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V  o r b e  r  i  c  h  t .

7 \ e  Bekanntmachung dief es Stücks iß  durch die 

V eränderm g der Herausgeber etwas ver

zögert worden ; um das Verfäum te deßo fchneller 

nachzukolcn w ird das nächfte Stück unmittelbar 

nach diefem folgen.
D e r  P la n  u n fr e r  S c h r i f t  w ir d  im Ganzen un

verändert bleiben, nur in w ie fe r n  w ir  denfeiben 

in einzelnen Theilen mehr erweitern o d er e iu -  

fchränken fo llen , darüber entarten w ir die 

Stimme des Publicum s.

W ir  machen in gegenwärtigem Stücke einen 

V e r fu c h  die alte KunflgeJ'chichte etwas mehr mit 

hereinzuziehen, und liefern hier ein Monument, 

dejfen E rklärung unfern Lefern nicht uninteref- 

fan t feyn w ird . D ie Abbildungen anderer, bis

her unter uns unbekannter oder auch unrichtig  

erklärter, Kunßwerke des Alterthum s, die w ir be- 

ß tz e n , und unfre Verbindungen in Rom  um be- 

ßändigen neuen Z u f lu ß  von dort z u  erhalten, 

fetzen  uns in den Stand hiermit fortzufahren , 

wenn der B eyfall der Lefer uns dazu auffordert. 

W o nicht, fo  treten w ir gerne damit zurück.

Unfer Vorrath an Ineditis iß  durch die 

Schätze der ItakäniJ'chen Bibliotheken, die wir 

Gelegenheit gehabt haben z u  nutzen , feh r ge-

wachfen;



V  o r b e - r i e h t .

w.aehfen ; was w ir gefunden haben wird nach und 

nach in diefen Blättern e r sc h e in e n u n d  wir hof-

4 ■ fen  Stücke liefern z u  können, die den Freunden

der alten Litteratur nicht unwichtig feyn werden.

B ey den Recenßonen wird unfre A b  ficht mir 

dahin gehen, die W erke auszuzeichnen, durch 

welche die alte Litteratur gewonnen h a t, und Zti- 

Zeigen wie viel ß e  dadurch gewonnen hat. Claffifche 
W erke w erden  daher nie übergangen werden; die 

minder wlieblichen werden entweder nur kurz an

g e ze ig t, oder wenn ß e  z u  unwichtig f in d , wie 

bloße Abdrücke und alltägliche Ueberfetxungen, 

mit Still fchw eigen vor bey gelaffen.

D ie gute A ufn a hm e , die die erfien beiden 
Stücke unfrer Bibliothek gefunden haben, fckei
ne t uns B ü rg e dafür z u  feyn, daß alte L ite r a 

tur noch unter uns gejchcitzt w ird ; und, wir 
werden uns reichlich belohnt halten, wenn wir z u  

der Aufrechthaltung derfeiben, —  das iß , zu  
der Erhaltung des richtigen Gefchmacks —  durch 
diefe Blätter etwas b e y  tragen können.

T h . C h r . T ijd ifen . A .  H . L .  H eeren .

Theol. Prof. Phil. Prof.

I.
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I f a e i  O r a t i o  

d e 

M e n e c l i s  h a e r e d i t a t e .

Praemonenda.

S e ru a ta  eft haec oratio in Codice Bibi. Medi- 

ceae jc* lorentiae, ( q u i  fecundum Catalogum 

huius Bibi, eft Cod. X I . Plutei IV . Chartaceus 

40, mai. Sec. X V . )  vbi legitur p. 27. auerfa fqq. 

Apographum eiu s ,  quod, nefcio quo cafu aut 

tempore, AngUam peruenerat, typis vulgauit 

nuper V ir  doftus aliquis, non prodito nomine, 

fu b 't itu lo :  Ter a/« Koyoc irspi tu xhypa.

