlichen Bibliothek 
allein find 39 Handfehriften genutzt, aus der 
Sängermanenßfehen 4 , und auffer diefen alle 
vorzügliche Ausgaben. Bis jetzt läßt ßch noch 
nicht entfeheiden, wie groß die Ausbeute aus al
len diej'en feyn wird. H. Anger verfpricht eine 
Sammlung der Varianten am Schluffe beyzufü- 
gen; jetzt hat er feiner Gewohnheit nach nur 
ganz kurze und äuflerß unerhebliche Noten un
ter den Text gefetzt, in denen er hin und wie
der von einer veränderten Lefeart nicht fowoht 
Rechenfchaft ablegt, als vielmehr nur eine allge
meine Notiz giebt. So iß auch hin und wieder 
bey dunkeln Stellen blos mit ein paar Worten 
die Schwierigkeit in der Note aufgelöftt, bald- 
Λ** . · -L' mehr
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mehr bald weniger glücklich. E s war der Vor- 
fatz des Herausgebers nur den Lefer in den 
Stand zu fetzen, ungehindert fortzulefen ;  auch 
würden ausführliche Noten freylich auf jeden 
fa ll  die Schönheit des Aeufern entßellt haben. Bis
her iß alfo zwar fo wenig fü r Critik des Textes,  
als fü r Interpretation etwas erhebliches gefchehen„ 
W ir wiffen nicht, ob H. A . Willens iß am Ende 
des Werks eine v o l l ß ä n d i g e  Sammlung der 
Varianten, oder nur die vornehmßen zu geben* 
Im erßen Fall würde eine folphe Sammlung 
doch ein reiches Magazin fü r  die künftige K ri
tik der beiden Redner feyn. N ur follte Hr. A *  
es fich zur Pflicht machen, genau die Hand-  
fchriften zu beflimmen, in denen fich die Lefear
ten finden. Dieß iß bisher gar nicht, oder doch 
nur feiten gefchehen;  man weiß daher nicht, wie. 
groß die Autorität iß, die diefe oder jene Lefe-  
art vor fich hat. Ein genau Zergliederter Ent-, 
w u rf, dem man es anfieht, daß der Vf. einß 
felbfl auf feinem Collegio dergleichen hat verfer
tigen oder Chrien darnach aus arbeiten muffen, iß  
jeder Rede vorgefetzt, und erleichtert die Ueber 
ficht des Inhalts. Dem Text gegenüber fleht
die lateinifche Ueberfetzung, mit eben der Pracht 
gedruckt. Der Vf. nennt ße eine neue Ueberfg 
tziVAg » wenn gleich die Wolfifche dabey zum 

E  3, Grunde
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Grunde gelegt iß. E r  habe diefe fo geändert, 
vt et ad textum accederet magis, et a latini 
fermonis nitore minus recederet. Das erße 
mag Hr. A . geleißet haben, aber das letztere 
wird der Kenner der lateinifchen Sprache ihm 
fchwerlich zugeßehen. Sie iß voll von Galli- 
cif men und Gräcifmen, und würde oft unverfiänd- 
lich bleiben, wenn nicht der griechifche Text ge
genüber ßände. Künßlichen Periodenbau wird 
Niemand in derfeiben fliehen, aber das Schlep
pende und Schlechtverbundene der Schreibart 
hätte billig follen vermieden werden. Diejenigen 
die den Redner in der Grundfprache nicht lefen 
können, werden in diefer Ueberfetzung fchlechten 
E rfatz finden, wenn gleich H. A . verfichert, fie 
diefen zu Gefallen bey gefügt zu haben.

Wir begnügen î ns abßchtlich mit diefer all
gemeinen Anzeige, weil das W°,rk, als ein präch
tiges Bibliotheksfiück, eigentlich nur einer folclien 
Anzeige bedarf, und der volle Werth deffelben 
erß nach der Vollendung wird befiimmt werden 
können. H. A . würde diefen fehr erhöhen, wenn 
er fü r  gröffere Correüheit, befonders in den Ac
centen forgen wollte, die man bey einem fol- 
chen Werke im firengßen Sinne zu fordern be
rechtigt iß.

Hn.
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Animaduerfiones in Euripidis Tra
goedias. Accedunt emendationes in Sto- 

baeum epiftola critica ad N ie .  S c h o w ;  

V .  CI. auctore F r .  J a c o b s .  Gothae et 

AmfteJ. 1790.8·  327 S.

J-^as glückliche Talent des V. fü r  d i e A rt der 
Critik, die fich mit der Wieder!:erftellung ver
dorbener Stellen der Alten befchlifiigt, iß den 
Freunden der Litteratur fchon aus einem frühem  
Verfuche bekannt. Der entfchiedene Beyfall, mit 
dem jener auf genommen wurde, war Aufmun
terung fü r den V . fortzufahren, und jetzt tritt 
er, nach einem Zwifchcnraum von drey Jahren, 
mit einem reifem Werke hervor, das auch ohne 
unfre Empfehlung den Beyfall der Kenner fich 
leicht verfchajfen wird. Je feltener in unfern Tagen 
diefer Zw eig  der Litteratur bearbeitet w ird , um 
defio angenehmer ifl es, einen Mann auftreten zu fe
iten, der ein Werk liefert, das der angehende Huma
niß als ein Mufier betrachten kann nach dem er fich 
zu bilden hat. E s find nicht bloffe muthwilligt 
Veränderungen von Stellen, die keiner Verän
derung bedurften; nicht bloffe unreife Conjeffu- 
retif die fich bey einiger Kenntniß der griechifchen 

E  5 Sprache
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Sprache ohne Mühe bey Dutzenden machen taf
fen ;  es find wirkliche Verbeffertingen corrnpter 
Stellen, mit eben fo groffer Kenntniß der poeti- 
fchen Sprache gemacht, als durch Belefenheit in 
allen Schriftßellern des Alterthums beßcitigt. 
M an ßeht allenthalben, daß Hr. 1. noch mehr 
hätte fagen können* wenn er gewollt hätte;  und 
eben dieferi Ueberßuß an Materialien, und die be- 
ßändigen Abwechfelungen derfelben find es, die, in 
Verbindung mit dem clafßfchen Latein, die Lefflüre 
diefes Buchs zugleich lehrreich und angenehm ma~ 
chen. Man folgt gerne dem Führer, der uns 
bey jedem Schritt wieder mit einem neuen Gegen- 
ßand iibgrrafcht; der Uber jeden 'fo  fchön und 
treffend fpricht;  und dabey von fick filbß , von 
feinem Unternehmen, und von dem ganzen Werth 
diefes Studn mit einer Befcheidenheit redet, die 
w ir unfern jungen Lefern nicht genug empfeh
len können,

Das

Vorrede S. 4 . A ls Gegenßnck a» die [er hefcheidnen 

Vorrede yerdieut hier die tieueße m erkwürdige Schrift 

des H tn . V o ß  genannt zu w e rd en : U eber V irgils  

Land ged ichts T o n  und A u slegu n g. D a nemlieh  

die blinden Recsnfenten H rn . Voß Üeberfetznng des- 

V irgils  nicht g e n u g  haben loben w ollen , fo  hat er 

diefe Mühe felbft übernommen. So füllte es auch 

eigentlich fe y n ; jed er kennt fich fe lb fl am Ließen; und 

*n ftm ti&  hätte auch H r . Voß kein« treffendere Cha·

rafteriftik
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Das Werk ifl in zwey Bücher abgetheilt, 
die fleh beide mit dem Euripides beschäftigen.; 
auf diefe folgt die Epiflola critica Uber den Sto- 
bäus, die Verb ff f  er ungen corrupter Stellen des 
Florilegii enthält. Alle Stücke des griechifchen 
Tragikers haben die Feile des V. erfahren, und 
zw ar diejenigen am mehrflen, die ihrer am mehr- 
fien bedurften. Allenthalben find aber auch zu
gleich Verbeffermgen andrer Schriftfleller ein
geflochten, fo wie fleh die Gelegenheit dazu dar
bot. Wir glauben unfre Lefer mit de?n Geifle 

E  4 diefer

ra ä eriß ik  fe in er fe lb jl der N achw elt hinterlaffen köit· 

nen. D ie  Schreibart hat nicht ganz die Sim pli cit'dt 

der Xenophonti [eben, eher etwas poetifches, befanden  

gegen das E/ide. Fafl machten w ir  f ig c n , die ganze  

S c h u ft fey die Frucht einer poettfeheu Dcgeißerung, 

die H vn. Voß nach Endigung feines V irgils un w ill- 

kiibrlich überfiel. rVarum foiite nicht auch ein D ich
ter zuweilen über fich felbft in  Bcgeiflerung gerathen 

können, da le id e r ! vor d i e f e r  A rt der Begeiflerung 

die profaifchen M enfchen nicht mal ficher f in d ?  In  

diefem exaltirten Zu/lande muß man es daher m it 

H . Vofs fo genau nicht nehm en; w enn der Varoxys- 

vm s vorbey i f l ,  w ird  er ja  wohl zur Erkenntniß  

kommen. Seine Schrift übrigens, w enn gleich der 

C ritiker fic nicht w eiter gebrauchen kann , H eibt doch 

ein fch'dtzharer Beytrag fü r  den Pfychologen; und 
möchte vielleicht in  einem Jo u r n a l , das fü r  diefe  

tVißer.fcbaft beflim mt ifl, einen interejfanteh A rtik el 

tniter der R ubrik  Seelen k ran kh eitik u n d e abgeben.
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diefer Emendationen am beflen bekannt zu ma
chen, wenn wir einige derfelben durchgehen, die 
wir ohne ängßliche IVaht ausheben. Wer mit 
Arbeiten der A rt bekannt iß , der weiß fchon, 
daß unmöglich alle eine gleiche Probabilität ha
ben können: auch der fcharffinnigße Critiker
trifft nicht immer das Z ie l, uud verfehlt es oft 
da am erfien, wo es ihm am nächfien war. 
Dieß Schickfahl mußte daher auch zuweilen un- 
fer V. erfahren, dagegen haben aber auch man
che feiner Canjeffuren einen fo hohen Grad von 
Gewißheit, duß der Critiker, der nicht übertrie
ben gewiffenhaft iß , fie ohne Bedenken in den 
Text aufnehmen würde. Dalün rechnen wir% 
wenn der V. im Qr. v. $ογ.

Ordre χρυσέχς ίρις άρνος 
Έ λ ν ί e Τχντΰίλΐΰχις 
ΟΙκτρότχτχ δοινΰμ&τα 

wo diefe letzten Worte ohne Verbindung flehen, 
fü r  liefet ηιυσε, eine Verbefferung, wo
durch die Stelle nicht blos grammaticalifch rieh- 
tig, fondern auch dichterifch fchöner wird. — 
wenn er in den Phöniff v. 1 1 2 0  στικτοΐς ομμχσι, 
aus dem Schaliaflen, der es durch xxtcctXtjxtl- 
χοΐς erklärt, verbeffert durch φριχτοΐς. Ueber- 
haupt finden wir, daß H. /. die Scholiaßen öf
ters mit Nutzen gebraucht habe, Nicht weniger

glücklich
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glücklich iß die Emendatiori Phoen. v. 1 3 1 3  σχέ- 
dov τύχχ τ ε λ ε σ φ ό  ρος κρίνει φάος το μέ/λ,ον, 
fü r das ßnnlofe: σχέίον τύχα π ά λ α ς  φόνου,  
κρίνει &c. Faß durchgehends bemerkt man, daß 
die Corruptelen in den p o e t i fc h e n  Ausdrücken 
und Wendungen flecken, die den Abfchreibern 
unbekannt waren, und eben hier iß es, wo dem
V . die Kenntniß der alten Dichterfprache fo oft 
zu ßatten kommt. Wie leicht, und doch wie ge
lehrt iß nicht die Verbefferung in der Med. v. 
g. μείζους ό' ατας όταν οργισ^γ, Δαίμων ογ κοι ς  
άπέδωκεν, fü r  die gewöhnliche Lefeart: οϊκοις
άπέδωκεν, wo der Comparativ μείζους keinen 
Sinn giebt·. Döiß diefer fo wie andre Ausdrücke 
dem griechifchen Sprachgebrauch gemäß feyn, 
beweifet der V. jedesmal durch eine Menge Bey- 
fpiele. — Auch an folchen Stellen, die zwar 
nicht ganz ßnnlos, aber doch fo matt find, daß 
ße nach allen Gefetzen der Wahrfcheinlichkeit 
nicht fo  können vom Euripides gefchrieben feyn, 
hat B r . I. oft durch Scharfßnn und richtiges 
Gefühl die alte Lefeart wieder gefunden. Wenn 
z. B . in der Alceftis V.4Q1 der Chor dem Her
cules, der gegen den Diomed zieht, fa g t : κτχ. 
νών oip' ηξεις, rj 3ανών αυτού μεν&ΐς, und Hercules 
etwas albern antwortet: ού τόνό' clyxvx πρώτον 
uv όραμοιμ &γώ, fo verbeffert Hr. L fe hr  glück- 