Excudebat Joh. Nichols. L o n d in iM D C C L X X X V . 

(22 pag. 8 mai ) nulla adiefta aut praefatione 

aut adnotatione, nifi quod extrema pagina 

paucae notulae leguntur fiue potius errorum 

correftiones. Nos libellum in Germania ra- 

riffimum, quod hic repetimus, ron  ingratum 

fecifle leftoribus fperamus, cum praefertim plu

ribus locis emendatiorem exhibeamus, argu

mento quoque adie&o et feftionibus adferiptis, 

ad iuuandam le&ionis facilitatem. Caeterum ge
nuinam efife hanc orationem et eandem quam

a 2 laudat



4 Ifaei Oratio

laudat Harpocration a), nem o, pu to , dubitabit, 

qui in his exercitatum habet iudicium; Ita 

plane orationis colore et vn'.uerfo traftat'oriis 

modo reliquarum, quas hwbemus, Ifaei eft 

limill’ ina , eadem cum fimplicitate vis et ele

gantia; et fere dixerim hanc in mente habuifle 

Dionvfium Ha’ irarnaiT. in iudicio de Ifaeo, 

quod vid. in edir. Reifkii Vol.  VII. p. 247.

Argumentum.

Menecles Arhenienfis, liberis deftitufus, 

filium a d o p t a u e r a t  E p o n y m i ,  veteris a m ic i  f i ,  

linm, fuae vxoris, quam vt improlem dimiferat, 

fratrem. Quod cum aegre ferret frater ipfius, 

bonis eius inhians, mortuo Menecle litem in

tendit f i i i o  adoptiuo, legitimam efle negans 

adoptionem, quippe hunc a fene deliro, et 

vxoris arribus in d u fto ,  teftamento demum fcri- 

ptum effe filium. Se igitur bonorum legiti

mum effr haeredem. F il ius ,  fiue huius no

mine Ifaeus, pro adoptione dicit ,  et prae-

milTo

a) Ita ille : dJyevi}*, x'JT'1 Ts ira/a iv Tu f V f -

x\ius nxbqis. Mirum hanc vocem in noftra oratione non oc

currere, feri non debet hoc fulpieionem mouere Potuit 

eam in fuo codice legere Harpocration, vbi in noftra eft 

uTrutc, polito a librariis confueto vocabulo pro inlclentiori. 

nifi fote in legibus occurrebat, quae in noftro exemplari 

non fuat adfcriptae. Saltim malim alterurun  fumere, quam 

fufpicari, in oratiogis nomine erratum elic a Grammatico.



de Meneclis haereditate. f

tniflo exordio et caufl’ae expofitione (Se£t 1 - 4 )  

oftendit, fe re fte , et fecundum legea factum 

efife filium Meneclis, non teftamenfo fcriptum 

aut a deliro, fed X X III  ante eius obitum an- 

n ij,  __ Meneclem huc non fecifle a muliere 

ilieftum» quippe tum iam dimififa, fed orbitate 

et  in fe beneuolentia metum, cum non eflet alius 

genere magis propinquus. (  S .  6. 7 ) —  T u m  

d ocet, cur litem fibi mouerit aduerfarius, fei« 

licet inuidere eum libi Meneclis bonorum pof- 

fetfionem, quae tamen, poftquam ifte maximam 

partem libi fumferit,  fint tenuiflima. Hoo qui 

fatlum  fit, copiofe narrat, 8 - H .  monens limul 

iudices, ipfos aduerfarios fuis fa&is fateri, fe 

legitime fuiffe adoptatum. S .  12 . Denique ad- 

dif, fe tam parnm cupidum efle bonorum, vt 

vitro fuo iure celTurus fuifiet,  nifi in parentem 

pietas et dedecoris timor cauflam deferere ve» 

tii üent. S . 13- Inde peroratio. S .  14 .

‘T  7T0 5  l<? T O ?