E  5 lieh;



lieh: άγων «.τρωτόν. — Die corrupte Stelle in 
der Andromache v. 195 δεσποτών οίνάγακις ver- 
beffert H. I. eben fo treffend aus dem Schaliafien 
durch όνσπότμοις iv α,τχις. — Den [ehr ver- 
dorbnen Chorgefang in der Ipnig. in Taur. v. 
J2 3 4  fqq. hat der V. ganz ein gerückt und durch 
und durch verbeffert; mehrentheils durch fehr 
leichte und natürliche Veränderungen. Es iß 
aber unmöglich ihm zu folgen, ohne den ganzen 
Chor vor Augen zu haben. — Wir merken nun 
auch, einige Stellen an, wo wir nicht ganz der 
Meynung des V. find. Wem der V. in der Hec. 
v. 435 fü r ονομχ lefen will ’δμμχ, fo paßt dieß 
nicht zu dem Verbo προσειπεΐν, es wäre eine 
fehlerhafte Metapher alloqui oculum. — Wenn 
in den Phoeniflis v. 1335 die gewöhnliche Lefeart 
αγκπά^ων νέκυν πκιδδς εμον, curans funus filix 
mei, gegen den griechifchsn Sprachgebrauch iß, 
fo wäre vielleicht das natürlichße zu lefen au- 
γχξων,  confpiciens, dieß paßt beffer zu dem 
folgenden: ονκ εις τόδ' ηλ3ον ώστε τόό’ ε ίδ ε ·  
vccj, als H. I. Lefeart οιΐοίζων. Allein das Wort 
κγχπαν oder άγκποίζειν kommt allerdings beym 
Euripides in diefer Bedeutung vor, wenn es in 
den Suppl. v. 764 vom Thefeus heißt: Ctctlyg av9 
εΐ παρησδ’, Sr ή γ ά π χ  νεκρούς.  DixiiTes, fi 
affuiffes, eum ipfum curaiTe mortuos. — In der

Medea

7 4  F r .  Jacobs Animaduerff.
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Medea ν .ιο .  άνδάνουσχ. μ\ν φ υ γ γ  πολιτών, 
έφίκ&το χϊιόνκ ziehen wir Η . Mufgraves Ver- 
muthung όργη πολίταις dev des V. φύσει πολίτχις 
vor. Die erße iß nicht nur gelehrter, fondern 
kommt auch im Grunde der alten Lefeart näher. 
Die natürlichße Verbefferung wäre indeß viel- 
leicht φ ύ γ ,  in eben dem Sinn, wie Φύσει, indo
les, natura; wie beym Pinclar σοφος 6 πυΑαίι-
öVc φνχ. So würde auch in dem Chor ge fange 

- t t i * f *v
eoen diefes Stücks v. 8^,0. τάν ουχ νσιαν μ st ·χ λ ·

λ ω ν  die leichteße Verbefferut/g vielleicht feyn tx 'j
ονχ caixv μετ'αγνώ ν, impuram inter puras. fVe-
tiigßens würden wir diefes der Verb e f f  er im g  des
H. I. M-st αστών vorziehen. — Doch diefi find
Bewerbungen, die uns nur fo während dem Lefen
eingefallen find, und die, wenn ße auch Grund
hätten, den Verb eff er ungen des Vf. gar keinen
Abbruch thun wurden. — Die an gehängte epiftola
critica über das Flörileg. des Stob aus iß an H.
M .  S c h o w  gerichtet, der, wie unfre L.efer wiffen
werden, eine Ausgabe deffelben verfprochen hat.
Sie w ird.für diefen Gelehrten ein fehv fchätzba-
rer Beytrag fü r feine Arbeit feyn, da von den
tinzähligen Corruptelen des Floritegii doch man-
che glücklich berichtigt find. — Ganz am Ende
iß auch ein fehr corrüptes Fragment des Eufe■*
bius ans den Eclogis des Stobäus berichtiget

worden;
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worden;  worüber Rec. es fich Vorbehalt, in fei
ner Ausgabe diefes letztem Werks, die jetzt ih
rer Vollendung nahe ifl, feine Meynung zu fagen.

Hn.

4 ·

Himerii Sophiftae quae reperiri potue- 

runt, Eclogae e Photii Myriobiblo repe
titae, et Declamationes e Codicibus Au- 
guftanis, Oxonieniibus et Vaticanis, tan

tum non omnes nunc primum in lucem 
prolatae. Accurate recenfuit, emenda
vit, latina verfione et commentario per
petuo illuftrauit, denique DiiTertationem 
de Vita Himerii praemifit G o t t l i e b  

W e r n s d o r f i u s ,  in Athenaeo Gedanenii 
quond. P. P .—  Gottingae, ap. Vanden- 

hoeck et Ruprecht 17 9 0 . 8· Pagg· I 0 > 1- 
Praef. fo. L X .

Himerius war einer von den vielen Redekiinfl- 
lern des lulianifchen Zeitalters, der auch in die- 
fer Rück ficht, wie in fo vielen ändern, fo weit 
unter der Würde diefes Namens w ar, und, es

thut
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thut uns um -der gegenwärtigen Ausgabe leid, 
daß wir es fagen muffen, er war unßreitig der 
geringße feiner Brüder. Prufa in Bithynien 
war feine Vaterfladt. Das Iahr feiner Geburt
nimmt Wernsdorf nach Vermuthung fü r  3/5. 
und eben fo muthmaßlich 386 fü r  fein Todes
jahr. E r  ßudirte wie die mehreßen feiner Zeit- 
genoffen, die fich den fchönen Wiffenfchaften wid
meten, zn Athen, und diefer Ort fowohl, als die 
Gattung von Studien, die damals hauptfäcltlich 
dafelbß blüheten, behagte ihm fo  fehr, daß er 
fick beiden bald ganz widmete, einen Lehrßuhl 
der Beredfamkeit errichtete, nachmals eine öffent
liche Lehrßelle, fo wie auch das Athenienßfche 
Bürgerrecht erhielt, und dafelbß lebte und ßarb. 
Wenn Enthufiasmus fü r  feine K rnfl den großen 
Mann bezeichnet, fo dürfte man nicht lange un
ter füchen, ob er wirklich den ausgebreiteten Ruhm 
verdiente, den feine Rednertalente ihm zu feiner 
Zeit erwarben, und die Gunß des Kaifers lu -  
Iianus in einem vorzüglichen Grade zu Wege 
brachten. Allein was letztere anbetrifft, wie 
manches Fade macht nicht fein Glück auch bey 
geißreichen Fürßen ? und beym lulianus iß die
fes nicht die einzige Sonderbarkeit;  überdieß 
verehrte diefer treffiiche Für f l  in dem mittelmcifft- 
gen Sophißen feinen vielleicht von mehrern Seiten

während



während feines Aufenthalts zu Athen um ihn 
verdienten Lehrer; fein Enihufiafmus aber, der 
mir zu oft in helle Flammen ausbricht, iß es 
gerade am mäßen, was ihn ungeniesbar macht, 
und wo nicht vom Mangel an Talenten, um fo 
mehr von dem traurigen Einfluffe zeugt, wel
chen fein Zeitalter auf die frühe Richtung der- 
felben gehabt hat. Seine Manier und Sprache 
iß über alle Maaße unnatürlich und mühfelig 
erkünftelt. So neu alfo diefes Gefchenk fü r die 
Freunde der alten Lüteratur iß, fo gering dürfte 
ihnen der Werth deffelben fü r ßch betrachtet er- 
fckeinen. Bisher befaßen wir nur 3 Reden die
fes Sophißen gedruckt; ße waren aber insge- 
fammt an ihren Stellen fo wie die übrigen in den 
Manufcripten vergeffen. I. A . Fabricius hatte 
zuerß im IX. T . feiner Bibi. Gr. p. 426» eine der- 
felben (die dritte in unfrer Ausgabe) aus einem 
Oxforder Codex her ans ge geben. Diefelbe nebß 
2. ändern (erße und zweyte bey W .) hatte 
loh. Heinr. M ajus, Prof. zu Gießen, einzeln> 
und i?2o in dem Verzeichniffe der Uffenbachi- 
fchen M ff  (Halle f.) P. II. p. 586. abdrucken 
laffett. Die einzelne Rede hat ßch gänzlich un- 
ßchtbar gemacht, und die genannten Werke mö
gen ihnen zu Gefallen wohl wenige nachgefchla- 
gen haben, W, übernahm es endlich  ̂ ihn ganz,

fo

7 8  Hi-fterii E clogae
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fo viel fich aus Codicibus auffinden ließ, ans Licht 
zu ziehen, und er hat diefes mit einer Gefchäf- 
tigkeit im Auffuchen der verfchiedenen Mff. und, 
Bewerbung um Kopieen und einer Beharrlichkeit 
in der Bearbeitung derfelben gethan, die nur 
durch den Gedanken, die Litteratur mit einem 
ganz neuen Stücke zu bereichern, unterhalten 
werden konnte. E r  verfchaffte fich zu, dem Ende 
aus Codicibus der Bibliotheken zu Augfpurg, 
Oxford und des Vatikans und einigen Apogra-  
plus zu IVien, Hamburg, Oxford und Cambridge 
Kopieen von 34 größtenteils ganzen und mithin 

, 3 1 noch unbekannten Reden, welche nun fammt 
den 36 Auszügen, welche Photius auf bewahrt 
hat, den Inhalt diefes Bandes in 2 fich von felbß 
gebenden Abtheilungen ausmachen. Die mehre- 
fien diefer Reden find bey gewiffen feyerlichett 
Veranlaffungen gehalten worden j  man fieht es 
ihnen aber gar deutlich an, daß die Begierde feine 
K m  ft zu zeigen ihm mehr als die Gelegenheit 
galt. Nur einige wenige und mehrentheilsfolche, 
von denen wir nur Auszüge übrig haben, find 
Schulftücke, zur Uebung und zum Muß er für 
feine Schüler gearbeitet, worunter die Polemar- 
chica, ein λογος εΐΐΐτχφιος. das Lieblingsfujet fo- 
wohl älterer als neuerer Sophifien, fich auszeich
net, die befonders durch die Vergleichung mit
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den ähnlichen Stücken eines Plato, Ifocratesj 
Arißides und anderer gewonnen hat, und bey 
einer genauem Beleuchtung der ganzen Gattung 
noch gewinnen dürfte. Oie AffeUation der al
tern Sophißen nicht allein in Anfehung der Spra
che, fondern auch in Einkleidung, Wendung und 
Darßellung der Gedanken iß bekannt. Sie er- 

fodert eine ausgebreitete Lectüre der mehreßen 
alten Schriftfleller, und das leiieße und regße 
Gefühl fü r  die allenthalben her geliehenen Bilder 
und Ausdrücke, oder fü r den Lefer, der diefes 
nicht mitbringt, einen beßändig dahin weifenden 
Commentar. Himerius iß in dem allen mehr 
Sophiß als irgend einer; er giebt jedoch feinem 
Lefer und Commentator dadurch einen großen 
Vortheil, daß er weniger verßeckt fremde Züge  
und Farben anbringt, fondern mehrentheils das 

Mußer, dem er fo lg t, felber nennt. So gehen 
mehrere feiner Reden in lyrifche oder faß dithy- 
rambifche Sprache über, aber er fagt es feinen 
Zuhörern und Lefern felbß, daß er jetzt den 
Alcäus, Anacreon, die Sappho und andere von 
jenen, im eigenen Gefühle ßngenden, Dichtern 
fpielen wolle;  mit welchem Glück, kann man ßch 
leicht denken. Anfpielungen auf alte Gebräuche, 
Sitten, Sagen und Begebenheiten, oder wörtliche 
Anziehung derfelben ßnd bey diefem Sophißen

vorzüg-
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vorzüglich häufig, wiewohl fie nichts Neues und 
Unbekanntes enthalten , deflo feltener und fon
derb ar er aber angebracht find. Diefes ziifam- 
mengenommen gab fl. IV. reichen Stoff f  ür fei
nen Commentar. E r  giebt von einer jeden Rede 
eine kurze Darflellung des Inhalts und der Ver- 
anlaffung. Ein Theil feiner Anmerkungen geht 
auf den Sinn des Autors, ein andrer erläutert 
die Ausdrücke, befanders die entlehnten. Vor
züglich iß der Theil, welcher die zum Verfländ- 
niß des Himerius nöthigen Kenntnifife des Alter
thums und der Gefchichte enthält. Ueber ver- 
fchiedene Punkte des Alterthums findet man hier 
in gedrungener Kürze beyfammen, was darüber 
gefagt worden ifl. Mehrere Stellen andrer alten 
Autoren werden dabey gelegentlich erläutert, 
auch wohl verbeffert, und hin und wieder giebt 
er manche eigene neue Ideen. Ein Bey 'piel' bey 
der XIV. Rede, p. 624. Daß die ältefien Grie
chen mit dem Namen der Hyperboreer niemand 
anders, als die Völker des nordweflächen Thejfa- 
liens und Epirus bezeichnten, hielt Rec. fchon 
längfl fü r  wahrfcheinhch, erinnert fich aber die 
Vermuthung noch nirgends gelefm zu haben, 
(.Hm. Abt Penzels Schrift iß uns nie zu Geficht 
gekommen);  IV. geht noch weiter und fucht 
zu beweifen, daß der gepriefene hyperboreifche 

Bibi. d. a. Litt. g. St. F  Apollo
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Apollo kein andrer als die zu Dodona verehrte 
Gottheit der Pelasger gewefen Jey, die man 
nachher gewöhnlich Iupiter nannte. Dergleichen 
verfchiedene Benennungen Pelasgifcher, verm ut
lich- namentofer, oder dem Namen nach unbekann
ter, Gottheiten finden fick mehrere, befonders un
ter den Local- und Provinzialgottheiten. Es 
fcheint, daß die Griechen mit den Göttern der 
Pelasger es wie mit denen der Aegypter mach
ten. Noch dürfen wir den wichtigßen Theil 
diefer Bearbeitung, den kritifchen, nicht verges- 
fen. Wir haben fchon vorhin des reichhaltigen 
Apparats dazu Erwähnung gethan. Das vor- 
züglichfie und fchätzbarfie Stück deffelben, wel
chem der größte Theil der Himerifchen Reden 
allein zu danken ifi, war ein Vaticanifcher Co
dex, welchen der Cardinal Quirini mit einer nn- 
befehr eiblichen Genauigkeit fü r  H. W. vergleichen 
ließ. AfJ'emanni glaubte, daß er ans dem 13 . 
Jahrhunderte fey. Weil der Buchbinder einen 
Theil davon zum Einbande verbraucht hatte, fo  
gab es in manchen Reden nur halbe und Vier
telszeilen. E s war daher eine große Freude fü r  
den Herausgeber, daß unter den zerfeknittenen 
fich keine befand, dis nicht entweder in den eng- 
Ufchen oder deutfehen Codcl. fchon vorhanden 
gewefen war, oder fich unter den Auszügen des

Photius
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P  holius befand. Aus diefen Codicibus mm Heß 
er den Text wörtlich, offenbare Schreibfehler 
oder grammatifche ausgenommen, abdrucken, und 
fügt jedesmal die Varianten, oder feine, und 
verfchiedener anderer, Verbefferungm und Ver
muthungen bey. Eben fo verfuhr er mit Aus
füllung derer Stellen, die nicht gar zu lücken
haft waren. Und in diefem ganzen Gefchcifte 
muß man ihm den Ruhm laffen, daß er mit 
feinem Autor völlig vertraut w ar, daher auch 
feine lateinifche Ueberfetzung, die auch dem 
Pliotius angediehen iß , in jeder Riickßcht ein, 
Mußer iß. Daß es einem unbefangenen Lefer 
nicht fchwer fallen dürfte manches aufzufinden, 
was dem f  IV. entgangen iß, läßt fich nicht 
anders erwarten. Auch die zu genaue Bekannt- 
fchaft iß zuweilen Urfaclve, daß man etwas 
überficht. Vielleicht gehört dahin eine Stelle, 
die ßch gleich im Anfänge der erßen Rede p„ 
328 befindet. Es iß ein λογος ετπΰχλχμιος auf die 
Vermählung eines feiner Schiller, und er fpricht 
von diefer Gattung von Reden und Gedichten, 
wie fchwer es bey ihnen j'eij', den wahren Ton des 
Affefis zu treffen, ώστε τψ  Θεόν αρεσα; τκ μ&λει, 
daß die Göttin der Liebe, diefe iß eben vorher er
wähnt worden, ihnen hold werde, könne man an 
dem Beyfpiele der Dichter abnehmen, ol πλείονς 

F  % οίμ&ι



®/μα/ ό&ινοι Τχ ερωτικχ γενομενοι, κχτχ μ$ν Stvv 
χ<η irxpSsvuv &τι τολμωσχν τψ  Ήρχν 6<ίει£χν,
τχ  ίβ Αφροδιττ,ς ο ρ γ ιχ ----TrxprjHxv ry A&aßicc
Σατφοι κca xitiv προς λυρχν, κα/ ποι&ιν τον θά
λαμον — “ welche, diefes iß der Sinn, wie uns 
däucht, zwar viel von Wagßücken der Liebe 
gefungen, Hymenäen aber doch der Sappho über- 
laffen haben.” Was Ή γη hier zu thun habe, 
läßt ßch auf keine Weife erklären. Ihre Eifer- 
fucht und Verfolgungsgeiß gegen die Geliebten 
des Zeus find freylich Gegenßand vieler Dich
terfabeln , aber hier paffen ße nicht. Wie wenn 
wir läfen κχτχ μ&ν ψΰαων (diefe Reijhifche Con- 
jeffur iß auffer aller Bedenklichkeit) nctj -xxpds- 
vtuv ε τι τολμωσχν την i\ßy\v αό&ιξχν — aufa iu- 
venum et pnellarum. Man wird die fophifli- 
fche Floskel ήβη τολμωσχ paffend genug finden. 
Sappho fleht übrigens hier per eminentiam, ob
wohl , wie W. auch bemerkt, Anacreon, Alcäus 
und andere auch Epithalamia gefchrieben hatten. 
Angenehm war uns noch die Vergleichung der 
vom Hrn. Hofr. Harles im I. 1785 aus den Pa
pieren des J'eel. W. heraus gegebenen Rede. Da 
iß der Commentar aus frühem, noch nicht zum 
Druck beßimmten Heften,noch weitfchweißg, die 
Materialien noch nicht verarbeitet und uni die 
Hälfte größer als in der jetzigen Ausgabe. Sie

verfehlte
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verfehlte auch die gute Ab ficht, beym Publikum 
und Buchhändlern Intereffe zu erregen. Die 
letzte Ueberßcht des M S. fchloß der Verf. im 
Frühling 17 7 1. und nun nach beynahe 20 Iah- 
ren ließ man feinen Verdienften Gerechtigkeit 
widerfahren. Noch bemerken w ir , daß auffer 
einer weitläufigen Vorrede und einer Lebensbe- 
fchreibung des Himerius vom Verf. diefer Aus
gabe, auch fein Leben vom Hrn. Hofr. Werns
dorf zu Helmßädt befchrieben beygefügt iß. 
Sorgfältige Eint Heilung des Textes in Kapitel 
und §§ und vortreffliche Indices machen den Ge
brauch diefes Werks fehr bequem.

Nn.

5 ·

Antigoni Carvilii Hiftoriarum mi-
rabilium collectanea, explicata a J o h .  
B e c k m a nn ,  additis annotationibus X y -  
landri, J .  Meurfii, R. Bentleii, Schnei
den,  J .  N. Niclas, aliorumque; cum in
terpretatione G. Xylandri, iubie&is 
fub finem annotationibus ad Ariftotelis 
aufc. mirab. Lipf. ap. Kummer 4. 284 S.

M n  nicht geringem Vergnügen zeigen wir unfern 
Lefern dieß angenehme Gefchenh an, womit uns 

F  3 der
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der gelehrte Herausgeber unerwartet überrafcht 
hat. Für den Freund der alten Litteratur iß 
es eine Freude, wenn er ßeht, daß auch d ie  
Theile derfeiben, die folche Hülfskenntniffe erfor
dern die gewöhnlich anffer feiner Sphäre lie
gen., von Männern bearbeitet werden, die diefe 
Kenntniffe befitzen, und dadurch diefem Ge- 
fckäfr gewachfen find. Die Natur gefchichte 
aer Alten iß eins der vorzüglichßen diefer Fä
cher. Jeder weiß, wie wenig von den älte-rn 
Humanißen ( Gestier ausgenommen) hierin gelei- 
ßet iß. Auch konnte man nicht mehr von ihnen 
erwarten, da das Studium der Naturgefchichte 
überhaupt, eigentlich erß in unfern Tagen recht 
aufiebte. Aber jetzt, da es LiebHngsßuäiutn 
κηfers Zeitalters geworden iß, wäre es ein ws- 
fentlicher Mangel in unfer Litteraüir, wenn man 
auf dis Beobachtungen und Nachrichten der A l
ten in diefem Fache keim Aufmerksamkeit wen
den wollte; zumal da diefe fü r uns von mehr 
als einer Seite Intereffe haben, und haben muffen. 
Einmal fü r Erklärung der Alten felbß; dieß 
bedarf keines Beweifcs;  dann aber auch, glau
ben wir hinzufetzen zu können, fü r  Bereiche
rung der Naturgefchichte überhaupt. Z w a r  
rühmen wir uns gewöhnlich in allen empirifchen 
JViJfenfchaften den Alten weit zuvor zu feyn ;
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aber dieß ifl vielleicht nur auf diejenigen Theile 
derfelbeti einzufchränken, wo wir durch vervoll- 
komnite Inßmmente mehr fehen, als die Alten 
fehen k o n n t e n ;  da hingegen, wo es nur auf 
ge fände Sinne, und feinen uncl unermiideten Be
werbung s ge: fl ankam, werden wir ße fchwerlich 
ii'j er treffen. Arifloteles und Theophraß können 
als Beobachter ohne Zweifel den grüßten Beob
achtern der neuern Zeit an die Seite gefetzt 
werden; und vielleicht haben alle folgende Jahr
hunderte keinen Mann hervorgebracht, der zu 
gleicher Zeit fo  v i e l  beobac htete  und f o  
v ie l  dach te, als jeder diefer beiden Männer, 
vorzüglich Arifloteles es that. Mag es feyn, 
daß auch alle Beobachtungen des Arifloteles nach 
ihm von ändern gemacht und befchrieben wor
den find; fo behalten die feinigen dennoch durch 
die Verbindung, in die er ße mit ändern fetzte, 
und die Folgerungen, die er daraus zog, ihren 
eigenthiimlichen fVerth. Freylich kann jeder 
Lehrling in der Phyßk jetzt mehr f e h e n  als 
Arifloteles, aber daraus folgt noch nicht, daß er 
auch mehr denken kann. — Setzt man noch 
hinzu, daß jene Beobachter des Alterthums, be- 
fonders die beiden eben genannten Männer, un
ter einem Clima und in Ländern lebten, wo doch 
vieles ganz anders feyn muß wie bey uns, und 

F  4 wo
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wo gegenwärtig gerade am wenigßen Unt er fli
eh im gen können angeßellt, und Beobachtungen 
können gemacht werden, fo läßt [ich auch ans 
diefem Grunde mit Sicherheit manches in ihren 
Schriften erwarten, das zu der Erweiterung 
diefer Wiffenfchaft noch jetzt dienen kann. Auch 
hat man bereits angefangen dieß einzufehen, und 
w ir dürfen hoff an, daß auch dieß Feld der Lit- 
teratur mit der Zeit ganz bearbeitet werde. 
Wenigflens find wir jetzt dazu a u f dem rech
ten Wege, und dieß verdanken wir großen- 
theils dem würdigen Gelehrten, deffen Werk wir 
hier anzeigen. Man hat bey dem einzelnen an- 
g·0fangen; einzelne, hieher gehörige, Werke der 
Alten find erläutert worden, f o  w e i t  f i e  f i c h  
e r l ä u t e r n  l i e ß e n ; wenn wir noch einige Zeit 
auf diefer Bahn fortgehen;  und, was der Ge
nius der Gelehrfamkeit abwenden möge, keine 
F l y p o t h e f e n  hin e in  tr a  g e n , fondern lieber 
aufrichtig genug find zu geßelien, d aß  w ir  
e t w a s  n i c h t  w i f f  en , fo  möchte fich alsdann 
ein Gebäude aufführen laffen, das das Ganze 
umfaßt; noch möchte es dazu zu früh feyn. 
Aber dieß find nur fo  unfre Gedanken, die den 
Arbeiten eines würdigen Gelehrten, der, wie wir 
hören, mit der Ausführung eines folchen allge
meinen Plans über die Natur gefchichte der A l

ten
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ten beschäftigt iß , keinesweges Eintrag thun 
follen. Ein Mann, dem es feine Lage erlaubt, 
diefem einzelnen Studio einen großen Theil fei
nes Lebens zu widmen, kann hier fehr leicht et
was leißen, das alle Erwartung übertrifft. — 
Aber es iß Zeit von unferm Antigonus zu 
fprechen.