Troijjaocfiivsi viöv, ry

irotrjtei tlxoai Tp>'x bttj, oZ$eX<pwi> ciU'pirrßijTycrizv-

TOJV T% llhijpn, £UXpTVp7]7£ *) T>Q fXTj

tlvui tov Kkijpov iviiiHOVf noiTxXel^avTog vlcv Mg- 

T«rw sirdaHJj^xv ’tyevdofixprvploig 01 

a 3 oc$&X(pc}

* ) Apograph. habet iyn$tsß 7̂avrn)v et 3

Notae vncinis indufac funt editoris A ngli.
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ufsX(poi, v̂ /j Tpoc rovroug o irouQ C-rep xutS b)  

ryjv  xtoXoyixu &i<xsp%&Tcq, "'Es'i o Ao'yoc irog  
ivxvrlot; ra> rfspl rS  KA.socvüua xXijpn. ’Eusi fi&v 
yxp vnsp irvyysvei'xs sTtcs' w ie uir&p SixJijzTjg, 
'H  ZXGii;, uvT i’X y^ iC  k x t x  *0% ct<Tfi6y X&ysi y x p ,  

o tc t% ijv civTiü TTOieiv ex v r w  v ic v .  E f r «  t o  so -  

%oe?iKoV, on  a  7Te icS s lc  y v v x m l  sttohjgxto f i s .

b) Astb male fcriptum.

I 2 A I O T  A O r O S

TT g £  /  T  0  V M i V  i X . Ä i ü  <; H A  M g « .

I  ;«6V , w x v d p s g ,  s i n g  v^] X /LoQ  tTtOirjSr}

v iro  r iv o g  h x tc c  r o v g  v ö u s g ,  vi ĵ sy^ ' ir o i7]3 ijv cy9 v&j

ÜK XV 7T0TS ElTt&lV «Jöi/iX ToX[lij(TCq, W£ kirOttjGXTO

/ne M ev sy tk ifc  T rx p x v ocöv , 7} y v v x m l  ir s iS o p & v o e .  

'Ej-rt&iS')} <Je o Sf&Tog, a n  opSdct; ß ^ X e v o u e v o c ,  cvg 

i y a ;  (p y .u i ,  r s ip x T c q  s £  x u r x v ro c  r p o ir n  ro v  oc^sA- 

(p o v  t o v  XVT8 x t x l i x  r e S v s w T »  x x T x f r ja c t f ,  * t&  

7 8 c  S exG  t h q  TTxrpwiSQ, £ 5 '  v iiw v  xi<T%wofx.&voG 

i i i v x ,  i ^ o l  x v x y u 7] tVi 7ToAj/' ßoyS & T v  r g  tw

TCXTpl TU TTOlTJ^Xflivia fiS  8/XXVTU. AlSxGilW

I v  V fix c  &Z x p x f c t  -Trpozrpo'JTWQ Ts v^j x x t x  

vöfisg  äydvtTO vj irohjG is, «k ^<5/-

jtoc o »Xijpog 6 MevenXing t ovrog &y.S viS iy.sivov' 

ct/kS  o /xxprvg Si£fixpTvp7/<Te rxX rftrj. A 6 o u cq  $’ 

vpw v XTTXVTKV t V̂ cj XVTlßoXw, Vl£<4 IHS.TS.VJJ /J.6T
iv v a tx g



ivvat&Q u-rrod*%Ga9xi T*G Aoy« .̂ "EntüövvfioQ 3 

yxp 6 ’A%«f vbvc t ° TroiTi]p 0 ti^ irspof t & ay- 

Speg, q ik o s  Vv v̂ i ^ r r j h i o s  MsvexAer, 

sX r'VT0 -ot*16̂ '  ’H.üsv 6 s ocuria Trat Sec t  i r r u p i  
3jfieTe, 6‘Jo f t k v v k if ,  Suo Sh Svyyrdpeg. l'eXevTijaotv- 

roc St tS  7rxrpog ixSiSoiiev yja&ig r^V irpsaßvripxv  

uSsXCyj'j, k-ireiSi] ei^&v ü p x v , Asvxa\6(pwf ttpoTnot 

ir iS iv r eg , e’tnoat /*vu$’ vy] «V’ &x,&lv% rS  x pövs  
T&TJcpTw tr e i üzspov 7j tb  xS&X@i] y.pAV ij veutipoc 
«7%gcJoV jfAix/«v £?%6V avvom eiv , v̂ .j tw Ms-
vbx.Isi 57 yuvij t&Xsvtx , jp e7%e u-poVsoov. E V s;-  
rfjj av tu&lvy tx  vcf.u^öa.&va lirolrjG&v 0 MgvexA^c, 

f r e i  tv)v u6&X(prjy y/x£i, zJ^o/aj^vj/sk&v tjjv rg <£<- 
A<'ay rS  irxrpig  v̂ -j tauro#, v '̂ cJ<; 7T£0£ yfiotf

uvto; i)V SLxy.sip.svoQ' rj^eig sISoteg, o n  0 

TTxTTjp xSev\ xv sdwKev ijSiov rj kuelvto, SiSo/xev 

avrca, bu xTpaixov, tag ärog Xdyei knxzore, u/k.ot 

Trjv ’lG7)V irpohix b x iic v r s e , ijvTcep v ĵ 7rpeaßv- 

T s p x  x6eX (pijj kir& Sotxev' i u  Tg  r p ö z s  th t ü

7rpoT&pou o vtec xv to 'j (P th c i, n x T d z i ju e y  0U eT oi a ) .  

K a /  &?£ t i k x ß e v  e ir to a i P-VUQ 0 M evexAj/s e r i  

cl$e\@y TpoTzx, ri]v pxpTiipixv txvttjv  irpurov ßov-  

Aoiicif •Kxpx%e&cu[. ’ExSovTsg Tofavv txq xS&X(pdit u  3 

xvSpeg, HSM ovreg uvto'i iv ^kw ix, To' ZßoiTsv&Sxi 

iroxironeSu, v&) xireSTj/nyjcxfitv /J-stx Kpmpxrxe 

sie QpxH7jy’ titeT Sk So^xvtsq t x  eivccj u£ioi, irepi- 

a 4 Tcoirjadi-

a) o*xciej eft in Apogr.J

de Meueclis heereditate. J
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iroiri3cif.is.vot t t  HXTs.7r\ev.Gxluev d&vpo* kx tx^x/u-  

ß x v o fisv  r i j  T pevßvT spx  olä&kcpij ovtx 8vo irx idtx , 

ry v  rls vscordpxvi yjv e;%e Msy.&ukr}g, x irxrfx*  

K cq  tjieTvog OBVrJpu , jj t f t rw , 7ro'&.ct £ttxi- 

v&cxg Trjv cc isk tp ijv , koy ag  sTroistro -jrpog $«•«€» 

%.<pvj tt\v re ykix txv  (/(popoiSaj r^y ix v ro v  

rrjv txnxiStxV xkqvv b ) , 2<pj/, rfsi'v iicstvrjv tj/c

XPIJSOTTJTOG Trjg kxVTrjg- to v to  xxokxxjtrcq, x x x t ix  
» x ra ^ v o t f  cvyuxrxyripotffxauv x v r £ '  liixv lq yxp, 

t(p7 j, xvrog <Hrv%äv sivctf. Kci] ix. rxvTijg rijg  

ki^&jog StjKol , o t i  (pikcSv dr&ßoiXßTo' x$slg yxp

fllGCü'j TL'JX y LUBTEVBt xvrw. hdbiTOOvvijfz&v dSvcq 

y^xpiv rxvryv xvrut, äxSouvoc/ x/Aw x'jttjv fjtsrcc rrjs 

yVMpLTjg TT-Q &XVTOV. Kdf TjULZig buskevoiisv XVTOV 

i r s f ö t i v  xvTiijv ir s p l  t z t c u v  o ,  tl y x p  tK stvrj c )  