E r  lebte unter Ptolem. Philadelphus, alfo in 
einem Zeitalter, wo, wie man weiß, bey der er
weiterten Erdkunde der Griechen zugleich das 
Studium der Naturkunde Lieblingsfiudium ward ; 
nur daß man leider gleich den Weg des A ri- 
ßoteles und Theophraft verließ, und mehr zu- 
fammenfchrieb, als felber fab. Z u  diefer Claffe 
von Schriftfiellern gehört auch Antigonus; er 
war nicht felbß Beobachter, fondern compilirte 
aus den Werken anderer, befonders des Arifio- 
teles, feine Schrift über merkwürdige Naturer- 
fcheinungen. Sie enthält 189 Capitel oder kurze 
Abfchnitte, von denen die erfien r 2? nach des 
V. eigenem Geßändniß aus des Arißoteles Na
tur gefchichte excerpirt find. Doch find noch in
diefen hin und wieder die Autoritäten anderer 
Schriftßeller, zuweilen ihre eigenen Worte, an
geführt. Die letzten 62 Abfchnitte dagegen find 
aus ändern, melirentheils verloren gegangenen 
Schriftßellern entlehnt. Die vielen Cornvptelen,t 
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die [ich, in den Text eingefchlichen hatten, hatte 
fclion Meuvfms in feiner Ausgabe großenteils 
verbeffert;  eine Arbeit, die durch die befländige 
Vergleichung des Arißoteles fehr erleichtert ward, 
wodurch die richtige Lefeart fich mehrentheils 
mit Gewißheit beflimmen ließ. Das was hier 
noch nachzuholen war,  hat vorzüglich der ge
lehrte Ii. Reffior N ie  la s  in feinen dem Ii. Hfr. 
B . mitgetheilten Bemerkungen, mit vielem Glücke 
theils berichtigt, theils weiter ausgeführt. Da
gegen fehlte dem Schriftfteller noch ganz das, 
was eigentlich Hauptfache war, ein Commentar 
Uber die Sachen. Diefen verdanken wir nun 
dem Hrn. Hofr. Beckmann; und man wird ohne 
unfer Erinnern leicht einfehen, daß diefer Com
mentar jetzt unendlich wichtiger als die Schrift 
des Antigonus felbfi ifl. Diefe gab gewiffer- 
maffen nur die Veranlaffung, um mehrere der 
dunkelßen Fünfte der alten Natur gefchichte, über 
die der H. Hofr. lange gefammlet und nachge
dacht hatte, in ein hellers Licht zu fetzen; oder 
auch mit einer Offenheit, die nur dem wahren 
Gelehrten eigen iß, zu geflehen, daß er felber 
in Ungewißheit bleibe. ledern Capitel ifl eine 
Anmerkung bey gefügt, die oft eher den Namen 
einer kleinen Abhandlung verdiente, durch die 
immer irgend ein Stück der alten Naturgefchichte,

oft
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oft mehrere zugleich, Aufklärung erhalten. Wir 
haben nicht nötliig, die Behandlungsart genauer 
zu charaßerißren, deren fielt der Vrf. bedient; 
unfere Lefer kennen diefe fchon aus feinen frü
hem Schriften, uni wiffen, daß eignes Urtkeil, 
verbunden mit einer alles umf affenden Belefenheit, 
den Hauptchara&er derfelben ausmacht. Noch 
weniger können wir, ohne uns in ein uns zu frem
des Feld zu wagen, die Refultate einzeln beur~ 
theilen, dis der Vrf. aus feinen Unterfuchungen 
gezogen hat. Vielleicht aber iß es unfern Le- 
fern lieb, einige derfelben kurz angegeben zu fin
den. So zu C. XXV. der Polvpus der Alten iß 
die Sepia oftopodia; nicht mir die Befchreibnn- 
gen der Alten, fondern auch dis Abbildungen 
auf den Syracufanifcken Münzen zeigen dieß.
— Der γχλεος gehört zu den fqualis. E s iß 
fonderbar, daß die fabelhaft fcheineiidcn Nach
richten der Alten von ihm noch zuweilen von 
Fifchern beßätigt werden. — Im Cap. XXVII, 
über den Halcyon. Nach allen mühfam gefum
melten Kennzeichen iß es die Aicedo ifpida. 
Weniger wahrfcheinlich iß Gesners Meyr.ung, 
von der Iynx torqr.illa. Z u  Cap. XLIX. über 
das Cinnamomum der Alten. Caßa und Cin
namomum war einerley; beides unfer Caneel; 
vielleicht aber verfchieden durch die A rt der Z u 

bereitung;



bereitung ;  fo  daß es fchon deshalb nicht befrem
den kann, wenn nicht Alles, was die Alten von 
dem Cinnamomo erzählen, auf den Caneel zu 
f/affen fcheint. Es iß falfch , daß je  Cinnamo
mum in Aethiopien oder Arabien gewachfen fey; 
es kam blos aus Indien. ( Diefe Behauptung be~ 
weifet der Hr. Hofr. vielleicht bey einer ändern 
Gelegenheit etwas ausführlicher. Sie hat doch die 
Zeugniffe der mehrßen Alten von Herodot bis auf 
Strabo gegen ßch. Wenn gleich jetzt der Caneel 
blos aus Indien kommt, follte er nicht in den 
frühem Zeiten ßch dennoch auch in jenen Län
dern haben finden können? Warum hätte er 
nicht, bey der hohen Cultur die das füdliche 
Arabien und Aethiopien in den frühem Zeiten 
hatte, und bey der beßändigen Verbindung mit 
Indien, ausdiefem Lande dahin können verpflanzt 
werden, da das Clima daffelbe iß?) — Z u  
Cap.LVI. über den Nautilus, er iß gewiß Ar
gonauta Argo Linn.— Z u  Cap. LX. die Delphini 
der Alten. E s  iß unmöglich mit diefer Unter- 
fuchung aufs Reine zu kommen, weil die Alten 
den Namen von verfchiedenen Gattungen ge
brauchten, und zugleich Phocas, Trichechos und 
Squalos darunter begriffen. — W ir haben aus 
vielen nur diefe wenigen Bemerkungen ausgeho
ben, um unfre Lefer auf die vielen intere ffanten

Gegen-
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Gegen ft ände aufm er kfam zu machen, die ße hier 
behandelt finden. Wenn d ie ß  nicht Bereiche- 
rung der Wiffenfchaften und Erweiterung menfch- 
licher Kenntniffe iß, was verdient denn diefen 
Namen ? Wir fchließen diefe Anzeige mit dem 
Wunfch und der Hoffnung, daß diefe Arbeit 
nicht die letzte der A rt feyn möge, mit der uns 
der V. befchenkt. Ie geringer die Anzahl der 
Männer iß, die Unter[uchun gen der A rt anßei
len können, um deßo mehr wird gewiß mit uns 
das Publicum diefen Wunfch wiederholen,

Hn.
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6.
Jo. Alb. Fabricii Bibliotheca graeca,

iiue notitia fcriptorum veterum Grae
corum quorumcunque monumenta inte
gra aut fragmenta edita exftant, tum 
plerorumque e MiT. ac deperditis, abau- 
<flore tertium recognita et pluribus lo
cis aucfta, Editio Quarta, variorum curis 
emendatior atque audior curante Gott- 
lieb Chpli. H a r l e s  —  acc. b. J. A. Fa
bricii et Chph. Aug. Heumanni fupple- 
menta inedita. Vol. Ϊ. Hamb. ap. C. E. 
Bonn. 1790. xviii. S87- 4maj.

N ie  hat ein einzelnes Werk auf das ganze Stu
dium der alten Litteratur einen fo gewaltigen 
und allgemein bemerkbaren Einfluß gehabt, als 
die Fabricifche griechifche Bibliothek. Bis dahin 
gab es immer Oligarchen in cliefer gelehrten Re
publik, die, weil ße ßch müh/am den Beßtz je
ner Kenntniffe erworben hatten, die auffer ihnen 
wenigen gemein waren, mit der Sprache der 
Allem wiff er dem großen Haufen der Humaniften 
ihre Formeln verkauften. Fabricius ward gleich-

fam
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fam ein andrer Cn. Flavins, durch ihn wurde
der ganze Umfang der griechifchen Litteratur 
einem jeden vor Augen gelegt, und man merkt 

es von der Zeit auch den mittelmäßigßcn Schrift» 
flellern an, daß ße ßch an feinem Reichthutn 
erholten. Freylich hatte es vielleicht fü r manchen 
auch die Folge, daß ihm beym Anblicke diefes 
Vorraths in faß allen Theilen der griechifchen 
Litteratur. der Muth zur weitern Erforfchung 
derfelben völlig entßel. Indeffen würkte bey dem 
beffern und zahlreichem Theile diefe allgemeine 
Ueberßcht von Kenvtnijfen und Ideen bey eigner 
Leftüre und Nachdenken, Zufammenhalten, Prü
fen, Läutern, neue Auffchlüffe, und ßreuete über
all Funken zu dem Lichte aus, das in unfern 
Tagen durch fo vielen neu hinzu gekommenen 
Stoff fo hoch auf ge flammt [iß. Wer einen Blick
auf den Zufland der alten Litteratur gegen 
das Ende des vorigen Iahrhunderts wirft und 
unfre heutigen Kenntmffe damit vergleicht. der 
muß dankbar das Andenken eines Mannes fegnen, 
der zu allen diefen Erweiterungen die erße Ver- 
anlaffung gab. Eben diefe Erweiterungen aber, 
bey denen wir gleichwohl das Werk niemals ent
behren konnten, ließen uns bey jedesmaligem Ge
brauche d eff eiben fühlen, wie weit wir vorgerückt 
feyn, und erregten den Wunfch nach einer neuen



und mit allen Entdeckungen und Ideen neuerer 
Zeiten bereicherten, Ausgabe. H. Ho fr . Harles 
theilte darüber 1785 dem Publikum feinen Plan 
mit, welches darinn nur Eine Stimme hatte, daß 
niemand außer ihm mit allen erforderlichen E i
gen fcha ft en , die zu diefem Unternehmen n o t
wendige Beharrlichkeit vereinige; und daher die

fem Anfänge mit der gefp'annleßen Erwartung 
entgegen fall. Diefe würde nun zwar bereits 
vor 5 Iahren durch einen Theil befriedigt wor
den feyn, denn damals war man fchon bis auf 
den Abfchnitt Vom Homer mit dem Drucke vor
gerückt, wenn es nicht dem Verleger gefallen 
hätte, das erfle Volumen ßärker, als es bis da
hin war, einzurichten, gerade zu einer Zeit, wo 
der Hr. Herausgeber von einem Mitarbeiter ver- 
laffen wurde, und eine fchon vertheilte Arbeit, die 
Kapitel vom Homer, felbß zu übernehmen fich 
gmüthigt fahe. Und dazu wollte er endlich 
auch gerne den VilloifonJ'chen Homer ab warten. 
Die letztere Hälfte diefes Bandes alfo iß voll- 
fländiger als die erßs, früher abgedruckte, wel
che im nächßen Bande ihre Znfätze erhalten 
wird. Diefer erße Band nun umfaßt von dem 
altern Fabricifchen IVerke Lib. I. Π. bis zum 
XIV. cap. Aus 530 pagg. in kleinem 4to ßnd 
hier 887 in großem geworden und dabey iß doch

das

96  Fabricii bibliotheca graeca



ed. Harles.

das p .15 -2 1  incl. der alten Ausgabe befindii- 
liche Gedicht des Marcellus Sideta weggelaffen. 
Empedocles Sphäre aber ifl wegen der Seltenheit 
der Exemplare beybehalten, und noch überdieß 
mit den Hederichfcken Anmerkungen verfehen 
worden. Im Plane des alten Werks iß nichts 
geändert. Ungerechnet, daß das eigentliche Un
ternehmen eine neue Ausgabe, kein neues Werk 
zu liefern, diefer Abänderung im Wege flehen 
mußte;  fo hat es, wie der Hr. Herausgeber be
merkt, und ein jeder der die Bibliotheca etusas 
genauer kennt fe llfl finden wird, wegen der ge
nauen Beziehung und innigen Verwebung aller 
Theile zu einander, fo unglaubliche Schwierig
keiten , daß der davon zu erwartende Nutzen, 
gegen die Verwirrung welche dadurch angerich
tet werden würde, gar nicht in Anfchlag zu 
bringen wäre. Die Zufätze find alfo theils 
zum Texte theils zu den FabriziJ'chm unterge- 
felzten Anmerkungen gekommen, und alsdann 
fnd fie mit Quadrathäkchen eingefchloffen, die 
Litterärnotizen ausgenommen, wo der Hr. Her
ausgeber uni nicht läflig zu werden nicht immer 
durch Zeichen die Zufätze vom Fabrizifchen 
Texte trennen mochte. Bey den Anmerkungen 
aber machen zuweilen die mehreren EinfcMebfel 
dem Lefer einige Schwierigkeit. So können wir 

Eibl. d. a. Litt. g. St. G z. B.
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z. B. p. 827. n. b. nicht gehörig unterfcheiden, 
was Heumann zugehört oder dem Herausgeber 
eigen iß.