v e i S i j j  ■ T x r  c ^ x a s v  i r o t y s s iv *  Ixxn& tv^ to  f i l v  

r p w T o v  oucT i]vä%&T x v r o i i  k& yovT cg' 7rpoi6vT og 6& 

to v  % p6vov  jLid/.ig i^ rs tS t j'  v^q ov ru ig  i x i t ä o f i s v  ($) 

ttv rr jv  ’HAsi'w p y r t u ,  v .̂j 6  M ev&TctJfg t j jy  rg  

r p o t m  g7r r ftü w y tv  a ü r y  * ) ,  ix & r x y ß v  r o v  o im v

flt($MGö<ZQ TCÜV TCxtdooV TOV N tK i'* f V̂ A TX IflXTlX ,

k  ijkSev 'Ly ôVGx icxp txsTvov, v£q r x  XPÛ täix% 

4 « 7]V y tiiäw iv xvtrj. Msrx 8s. r x v tx  xpovou cix-

yevotxsyou

A p o gr. hab. ilxovv.2 
c )  Sic pro liesfv;t fcripfi, quod dederunt Londinenfes, qui 

tamen ipfi correxerunt ad finem libri. \

A p o g r. ?xS/S«fi«y.3  Lond. xirü. male. cf. fupra.



yev&fjtiuov kcrxoirsi 0 Msj/ska?/c , ctcmq [xrj ZtrciTo 

uxctjg, d)h? ’kaoiro x v tw  e) ö<; t i c  guvrcc yypo-

TpO$lj(TOl V&) rsX s V T fo M T X  äci^O i KUTW , v^j «fc

ro v  i r & i r x  % pw ov r x  vojx^bfx& vx x v ru i  7roiijcoi. 

TV'rit? w v  Z-oißx e v x  ucvov vlov o 'JT x’ ws'g 

£<J&K6< aüVw Xt%pOV s7vdj ,  XTTxdx TOVTOV H x!jt-

sctvTx c l^ iv u v  ttxCSoüv , ay’rw K&h&VSIV iovvccj TOV

TOV sitnroiTjcrx^oq. E y p iirx e v  oCu o v iiv x  x?/&.ov 

oU eio repo v  f )  o v 3 r ijjn&v s x v t w .  A 6 y o v $  i v

7TpoG yjfJ-S-Q HTTOisl T o 9 V&j ’nCprj S o k s Tv oc-i/Tio uxX & G

2% 6iV , 67TStS lj OVTMC XVTul rj TV%7] a v v ä ß i j ,  u $ s  

t u  r r g  x o e k t p i j g  r i j c  ij f jL e r e p x t ; i r x l t i x g  xvtco  jutj 

y e v b ü c t f ,  s k  r xü xtjc  r i j g  g )  cU l x $ v lo v  xvtco  

t o i ^g x S x ! ,  odsv, tyyo}, V&) T C xiSu g  iß a X r i^ n jv  x v

XVTCO ll) y& VsSoq. "TflWV OVU, 6 (p ?/, ßovA ou& i

t j v  faTi:pov 7rotijastcdctj, oTOTcpoj i )  i\u£v y m Xcüq 

6X &1, ° x 6 s k (p 6 i  XKOV7XC TX V 7X ,

TTpOßTi^Tjft&V xvräg TTX1/TCOV , &7rqi/e<7£ AOyOlG

xvrov, vy\ SiTT&v, ort 6i olra jj TB jjXm'x tj 

TTxpov J x  ip y j^ ix  insiPQ V ,  ro v  SeponreuvovT os l )  

x v ro v  v̂ jcj &irtd7]/u,'/iaovTCQ' Zpoi ,ukv *-/ c y ^ .