Die ausführlichßen Zufntze find in den ganz 
neu hinzugekommenen Anmerkungen enthalten. 
Man findet darin die Refultate aller neuerer Be
mühungen und Unterfinchungen, mit der bey er
forderlicher Kürze möglichflen Beßimmtheit, vor
gelegt, die dem Hrn. Hofr. eben fo viel Dank 
als Bewunderung gewinnen wird. Am an f f  al
len dfien find die Erweiterungen in den Capiteln 
vom Homer und Pythagoras und den Pytha- 
gor'dern. Häufig hat der Hr. Herausgeb. auch 
feine eignen Ideen, und fogar einzelne Bemerkun
gen über manche Stelle eingeßreut. So p. 97. 
n. e. Uber die Urfachen, warum dem Hefiodus 
gerade der Süd- N ord- und IVefl wind, zuträg
lich heißt.

Die ganze unermeßliche Ausfüllung diefes 
Theils des Fabricifchen Werks mit den neuern 
Kenntniffen gehört faß: lediglich Hrn. Hofr. H. 
allein zu, die Kapitel von den SibytJinifchen Ge
dichten ausgenommen, die größtentheils H. Prof. 
läger zu A ltorf bearbeitet hat. Einzelne B e i
träge wurden ihm von mehrern Gelehrten, die er 
überall genannt hat, zugefandt. Auch kamen 
dießm erflen Bande die eigenhändigen Anmer

kungen
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klingen des Fabricius, die er feinem Exemplare 
ehemals beygcfchrieben hatte, und Hrn. H. Π. von 
einem Gelehrten, den er ans Achtung nicht nen
net, witgetheilt wurden, fo wie die des f .  Heu- 
mann aus feinem Exemplare, welches unfer Hr. 
Prof. Reufi befitzt, vortrefflich zu fiatten;  fo 
wie die Bemühungen des Hrn. Hofr. Adelung 
zu Dresden um das Regißer der Homerifchen 
Ausgaben diefem Tkeile eine befondere Vollkom
menheit gewähren. Die Natur des ganzen Werks 
erlaubt übrigens keine A rt von Auszügen. N ur  
einige einzelne Bemerkungen aus dem litter'dri- 
fchen Theile, wie ße uns eben aufßoßen, erlaube 
man uns: p. 712. Melanchthonis Praele&iones 
in Theognidem von Ge. Major her aus ge geben 
find vom lahr 1560. Ein darauf ßch bezie
hender Text aber iß erß 1561 nachgefolgt, uni 
von diefem an tragen nachher alle, felir zahlrei
che, Wiederholungen deffelben die explicationes 
M. auf dem Titel, die nirgends wieder dazu 
gekommen find.

Unter eben diefe Wiederholungen gehören die 
Abdrücke vom lahr 1591 und 94 bey Ldntherg, 
welche fälfchlickp. 7 13  cils Repetitionen der Her- 
telfchen Sammlung auf geführt find. p. 746 fagt 
Fabricius, daß Chriit. Egenolphus die Stepha- 
nifche Sammlung der Sentenzen der griechifchen 
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Komiker wiederhohlt habe. Diefes Büchelchen 
möchte man aber wohl fchwerlich unter die Samm
lungen zählen dürfen. E s enthält äußerJl we
nige Sentenzen, und hatte zu feiner Zeit die Be~ 
flimmung wie unfre Stammbücher gebraucht zu 
werden. Z u  dem Ende find die Sentenzen un
ter gewiffe Gemeinplätze gebracht, und es findet 
ßch nur eine Seite um die andere eine griechi- 
fche mit mehrern lat. Ueberfetzungen verfehen, 
zu welcher die gegenüberflehende Seite eine ßnn- 
bildliche Figur allein oder mit einem leeren Wap- 
penfchilde liefert. Wirklich iß das Exemplar, 
welches wir vor uns haben, zu diefem Behufe 
verwandt worden.

p. 814· die Morellifche Ausgabe der Sphaera 
des Empedocles iß blos von 1586. Ebendafelbß 
iß bey Angabe der lat. Ueber fetz, derfelben ein 
Druckfehler der alten Ausgabe ι6&γ bey behalten 
worden. Die Hederichfche Ausgabe p. gi6. iß 
wohl nie in den Buchhandel gekommen, da ße 
ein bloßes Schulprogamm zu einer den 16. April 
(diefes iß beygefchrieben) i ? u  gehaltenen Rede
übung iß. Daher auch ihre Seltenheit. Der 
Raum verßattet uns nicht vieles auszuheben. 
Wir würden fonß am liebßen beym Homer ver
weilen. Indeffen wollen wir aus diefem Abfchnitte 
nur ein einziges Büchelchen berühren, welches

Fabricius
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Fabricius Übergängen hatte, und wir hier mit 
Vergnügen angezeigt und richtig beurtheilt ge

funden haben. E s iß Zach. Bogan Όμηροζ 
kßpot'î wv fiue Comparatio Homeri cum Scripto
ribus facris quoad normam loquendi, mit an ge
hängtem Heiiodus νμηριζων. Oxoniae 1658. 8· 
Siehe p.5/5. Längß wün'chten wir zur Ehre 
diefes Mannes und zur beffern Würdigung fei
nes Buchs, das von den mehreflen mißkanntwird, 
ein Wort bey fchicklicher Gelegenheit reden zu 
können. Noch mehr aber wuchs diefer Wunfch 
bey Gelegenheit einer Stelle des Recenfenten des 
Döringifchen Catullus (A . L. Z .  179?· n. 180. 
p. 719O» welcher den guten Mann fchlechthin in 
die Klaffe der Allegorienjäger oder der hollän- 
difchen Crüfuffe wirft. Aber Bogan war kein 
Träumer der im Homer Dinge zu fehen glaubte, 
die niemand mit gefunden Augen zu fehen pflegt. 
Vielmehr wird man auf die angenehmfle Weife 
überrafcht, wenn man hier ohne theologifche Vor- 
urtheile, ohne Hypothefen und Kleingeißerey ganz 
natürlich alte Sprache mit alter Sprache, Dich- 
terfprache mit Dichterfprache, Begriffe, Vor- 
ßellungen und Sitten der Bibel mit denen beym 
Homer, nicht zum Behufe der heiligen Bücher, 
fondern überhaupt zur beffern Einficht in die 
Sprache und zum leichtern Verfländniß des al~ 
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im Griechen verglichen findet. Daß er viete 
Dichterbelefenkeit und Sprachhenntniffe befaß, 
hat Bogan auch anderwärts gezeigt; hier zeigt 
er ßch aber befonders von der vorteilhaften 
Seite daß er feinen Dichter in feinem Geiße laßt 
fein Zeitalter, Sitten, Denkungsart und Aus
druck verßand und fühlte — und das im Jahr 
3658 in England! Wo haben wir denn in die
fen Zeiten, ja  faß ein ganzes Iahrhundert nach
her, eine fo gefunde Vergleichung der profanen 
Schriftßeller mit den heiligen Büchern? ja  wo 
mir die Idee dazu! Namentlich über Allego- 
rifiren fpricht er: Qui commentarios fcribunt, 
nee non concionatores, vbi refeiuerint veteri
bus quoque in honore vfuque fuiffe quas in 
feripturis legunt loquendi formulas ac compa
rationes, abftinebunt fe ab allegoriis et in
eptis gloflemafcis, qualia mihi fubinde ad nau- 
feam vsque etiam a viris doftis e fuggeihi ma
gna cum oftentatione ac faftu ingefta fiant, 
tanquam certae et inconcuffae veritatis, quibus
que folis nixa eft oratio faepe vna atque altera!
— Schade daß der Mann zu viel arbeitete, und 
vermuthlich auch durch manchen Verdruß, den 
ihm fein heller K opf zuzog, mürbe gemacht 
wurde wie ich aus feiner Vorrede nicht unwahr - 
fcheinlich fchließe. E r  ßarb fchon 165g in einem

Alter
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Alter von einigen 30 Iahven und mit ihm viele 
fchöne Hoffnungen fü r  die alte Lit teratur, in 
der er vielleicht noch Epoche gemacht hatte. 
Daß manche nicht paffende Vergleichung oder 
fehr fchwache Aehnkchkeit mit unterlaufe, wird 
man ihm wohl in Rückficht auf die Idee des 
Ganzen zu Gute halten können, fo wie man uns 
diefe Abfchweifung zu feiner Ehrenrettung ver
zeihen wird. —

Fabricius Bibi. Graeca wird alfo auf immer 
durch die Bemühungen eines H a r l e s , und in 
künftigen Zeiten anderer ihm ähnlichen Gelehr
ten, ein allgemeines Repertorium fü r die griechi- 
fche Litteratur bleiben. Aber den überschauen
den Blick, der den Gang derfelben durch alle 
Zeitalter verfolgen und ein Bild des Ganzen, 
ohne welches jene Kenntniffe todt find und der 
Geiß der Griechen unempfunden bleibt, in die 
Seele prägen könnte, gewähret ße nicht. IVir 
freuen uns daher eine Schrift darneben ßellen 
zu können, die den erßen Verfuch diefer A rt ins 
Publikum gebracht hat.

7 -
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7 ·
Commentarii de Litteris et Aucto

ribus Graecis atque Latinis fcriptorum- 

que editionibus au&ore Chriftian. Dan. 

B e c k i o  P. O . Pars prima. Hiftoriam 

Litterarum  Graecarum  et Scriptorum 

Graecorum  comple&ens. Se&io Prima. 

L ipf. ap. Benj. J .  G. Fleifcher. 17 8 9 ·  8 · 
1 1 8 pagg. ohne die V ir re d e .

De v vprdienfivolle Hr. Prof. Beck fetzt durch 
diefsn Abriß die in feinen Monogram, phill. inft. 
an gefangene Arbeit fo rt , indem er zugUicli ein 
Handbuch fü r  feine Vorlefungen liefert. F ü r  
mündliche Erläuterungen iß es daher hauptfäch- 
fich eingerichtet, doch wird ßch auch der Ken
ner diefes Feldes der fchönen Anßcht freuen. 
Der Hr. Verf. tlieilt feine Schrift in 2 Abfchnitte, 
wovon der erfte, welchen wir vor uns haben, 
dem Gange des griechifchen Geißes in feinem 
Dichten und Wirken überhaupt nachgehet, der 
zweyte aber die griechifchen Schriftßeüer felbfl 
in chronologifcher Ordnung aufftellen wird. 
Nach einer allgemeinen Einleitung, die jedoch 
nur angedeutet iß , über den localen Urfprung 
und Verbreitung der griechifchen Wiffenfchaften

durch



de litteris graecis. i o f

durch verfchiedene Gegenden, deren Urfachen 
und Wirkungen, ihren eigenen, von der Rö- 
mifchen Litteratur und der heutigen ße unter- 
fcheidenden, CharaBer und Werth, kommt er auf 
die einzelnen Theile derfelben nach ihrer fuccefß- 
ven Bildung und Cultur, Poefie, Gefchichte und 
hißorifche Geographie, philofophifche und mathe- 
matifche Wiffenfchaften in ihrer Kindheit, M o· 
ralphilofophie und Sophiflik, und feit der Alexan- 
drinifchen Periode Sprachßudmm und neue Be
arbeitung der naturhißorifchen, geographifchen 
phyßfchen und mathematifchen Wiffenfchaften. 
Von Poeße gieng bey den Griechen alles aus, 
und bey diefer gefchah vermnthlich der Anfang 
wieder von Hymnen und ging zur epifchen, ly- 
rifchen, gnomifchen und elegifchen zuletzt dra- 
matifclien Dichtungsart fort. Nach Verluß der 
griechifchen Freyheit blieb mir allein in der ele
gifchen und bukolifchen Poeße Erfindungskraft 
ficlitbar. Alexandrien gab ihr eine ganz neue 
Richtung. Nach diefer Zeit bliihete hauptfäck- 
lieh die kleinere Poeße (epigrammata), bis 
ganz an die Chrißen ‘übergieng. In diefer Claf- 
ßfleation vermiffen wir die Periode der fpcitern 
epifchen Dichter, eines Mufäus, Coluthus, Try- 
phiodorus, Nonnus. Das eigene Studium die
fer Grammatiker verdient auf alle Falle befon- 
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ders beleuchtet zu werden. Wenigßens möchten 
w ir diefe Gedichte nicht unter ein Genus mit 
denen des Homer und, anderer fetzen, die eine 
natürliche Frucht ihres Zeitalters waren, und 
welche nach dem Plane diefes Buchs vorzüglich 
ausgezeichnet und mit ’keiner fremden Gattung 
vermifcht werden follten. Zunächß der Poefie 
entwickelte fich die Gefchichte von einzelnen M y
then oder Gefchlechtsregifiern zur Verbindung 
von Stamm- Städte- und Provinzial gefchichte. 
E rß  nach den Pcrßfchen Kriegen entfland wahre 
Gefchichte, die fich von natürlicher Simplicität 
zur Kunß erhob und endlich überfeinert wurde. 
Alexanders Zeiten hatten einen nachtheiligen 
Einfluß auf fie. Man fuchte von der Zeit an 
mehr durch das Unerwartete und Neue, als 
durch Wahrheit zu gefallen. Mit Polybius fing  
indeffen eine neue Gattung der Gefchichte, die 
J'ogenannte pragmatifche an, welcher Gefchmack 
fich bey allen folgenden Autoren zwar erhielt, 
aber zu den Zeiten der Kaifer, aus Schmeiche
le y und Defpotenfurcht, ausartete. Mit der Ge
fchichte ging Geographie, anfangs einen Gang, 
bis fich Mathematik zu ihr gefellete. Seit Ale
xanders Zeiten ließ fie die Gefchichte hinter fich.

Auch Philofophie im weiteflen Sinne genom
men ging von Mythen aus. Gedanken und Vor-

ßellungen



ftellungen über den Urfprung des Ganzen, über 
Erde, Himmel, Geßirne, Körper und unkörperliche 
Wefen bildeten ßch in Mythen und wurden my- 
thifch vorgetragen. Diefen folgten die alten phyfi- 
fchen Dichter und die Keime zu allen folgenden in 
Griechenland ausgebildeten Wiffenfchaften eniwik- 
kelten ßch. Ihre erße Kultur bekamen ße in der lo- 
ttifchen und Pythagoräifchen Schule, wo man auch 
nach und nach von den Mythen ßch entfernte und 
der Natur der Dinge näher trat, und dadurch 
endlich zu fonderbaren Erklärungen der Mythen 
geleitet wurde. Philofophie des Lebens gieng 
von eben fo rohen Anfängen aus, Orakel, L u - 
ßrationen und Büßungen, heilige Gefellfchaften, 
auferlegte Enthaltfamkeit und Beyfpiele derfel- 
ben, diefes waren ohngefähr die Künßet welche 
die damaligen Weifen zur Befferung des Men- 
fchen anwandten; allmählig wurden ße Staats
reformatoren und Gefetzgeber. Um die So. 01. 
bildete ßch die Dialektik;  noch gab es aber keine 
geänderten Theile der Wiffenfchaften. Diefe 
große Revolution im ganzen Syßem des Den
kens und Räfonnirens gefchah aber kurz nach
her mit dem Aufkommen der fcgenannten So- 
fhißen. Z u  gleicher Zeit erhub ßch die popu
läre Philofophie des Socrates, die zwar dem 
Studium der übrigen Theile dir Philofophie eine

Zeit-
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Zeitlang Abbruch that, ( diefes iß wohl au ff  er 
Zweifel) ;  in der Folge aber durch verfchiedene 
ihrer Schulen wiederum beförderte. Hier fchal- 
tet der Hr. Verf. die ganze Gefchichte der phi- 
lof. Schulen bis auf die letzten Neuplatoniker 
herunter ein. Hierauf handelt er von der B il
dung der Beredfamkeit, und von dem nachher in 
Alexandrien gcbohrnen Studium der Sprache. 
Von hier an nehmen alle Wiffenfchaften einen 
neuen Gang, die Griechen rücken unfrer Form 
der Sitten und des Denkens näher. Es werden 
nun alle Zweige der Litteratur einzeln in den 
folgenden §§ durchgegangen, und bey einem je 
den dasjenige von feinen Anfängen nachgeholt, 
was fich in dem obigen nicht füglich anbringen 
ließ. Ueberhaupt ifl nichts fchuxerer, als fo viele 
Materien, die fich durch einen fo langen Zeit
raum erftrecken, fo zu ordnen, daß man nichts 
zu früh fagt und fich nicht wiederholt. Wie 
der Hr. V. aber im 2. Theile alle Wiederholun
gen vermeiden könne ohne den erflen ganz aus der 
Acht zu laffen, macht uns einige Bedenklichkeit. 
Uns fcheint es doch auf jeden Fall bequemer uni 

zuträglicher, beide Theile mit einander zu verbin
den. Etwas anderes ifls, die bloße Bücherkenntniß 
von der Gefchichte der Litteratur getrennt ab- 
handeln, welches immer mit einigem befondern

Nutzen
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Nutzen gefchehen kann. Wir follten denken, daß 
der Hr. Prof. felbß in feinen Vorlefungen diefe 
Theile nicht trennte. Wir wünfchen übrigens, 
daß diefe A rt die alte Litteratur vorzutragen, 
wie ße Göttingen fchon feit v ie l en  fahren kennt, 
und Leipzig und Halle, feit Beck und W olf 
da lehren, genießt, auf mehrern Univ er fit eiten 
Deutfchlands Statt finden möge.

SN.

8-
Thucydidis Oluri fil. de bello Pe- 

loponnefiaco libri Vlli. ad ed. D u .

ckeri cum omnibus autftariis recufi. Ac- 

ceiTerunt var. lect. duor. codd. Anim- 

aduerfiones J .  C. G o t t l e b e r i  ; coeptum 

opus perfecit, fuas notas adiecit, indi

cem D uckeri et gloiTarium Gottleberi 

auxit  Car. Lud. B a u e r u s . —  Lipf. ap. 
Schw ickert. V o l .  I. 8 3 4  S. 4.

D a s  Schickfal fchien diefer neuen Ausgabe des 
Thucydides, auf die die Erwartung des Publikums 

fchon lange gerichtet war, im Anfänge nichts we
niger als giinßig zu feyn. Der verdienßvolle Ge

lehrte,
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der den erfien Plan dazu entwarf, und einen 
großen Theil feines Lebens der Ausführung 
deffelben widmete, ward in der Mitte feiner 
Laufbahn vom Tode übereilt. Glücklicher weife
ward die Arbeit einem Manne übertragen, dev 
faß  eben fo fehr dazu vorbereitet war, und felbß 
fchon öffentliche Proben davon abgelegt hatte, 
daß er ihr gewachfen fey. Die Papiere des f .  
Gottlebers erhielt H. R . B a u e r ,  ein würdiger 
Schüler von Ernefii, den die tnehrefien unfrer 
Lefer fchon aus feiner Ausgabe der Reden des 
Thucydides kennen werden. So ward das Werk 
vollendet, von dem wir hier die erfle und ßärkfle 
Hälfte erhalten, denn diefer erfte Band begreift 
fchon die 5 erßen Bücher. Wir werden unfern 
Lefern zuerfi einige Nachricht von der äußern 
Einrichtung des Werks geben, und dann unfre 
Meynung über den innern Werth deffelben fagen.

E s  iß unftreitig fchon ein großer Vorzug 
diefer Ausgabe, daß der Lefer hier auf einmal 
Alles vor Augen hat, was er bey der Lefung 
des Schriftßellers verlangen kann. Das große 
Format, das der Verleger gewählt hat, machte 
diefes möglich. Auffer dem Text und der ge- 
genüberflehenden Ueberfetzung finden fielt gleich 
unter dem Text die verfchiedenen Lefearten, fo-

wohl
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wohl aus den von Ducker, als aus den von Gott
leber gebrauchten Handfcliriften. Diefen gegen
über unter der Ueberfetzung iß der Scholiaß 
abgedruckt. Unter beiden die ausführlichen An
merkungen, zuerß von Ducker und. den übrigen 
frühem Bearbeitern, auf welche alsdann die von 
H. Gottleber und H. Bauer folgen. Zugleich 
iß am Rande der lateinifchen Ueberfetzung die 
fortlaufende lahrzahl nach den vornehmßen Ac
ren , fo wie auch die lahrszeit und Monate, 
auj jeder Seite angezeigt. Der Lefer gewinnt 
dadurch an Zeit und Mühe, indem er nicht erß 
nöthig hat, wie bey dem Zweybrücker Abdruck, 
mehrere Bände nachziifchlagen. Z w a r iß das 
Aeufere des Drucks nicht völlig fo fchon, wie in 
jener Ausgabe; die Schrift iß kleiner, und man 
hat überhaupt auf Erfparung des Raums Rück- 
ßcht genommen;  aber doch hat der Verleger 
auch von diefer Seite alles gethan, was man 
billiger IVeife erwarten konnte.

Einen großen critifcken Apparat hatte der 
fei. Gottl. zu feiuer Ausgabe nicht zufammenge- 
bracht. E r  hat nicht mehr als zwey bisher 
überfehene Handfchriften genutzt, eine Augsbur
ger und eine Moskauer. Die erße, die Rec. aus 
eigner Einficht kennt, iß unfireitig eine der fchön- 
fien und iilteflen die wir vom Thucydides haben;

P



i r 2 Thucydidis Hiftoria

ße umfaßt den ganzen Thucydides, und iß mit 
großer Sorgfalt auf Pergament gefchrieben. 
Die zweyte, die der fei. Gottl. durch Hrn. P r. 
Matthaei aus Moskau erhielt, iß jünger. Sie 
iß aus dem 15. Sec. und auf Papier gefchrieben 
Der fei. Gottl. hatte aus beiden die erßen zwey 
Bücher verglichen; H. Bauer vollendete erß die 
Vergleichung. Eine allgemeine Notiz von diefen 
Handfchriften hat zwar H. Bauer in der Vor- 
rede gegeben, aber fie reicht keinesweges hin, um 
den IVerth derfeiben fü r die Critik des Schrift- 
ßellers zu beßimmen; und wer hatte gleichwohl 
hierüber beffere Nachrichten geben können, als 
derjenige, der diefe Handfchriften felber genutzt 
hat? So viel wir aus der Varietas leftionis 
abnehmen können, haben diefe Handfchriften mehr 
dazu gedient, fchon vorhandene Lefearten zu 
beßätigen, als neue und bisher unbekannte an 
die Hand zu geben. Der Augsburger Codex 
fcheint uns offenbar aus einer und derfelben 
Quelle mit dem berühmten Caffelfchen geßoffen 
zu feyn, der fchon bey der Duckerfchen Ausgabe 
genutzt iß. So weit wir verglichen haben, find 
uns keine Lefearten vorgekommen, die ihm allein 
eigentümlich wären; wohl aber nehmen wir eine 
genaue Uebereinßtmtnung mit den Lefearten des 
Caffelfchen Codex w ahr; felbß die Aitslaffungen

find
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find diefelbtgen, wie z. B . εηςέΑουσι S. n 0 ;  
ja  auch die Correffiuren kommen in beiden über
ein. z. B. S. 400. σκόμβρος. — Eher fcheint zit- 
weilen die Moskauer Handfchrift etwas eigenes
zu haben; wiewohl wir auch hier auf keine Ver-

\  '
Änderung ge flößen find, die erheblich genug wäre 
im Text eine Stelle zu verdienen. Ob, und in 
wie fern nun von den Lefearten diefer und an
derer , fchon von Ducker verglichenen, Hand- 
fchriften Gebrauch gemacht worden;  ob andre 
Lefearten als die bisher gewöhnlichen in den Text 
a u f  genommen worden; ob der Plan des fei. 
Gottlebers von dem letzten Bearbeiter unverän
dert in diefer Rückßcht beybehalten fey oder 
nicht; überhaupt was nun eigentlich fü r  die Cri-  
tik des Textes geleiftet worden, — davon haben 
wir vergebens in der Vorrede des Hrn. Bauer 
beflimmte Nachrichten gefuckt, mit fo  vielem 
Recht wir auch diefeiben erwarten konnten. Nach 
den IVorten auf dem Titel ad editionem Duckerl 
recufi, und nach einer fehr kurzen Aeußerung 