a  5  ß ‘xtvsiv

e') A pogr. aIt>, vt m ox infra. 3 
/ )  A pogr. olxtuTiqev 3 

g') A pogr. Tor?."] 

i ’)  Fort. leg. iitavTU'

O  A pogr. eWMT£f«, J 

0  Sie rtpofi(i pro S«g«T4iif«vr«5.

de Meneclis haereditate. 9
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ß x lv & iv  xiro$7]f.t.lxv ,  u g  a v  o ? a 9 x ;  o d e  ccdeX(Poc 

cuTO fft X iy u v ^ ) r u v  t s  c a v  BTi.usX ija-gTCii v\g\

r & v  lu .o o v ,  I olv ß o v X bi r o v T o v  T ro ifj'x & cti, K e y  

6  x x X w e  &<pr/ x v r o v  k d y s i v ,  sk  r «

5  T p c ir o v  TOVTH TTOIs Yt CI/ /££. ov v  %XTX TOrjg

v ö j j io v t  £ ir e y d v & r o  y  t t o i t j c i s  ,  r o v r o  v ,u x c  m )  ß * ~  

Xo cow didx^O ij' jicd  fxoi r o v  v o u o v  x v x y v o o S i ,  05

JtsAgue» T x  fc«UT« £ £ s iv x i  äuxü dc& xt, cl-vcoc xn

z f r ä k y ,  tdtv (X7j i r x U t t ;  x f ö e v e g  3i~i yyyjSiot. * 0  

yaep v o f io f t iT i jg ,  a> u v r jp s g ,  d1/«  tovto  ro v  vöju o?

I S i jK e v  c v t w c ,  opcov  juövyv  to c v tt jv  x x T x tp v y ijv  

t v a x v  r i jg  i p j f i l x c  ,  nen 7r x p x t y v x y v  r o v  ß i a  to T q  

itTcxicri roSv x v S p o i r u v , r o  i i -g /W / i r o n j s x S o q , Öv 

TIVX t x v  ßixCOVTCU. AlÖQVTWV i ' j  TUV VOflCOV UVTCO 

ir o ie T S c ii ,  d ix  r o  e lv c y  a n x i S x ,  £,«•£ noi& Troif. ou x  i v  

d t x S i jx c q c ,  c o x v f y e c ,  y p x -ty x e , p d /k .u v  x tto3 fv7 jffn eiv9 

cti<nrep K /k .01 tw \ q  t u v  i r o k i r a v , «d ’ x S b v k v '

a’A ’ v y t x lv w v , & v(ppovw vt ev v o w v ,  t t oii](rct^ svoc  

t l a x y s i  jj& e ic  r o v e  ( p p x r o p x g  t xpovTcuv t o d t u Vj

ŷ /-j g /f rc tic  Svu o tu c  /u.s h y y p x t y c i ,  e ig  tov$

o p y s u v x g  * ) .  K e y  r o r e  p .s v  o v S lv  u v T d X e y o v  x v t u  

0i/ t o i  f  lug o v  ( p p o v o v iT t  v i ) '  y .x l r o i  i r o k v  n ci/fa .tov

JjV t^dSvTX T T b K C I V O V , ßovkQ IV TO , f J .x k -

koV  % TeksVTtjffXUTX vßpt^ C iV  ,  i^spyjftOVV  o )

at/rov

w )  A pogr. ^ 3<0 « )  A p o gr, t̂ <?5ov5yr ,̂3

• )  De his vid. Harpocrat. h, y.

0 ) Sic feripfi pro
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c iv r o v  to v  o i x o v .  E t s /S / 'o ;  y x p  t i t e i y o g  [ x t r x  r i j v

TOtyGlV, OV'ji SVlOtVTOV syx i\ dvo, d?h.<x. r p i x  vg)

SMOILV 8TJJ' nflt} i v  TOVTU) TCO % p6vC0, T o irov rop  f o r t ,  

ü $ k v  en s T v o g  fb & r iy v u  r c c v  7 r s r r p x y u iv c v u  e x u r o l ,  

i i c 4 T o  i r x p x  t tu v t c o v  c f i o k o y e t d c q  o n  ijv  o p d ’u g  

ß g ß o v X e v u d v o g .  l i a f  cag c ik y S r j  Ae'y00 t x v t x ,  r i j g  

f i l v  T r o iy a e a g  v f u v  p~) T o v g  ( p p x r o p x g ,  r o i / g  

c p y s w v x g ,  vyj\ T o v g  i r i f i o T x g  - jr x p ii jo u o i ]  f ix p T V p x g '

U i  <J’ i^ T jy  T o i t j a o t & ö q ,  r OV VOflOV XVTOV VUIV  

u v x y v tv f fS T c t f ,  * * . y  o v  7j TcotTjtric i y d v s T o .  K etf fj.01 

Txg fixpTvpixg xi/xyvaiSl Txvrxg Tov vöaov.

[ M A P T T P l A l  N O lU O S] q ) . $Zg u .h  rotvvv l%ijv 6 

tm MgvsjtAe? -rroir/CxSaj vliv xvru  ovrlvx kß iX ero,

6 v ö f i o g  u v r o g  d y k o H ’ w g  J s  kiroiYjGXTO ,  0; TB

( p p c t r o p s g ,  vg] ol iv j f jto T U f,  0/ opy& M veg v u . iv

fi.SfJ.xpTVpyjKU.GlV t OJVTB 7TSpi(pXV(itig XTTOÜ&ieWTCt}

Tj f i t  V f u> x v S p e g y 0 f i c t p r v g  r  ccX'/jdrj t i t x u e ju x p T V -  

pTjKcag J ' ) »  h t o i  1r p o c  y e  r i j v  7r o i 7]<Tiy x v r i j v

Aö y o v  o v i '  o v n v o v t f  d v v x t v r ' x v  c c v r e n r s T v . T l p x x S d v -

TüJ'J 6h  TOVTCüV £(7JlOTTCl 0 M sJ/ShA i jg  y v v x t x x  flO l,

vm p s xpyvctf yrjfj.ä/* w  'kxfißxvw ryv  

tov  OiAwv/d« s )  Sfuyxrdpx, ux-Aetvog t s  rrjv Trpo- 

votx'j s^x&Vf wgtt&p BiHQg BZi irxrdpx ttepl vl4o$

% X eiv ,

P ) A pogr. >?Vv]

f )  Haec inferni, quae inferenda ffle docet contextus.

O  Philonides, qui pro genero tellimonium dixerat.

0  A pogr. «piAw/ia.J



Ifaei Oratio

% % eiv ,  vg ] d y a j t o v  x i t o v  rpÖ Ttov to v i r s p  y ö v ta  

o v r a  i r x T t ip x  Hfjt.ot.vTov s ^ e p x z - e v ö v  r e  y j ^ v v ö a r v ,  

vg\ ey co  v̂ jcj 5/ y v y i j  i j  u a r s  ä x e iv o v  r^ o V  to v g

7 tiyjfjLQTXQ i' /ra tv c v s  x t t x v t x q .  O r t  d s  o v  T r u p x v o w v ,  