—in der Vorrede, erwarteten wir einen bloßen Ab
druck des Duckerfchen Textes; bey genauer 
Vergleichung aber finden wir doch einzelne, auch 
in den Noten bemerkte, Veränderungen; z. B . 
S . 400 Auixlovg fü r Αεχίονς, S. 380 τ ίκπνεύ- 
CCCj fü r  ei τ  έκπνευσαι, S. ß^8 ifl Vor oevro- 
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βο&ί weggelaffen, S. 1 1 2  αντον στρατηγόν fü r  
αυτών στρ, u. f .  w. So gegründet und durch 
Handfchriften beßätigt auch alle diefe Verände
rungen find, fo hätte der Lefer doch im Allge
meinen muffen davon benachrichtiget werden, ob 
er eine neue Recenfon des Textes, oder völlig 
den alten Text vor ßch habe? Uebrigens ifl die 
Varietas leftionis in diefer Ausgabe bequemer 
zu überfehen, als in der vorigen. Sie iß mehr 
zufammen gezogen, und die LeJ'earten des Augs
burger und Moskauer Codex find jede an ihren 
Stellen eingefchaltet. Unfre Lefer werden hier
nach den critifchen Theil diefes Werks beurthei- 
len können. So manche einzelne Stellen auch 
noch in die fern Schriftßeller Vorkommen, die ei
ner Veränderung bedürfen, fo laßen ßch doch 
nicht leicht nach dem, was wir von den genutz
ten Handfchriften gefagt haben, große Verbeffe- 
rungen erwarten; nicht durch die Schuld der 
Herausgeber, fondern durch die Schuld unfrer 
Handfchriften. Es wird durch diefe neue Aus
gabe fehr wahrfcheinlich, daß die älteflen Hand
fchriften des Thucydides aus einer gemeinfchaft- 
lichen Quelle geßoffen feyn, und daher jü r  die 
Critik des Schriftßellers nicht mehr fehr vieles 
aus ihnen zu fchöpfen fey. Eine Vergleichung 
der Lefearten der Caffelfchcn und Augsburger

Hand-
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Handfchrift führt von felbß auf diefe Bemerkung,
— JJebrigens finden wir in diefer neuen Aus
gabe die Abweichungen von dem Duckerfchen 
Text nur fehr feiten, und nie ohne hinreichenden 
Grund, und die Autorität der Handfchriften.

Wir kommen jetzt auf den zweyten und wich- 
tigfien Theil diefer neuen Ausgabe, den expge- 
tifchen. Wer mit den frühem Bearbeitern des 
Thucydides nur in etwas bekannt iß , der weiß 
wie viel hier noch zu thun übrig war. Es gibt 
keinen profaifchen Schriftfieller des Alterthums, 
wrnigßens gewiß keinen Hißoriker, bey dem fo 
v i e l  zu erklären wäre, und der daher fo fehr 
der Interpretation bedürfte, als Thucydides. 
Das Lefen feiner Schriften muß ficher fü r  feine 
eigenen Landsleute ein Studium gewefen feyn;  
und gegenwärtig flößt auch der geübte Inter
pret auf eine Menge Stellen, die ihn auf halten 
muffen. Die ältern Humanißen, die ßch mit 
dem Thucydides befchäftigten, Aemilius Portus, 
Stephanus auch Hudfon, hatten nur einzelne 
Schwierigkeiten zu heben gefucht. — Dis Män
gel und Vorzüge der Anmerkungen von Waffe 
und Ducker kennt jeder Humaniß. Wenngleich 
die Erklärungen beider Männer großentheils 
treffend, und nicht weniger gelehrt find/ fo hat 

H  2 doch
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doch jeder Lefer des Schriftßellers ßch gewiß 
unzähligemal in feiner Erwartung betrogen ge
funden , wenn die größten Schwierigkeiten ent
weder mit Stillfchweigen übergangen, oder auch 
Dinge erläutert waren, die man hier nicht fuchte 
und erwartete. — Die großetis Lücken die ßch 
hier noch fanden, find nun durch die Bemühung 
der beiden deutfehen Gelehrten, die diefe neue 
Ausgabe beforgt haben, fo forgfältig ausgefüllt, 
daß auch dem, der viel fordert, hier wenig zu 
wünfehen iibrig geblieben iß. Hr. Bauer hat 
nicht gejagt, ob die Anmerkungen des f. Gottl. 
fich fchon Uber a l le  Bücher des Schriftßellers 
erßrecken, oder wie weit fie gehen ? Wir finden 
in diefem Bande deren zwar noch in dem fünf
ten Buche, (dem letzten das derfelbe enthält) 
aber fie werden fchtbar feltener und kürzer, und 
fcheimn fich zuletzt in bloße bsygefchriebene Be
merkungen zu verlieren; dagegen fie, befonders 
bi den zwei; erßen Büchern, fowohl in großer 
Anzahl, als auch völlig ausgearbeitet find. Hr. 
ß. hat fie, wie billig, ganz unverändert abdruk- 
ken taffen; fo daß fie, fo wie feine eigenen, im
mer an den gehörigen Stellen eingefchaltet wur
den. Voran gehen nemlich immer bey jeder 
Stelle die voUßändigen Anmerkungen der Ducker- 

fclien Ausgabe; auf diefe felgen die Gottleber-
fchen.
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fchen, und xuletzt die des Hrn. B . Die An- 
merkungen der neuern Herausgeber aber erftrek- 
ken ßch nicht bloß über den Text des Schrift- 
ßetters, fondern auch über den Scholiaflen ;  und 
wenn die letztem gleich durch Parenthefen-Zei
chen unterj'chieden find, fo wird es doch manchem 
vielleicht nicht lieb feyn, fie mitten zwifchen den 
Noten über den Schriftfieller felbß zu finden. — 
Die Anmerkungen des fei. Gottl. beziehen fick 
grofientheils auf die Verb effet'un gen und Erläu
terungen, die Abrefch und Reifiie über den Thu
cydides gegeben hatten;  es war durch diefe 
fo viel vor gearbeitet, und fie boten dem neuen 
Commentator fo vielen Stoff dar, daß nothwen- 
dig fiets Rück ficht darauf genommen werden 
mußte. Frey lieh waren Reißens Conjeauren 
mehrentheils fehr wilikührlich, und oft überflüfßg; 
fo  erfcheinen fie hier fehr oft, da fie von Män
nern gewürdigt werden, die die Sprache des 
Gefchichtfchreibers genauer fiudirt hatten. In 
den Noten des fei. Gottlebers bemerkt man al
lenthalben eine fehr ausgebreitete Kenntniß der 
griechifchen Litteratur, und einen großen Fleiß 
in Zufammenbringung der Stellen, die ihm E r 
läuterungen fü r feinen Schriftfieller an die Hand, 
geben konnten. Darin gibt er Ducker und Waffe 
nichts nach. E r  verbindet damit eine genaue 
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Kenntniß der griechifchen Gefchichte und Geo
graphie, wodurch manche Stellen glücklich erör
tert ßnd. Man merkt es deutlich, daß ein forg- 
fältiges Studium der griechifchen Gefchichtfchrei- 
ber ihm die Vorbereitung zu diefer Ausgabe 
w a r ;  fo wie er feine Sprachkenntniß befonders 
aus Grammatikern fchöpfte, die er bey der Aus
arbeitung immer zur Hand hatte. Die Anmer
kungen des Hrn. Bauers ßnd eben fo zahlreich 
und erheblich als die des fei. Gottlebers; und 
nehmen in eben dem Maaße zu , wie die Gottle- 
bfirfchen feltener und kürzer werden. Man er
kennt in ihnen den Mann, der die Sprache f e i 
nes Schriftßellers lange und genau ßudirt hat. 
Alle die vielen Schwierigkeiten, die in dem Aus
druck liegen, ßnd mit einer mußerhaften Ge
nauigkeit und Klarheit unterfucht, auseinander
gefetzt und aufgelöfet worden. Die ausführli
chen Erklärungen einzelner Worte hat Hr. B . 
mit Recht auf feinen Wortindex verfchoben, der 
dem zweyten Theile wird angehängt werden, 
und von dem wir uns recht was vorzügliches 
verfprechen. Die Bemerkungen feiner Vorgnn- 
ger hat H. B. oft berichtigt;  auch mit Gottle
ber iß er nicht immer derfelben Meynung, wie 
ßch das auch nicht anders erwarten ließ. Wir 
heben nur ein Paar Beyfpiele aus. 1,59 erklärt

Gottl.
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Gottl. das κ χ τ χ σ τ ο ί ν τ & ς  ίττολέμονν mit dem Scho!, 
durch ιιχτέϊγτησχν ές πόλεμον, bellum gerere coe
perunt; Hr. B. richtiger durch cum caftra po- 
fuiflent. Beide aber kommen darin überein, daß 
die ConjeBur des fei. Reifke κάτω στάνης keinen 
Grund habe. — In der Befchreibung der Peß 
11, 48 vertheidigt Gottleber die gewöhnliche Le~ 
feart: δύνχμιν &ς τό μεταστήσας σχ,εΐν. Hr. B . 
dagegen hält die Worte fü r  eine Gloffe. Frey- 
lieh könnten ße fehlen ;  aber Hr. B . weiß auch 
ohne unfer Erinnern, daß Thucydides keineswe- 
ges zu den ganz corrc&en Schriftßellern gehört. 
Diefen Vorzug der Schreibart konnte man noch 
in feinem Zeitalter nicht erwarten. E s  iß nicht 
unfer Zweck mehrere einzelne Anmerkungen zu 
beurtheilen, worin uns utifre Lefer fchwerlich 
folgen könnten ; wir hoffen das Chara&erißifche 
diefer neuen Ausgabe ihnen hinreichend gefchil- 
dert, und die Vorzüge derfelben im Ganzen ge
hörig auseinander gefetzt zu haben. Gewiß freut 
ßch jeder Freund der Critik und Gefchichte über 
diefe herrliche Bereicherung, die beide, fo wie die 
alte Litteratur überhaupt, durch dieß treffliche 
Werk erhalten haben. So lange die Gefchichte 
des großen Griechen gelefen wird,  wird man 
auch mit Dankbarkeit dis Namen der Männer 
nennen, die ßch um diefelbe Jo ausgezeichnete 

H 4 Ver-



12 0  Thucydides

Ver dien fle erworben haben. W ir feiten mm mit 
Verlangen der Erfcheinüng des zweyten Theils 
ent ge gern, der fich auch noch vorzüglich durch 
fehr ausführliche Indices empfehlen wird. -  Mit 
der Anzeige diefer clafßfchen Ausgabe des Thu
cydides verbinden wir auch zugleich die Anzeige 
einer fo eben erfchienenen Handausgabe eben die
fes Schriftflellers, die wir dem Hrn. Subredtor 
B r e d e n k a m p  in Bremen verdanken.

9 ·

Thucydidis de bello Peloponnefiaco
libri VIII. ad optimas editiones in vfum 
fcholarum diligenter expreffi. P. I. Bre
mse 17 9 1 .  4 0 6  S . 8.

N eben den beiden großen Ausgaben blieb eine 
J'olche Handausgabe unflreitig noch immer Be
d arf niß. Oer Mangel derfelben machte es bis
her beynahe unmöglich, den Gebrauch des Thu
cydides auf Schulen einzuführen, und die jun
gen Leute in der Interpretation eines der nütz- 
lichflen Schriftßetler zu üben- Man las hoch- 
flens einzelne Stellen, die etwa in der Gesner- 
fchen, oder irgend einer ändern Chreflomathie 
ab gedruckt waren. E s liegt aber nach unferer

Ueber-

k
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Ueherzeuguvg. fehr viel daran, daß man dem 
Anfänger, fo bald er fie irgend gebrauchen kann, 
die g a n z e n  Schriftßeller in die Hände gicvt. 
E s  wird dadurch nicht nur der Privatfleiß auf
gemuntert.; fändern es entflieht auch dadurch eine 
größere Vertraulichkeit mit den SchriftfleUern 
des Alterthums, die in den fpätem Iahren weit 
fchwerer zu erlangen ifl. Durch die gegenwär
tige Ausgabe wird daher allerdings einem wich
tigen Bedürfniffe abgeholfen; und wir wollen 
hoffen, daß die fleiffigere Lefung des Thucydi
des in den hohem Claffen der gelehrten Schulen 
eine Folge davon feyn wird. Der Herausgeber 
hat feinem Verfpreclien gemäß einen bloßen A b
druck des Textes geliefert, ohne Ueberfetzung 
und Noten. Nur ifl die Chronologie unten in 
kurzen Noten bemerkt. Der Abdruck fing an 
ehe noch die Gottleberfche Ausgabe erfchienen 
IV a r ; aber glücklicher weife kam diefe heraus, 
wie nur er f l  wenige Blätter gedruckt waren; fo 
daß diefe fchon von der 5. Seite an zum Grunde 
gelegt ifl. Correffheit und wohlfeiler Preis wa
ren die beiden Stücke, auf die der Hr. Heraus
geber am mehrflen fehen mußte. Diefer erfle 
Band enthält die 4 erflen Bücher. Der fol
gende wird das Uebrige umfaßen. Zum be
quemen Gebrauch fü r  Schüler würde ein guter 

H  5 U rort-
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Wortindex von äußer fl em Nutzen feyn;  der H. 
Herausgeber hat fich nicht darüber erklärt, ob 
er diefen zu liefern entfchloffen ifl;  allein wir 
hoffen ihn mit Recht von einem Manne erwarten 
zu können, der durch diefe Ausgabe fo wie durch 
fein M a g a z i n  f ü r  S c h u l e n  fchon fo fchöne 
Proben von feinem thätigen Eifer fü r  die Ver
vollkommnung unfers Schulwefens gegeben hat.

Hn.

1 0 .

Gotth. Ephr. Leffeng, Leben des So
phocles ̂  herausgeben von loh. Ioachim 
E f c h e  nbürg.  Berlin 1 7 9 0 . bey Voß.

i 7 z  S- 8 .

L g [ßng hatte noch als junger Schriftfieller die 
Idee über Sophocles zu fchreiben. Seine Arbeit 

J'ollte zuerfl das Leben des Dichters, dann eine 
critifche Zergliederung und Beurtheilung feiner 
Schaufpiele, und endlich eine profaifche Ueber- 

fetzung derfelben enthalten. Allein dieß Werk 
hatte leider! das Schickfal was die mehrßen 
feiner Unternehmungen hatten, angefangen aber 
nicht vollendet zu werden. Schon im lahr 1760

wurden
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wurden die erfien ?  Bogen deffelben gedruckt;  
aber da Lefßng die L.uft zur Fortjetzung ver- 
lohr, von dem Verleger zurück gehalten, fo daß 
auch nicht mal eine Nachricht davon ins Publi
kum kam. Hr. Hofr. Eschenburg, der als 
Freund des Verfiorbenen um die Sache wußte, 
und fich fchon durch die Herausgabe der Ana
leren fo große Verdienfie um den Lejfingfchen 
Nachlaß erworben hat, bekam auch die zu die
fer Arbeit gehörigen Papiere in die Hände, und 
nahm fich edelmiithig des verwaifeten und fchon 
vergeffenen Kindes an. — So erfclieint hier das 
Leben des Sophocles, freilich aber nur großen
te ils  fragmentarifch, und ein geringer Anfang 
der Ueberfetzung. Für den wicktigfien Theil, 
fü r  die Critik des Dichters, fand fich gar nichts;  
und wie lehrreich wäre gleichwohl diefer fü r  
den Aefihetiker, fü r  den Freuud der alten Lit- 
teratur, und fü r den dramatifchen Dichter zu
gleich gewefen! — Leffing ward auf die Idee, 
das Leben des Sophocles zu fehr eiben, zuerfi 
durch den Umfiand gebracht, daß im Bayle dem 
Sophocles nicht fo wie dem Aefchylus und E u 
ripides ein Abfchnitt gewidmet ifi. Dieß be- 
Jlimmte auch die Form feiner Arbeit, die völlig 
diefelbe ifi wie die in den Artikeln des Baylifchen 
Wörterbuchs. Voran gehet auf wenig Seiten

das



das Leben des Dichters aus dem Skoliaßen und 
dem Suidas zusammen gezogen, (worin man da
her auch nichts Neues und Intereffantes erwar
ten kann;) die weitere Ausführung iß den an
gehängten Noten Vorbehalten ;  von ~ denen aber 
nur die erßen 12  völlig ausgearbeitet find. Z u  
den übrigen waren erß größtenteils die Mate
rialien zufammengebracht, und manche, fchon im 
Text angedeutete, fehlen ganz. Le [fing hat in 
diefen mit großer Befefehheit und critifcher Ge
nauigkeit, die zuweilen felbfl in Micrologie aus
artet, mehreren kleine Umßcinde nicht nur aus 
dem Leben des Dichters, fändern auch manche 
andere Punkte des Alterihums unierfucht und 
aufgeklärt. Gleich zu Anfänge eine gelehrte 
Note über das Vaterland des Dichters, den δή
μος Colonus y dann über feinen Vater Sophilus. 
Leffing rettet ihn gegen den Vorwurf einer nie
drigen Herkunft, befanders ans dem Grunde, 
weil ihm diefe von dem comifchen Dichter nie 
vorgeworfen w ird;  und vermuthet dabey zu
gleich fehr fcharffinnig, daß diefe ganze Sage 
von feinem Geburtsort herkomme, indem man 
Κολών ώτης ( aus dem Demus Colonus) mit Ko- 
λωνίτης, ein Taglökner (nach Suidas Erklärung) 
verwechfelie, Wenn L . hier noch weiter argn- 
tirt} und die Endfylbe της in κολ:νι>ίτης mit 3τις,

Syrcg
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2 ητος v erweck fe it, fo vermißt man hier freylich 
Sprachkenntniß und Critik;  aber ferne fey es 
uns bey etwas aufzuhalten, was der unfierbliche 
Schriftfieller felber nur eine Grille nennt. — E r  

felber vergütet diefes durch die fchöne Erklärung, 
die er bald nachher von einer Stelle des Plu- 
tarch giebt, wo es heißt: Sophocles habe ver- 
beffert το πικρόν κχτάτεχνον της του A Ισχύ- 
λου κατασκευής. B ier verfieht L . das letzte fehr 
fchön von dem apparatn fcenico, flatt daß man 
es fonfi auf die Rede zu ziehen pflegte. — Aeu- 
ferfi genau ifl L . in der Unterfuchung, wann 
der Dichter zuerfi fü r  das Theater gearbeitet 
habe, und zeigt mit vieler Gelehrfamkeit, daß 
die gewöhnliche Angabe, 01. LXXVII,4, unter 
dem Archon Aphepfion, die richtige fey, was 
man auch dagegen einwende. — Die fchwere 
Frage, warum Sophocles bey den Alten der E r 
finder des dritten Schauspielers genannt werde, 
da doch Aefchylus fchon denfclben gebraucht 
habe, fucht L . damit zu beantworten, ((weil er 
fich deffen in allen Stücken bediente, was beym 
Aefchylus nicht der Fall w a r ”  Völlig befriedi
gend ifl diefe Antwort nicht; aber vielleicht kann 
fie zu etwas befriedigendem führen ; denn wie ? 
wenn Aefchyhis dieß erfi in feinen fpätern Stük- 
ken gethan hätte, nachdem Sophocles fchon den 

Bibi, d. a, Litt. St, I  erfien
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er firn Ver fuch gemacht hatte? — Ueberhaupt 
würde es nicht fchwer feyn, gegen manche ein
zelne Meinungen des fei. L . manches einzuwen- 
di n , uni fo mehr da er diefelben felbfl mir als 
Vermidhungen zu geber pflegt. — Aber dem- 
ungeachtet hat auch diefes Fragment von L  ei
tlen. fo großen innern Reichthum, giebt fo man
che treffliche Winke, und macht auf fo manche 
neue Gefichtspunffie aufmerkfam, daß es darin 
vielleicht manches vollendete Werk von ähnlichem 
Inhalt üherireffen möchte. Was würde es ge
worden feyn wenn es vollendet wäre, und der 
er fie tragifche Dichter und Critiker Dnitfchlands 
uns eine genaue Critik des erflen tragifchen Dich
ters der Griechen hinterlaffen hätte? Aber diefe 
Bereicherung war der deutfchen Litteratur nicht 
vom Schick al gegönnt; wir muffen uns mit dem 
wenigen begnügen das da [fl, und hier unfern 
Dank Z't ifchen dem Verfaff er und dem vortreffli
chen Herausgeber theilen, ohne deffen Bemühun
gen wir auch dieß wenige nicht genießen könnten.

H n .

I I .
Additamenta ad leclionis varieta

tem w  Pindari carminum editione Got- 
tingeöü 177$ notatam j ab editore Chr. 
G. H e y n e . Gottingae 17 9 1 ·  ap. Diete
rich. i6 o S .  4.

T l̂ ir glauben dieß Stück rieht angenehmer fü r  
unfre Lefer fchließen zu können, als indem wir 
ihnen von dem wichtigen Beitrag Nachricht ge

ben,
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ben, den die Critik und die darauf gegründete
Interpretation aes Finders durch diefe Zitfärze 
des berühmten Herausgebers erhalten hat. Sie 
find die Frucht einer vieljährigen genauen Be- 
kanntfchaft mit diefem Dichter, die nach der frü
hem Ausgabe deffelhen von Zeit zu Zeit durch 
wiederholte mündliche Erklärung noch um: vielem 
vertrauter wurde. ■ Gewiß haben viele unfrer 
Lefer diefen Vorlefungen mit 'beygewöhnt, und 
in diefem Falle werden ße es felber leicht berech
nen können, wie viel bey einer fo  Ichen Intern  
preiation auch die Critik des Dichters gewinnen 
muffe. Es war die Abßicht des H. Hofr. zu- 
ttächß diejenigen Stellen genauer durchzugehenf 
wo die Noten der Ausgabe eine Verbeffprung 
zuließen, oder nach feiner Ueberzeugung nöthig 
machten ; zugleich aber auch manche Anmerkung 
der vorigen Ausgabe zu erläutern und in ein 
hellers Licht zu fetzen. So erftrecken ßch diefe 
Zufätze über alle Oden des Dichters, indem 
auch keine einzige ganz leer ausgegangen iß, 
und in mehrern, besonders den Olympifchen, oft 
eine Menge Stellen berichtigt find. Für den 
künftigen Commentator des Dichters iß daher 
diefer Nachtrag eine der reichhaltigflen Quellen, 
fo  wie fü r  den Lefer ein unentbehrliches Hülfs- 
mittel zum Verßändniß deffelhen. Zugleich 
wird al>er auch der letzte feine Forderungen an 
den Interpreten jetzt vielleicht etwas höher fpan- 
nen als bisher gefchehen iß. Schwerlich iß bis
her etwas über Findar geichrieben worden, wor
aus man feinen Geiß und den unermeßlichen 
Reichthum deffelhen beffer beurtheilen könnte; 
aber gewiß noch nichts, d a s  deutlicher zeigte, 
wie viel dazu gehört, zu diefem Reichthum zu 
gelangen und ihn fich zu eigen zu machen; welche 

I  a genaue
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?-genaue Kenntniß der Sprache überhaupt, und 
der lyvifchen Sprache infonderheit; welches feine 
wGefühl, um bey der Critik nicht bey jedem Schritte 
xu ßraucheln ;  weicht Reizbarkeit der Imagina
tion, um nicht gefühllos Bilder xu überfehen, 
die dem Dichter vor Augen fchwebten ; welcher 
große Umfang von gelehrten Kenntniffen man- 
cherley A r t , um den Sinn des Dichters allent
halben ganz zu faffen ; überhaupt daß man ge- 
-wiffermaßen mehr Jeyn muß als Pindar felber 
war,  um ihn mit Glück erklären zu können. 
■Auf diefe A rt iß zu einer künftigen erklärenden 
Ausgabe des Dichters durch diefe Beyträge nicht 
blos vor ge arbeit et, fondern auch das Ideal dazu 
aufgeßellt worden, und dadurch wird das Pu
blikum wenigflens einigermaßen fü r die vereitelte 
Hoffnung -entfciiädigt, die es bisher gehegt hatte, 
daß der berühmte Herausgeber felber fick diefer 
Arbeit unterziehen ivürde. Bey einem Werke 
übrigens, wo fchon der Name des Verfaffers in 
dem Maaße wie hier fü r  den innern Gehalt 
Bürge fagt,  werden unfre Lefer keine einzelne 
Proben oder Auszüge erwarten, da auch eine 
bloße Anzeige fchon hinreichen wird, ihre E r 
wartung rege zu machen. Wir bemerken nur 
noch aus der Vorrede, daß H. Bodoni in Parma 
die Einwilligung des Hrn. Hofr. erhalten hat, 
den von ihm revidirten Und verbeffertsn Text mit 
der ihm eigenen Pracht abzudrucken. So wird 
alfo der Dichter auch in einem Gewände erfchei- 
neu, das feiner, fo wie feines Bearbeiters, wür-