« J e  y v v x '.K i 7r e t S ö u s v o g  o M ev ex X rj'g  i - t o i y v x T o ,  

cc/?^' e v  ( p p o v a v ,  e v d d v H  s z i v  v u ' iv  pxdtOV i i r i -  

yvuSvcu . J lp u T O v  ju .lv  y x p r j  x h X / p v j ,  i r e p i  rtg  o vtcg  r o  

ttAciV ov T ov X ö y o v  TTSTrotr/Toq ,  «Je Z.u&lvy f )  y r s i S e t e  

ü/uh sT roiijactT O , T vo/k.w  n p o r e p o v  ijV ix J t i o fJL iv T J ,  T p l v

j f  TYjV TTOITJUIV y S v d S x f '  ÜÜQ T ü’t y  8XSlVty 7T&l&&}i; TOV 

VIOV kTTO isTro, TWU ix eiV T jG  i r x i d u v  T O V  s r e p o v  ^ T Q iij- 

<7x t  oiv' 6 v o  y o ip  s lc n v  x v r i j .  A ’Ä ’ ,  c? x v d p & c , 

£ %  v ir '  & KehyjG  T r e iS e ig  i t x & i r o ^ a u r o  v i o v ,  x / X x  

f x x k i^ x  ju .lv  v iro Ti'tQ ipy\p.ly,Q i i r & t S r j  u )  ’ d s v r e p o v  

d l ,  S ioi r x g  '7rpoeip7]/u.£vxg x i n ' x g  6 ix  r i j v  e v v o ic tv  

r q v  v itx p y j& G x v  itp o t ; t o v  i r x T s p x  t o v  i j x o v '  T p t r w  

6 1  t 6 t x  t 6  /uij h lv c y  c v y y e v i j  ju .7 jü v  x / k . o v  x v t m ,  

6 tt6 3 b i>  XV eir0nj<7XT0 X )  v io v .  T x v t x  t t jv m c & v tx  t-v ij-  

y s v  I j x l  T T O iT jaxS cq ’ a z s  s  i r a p x t p p o v w v  (p x iv sT C tj,  

i i i r i j  y v v x w l  T r e t S e ig ,  e\ u y  S. p x  t t j v  i p w fx lx v x  d i r x ,  

T jjv  X T t x i i ix v  OVTOg ß ik & T O lj TO OVOJXX TOVTO 

ir p o G o t y o p s v e iv .  H S & m g  ä  aI/ i r o S w  t o v t o v

T C vS fiSoC j,  TOV (pXGHOVTCG SV (ppO V StV , T l v x  TTOirj-

G xc& aj i% p i jv  xtto t w v  a v y y & v u v ;  i r o r e p x  to v  vio v  to v

TOVTOV\

t )  A p ogr. U tivtty  et m ox in fra ,}  

v )  A p og r. In icS *. j| 

x )  M alim  iroifoxrro.



TOVTOV; a/A.’ ovx xv ctvTto sSmxsv, x v x i ix  ocvrov z') 

x x S itx g . Ov% ovrcog ovrog (pikoxp'/jfxxTog. 

A "A x tov rrjc d f o t y f a ,  y rov  Trjg ccva-^ixg, $  

tov TOV olvs-^iov; x A x  rrjv u ox y v  ovx eydvsro

OtVTtJO OvSb'ig TOVTUV TWV ffl/yygVWV. 0 VJiOVV * )  

&% xvxyuyg ijv avTw u ’& ov Tivol Troi’ijcxcC'dj, p x k -

k o v  i] xttxl6x  xn tT uyypZ v t w a ir e p  o v r o g  ct£io7 W'A  

ocvrov . E ’y^' T otv v v  tttxvrxg  u v S p u n to v g  x v  oi/accf 

c /x o k o y i ja c q  v fx u c  cac o v x  u v  iroiyGXtA&vog « /Ä c v ,  

o lx e iö r e p o v  i^ io v  i r o r f f x i r  &v . A e t g x r w . y x o  

o v r o g  vfju v*  « A ’ ov x  x v  r o r e  t iv v a ir o .  

o v d e ig  xJh.OQ a v y y sv ijg  x v r ia  ir k j jv  r o v r w v .  A ’Ä ce  

v v v  o v r o g  inTiTiftwv otvrw  (pxlv& rctf o v x *  ’0Ti T0' v 

v io v  o v x  STTOiritjxTO T ov xvtov  , ä’A ’ oti t o i r x -  

pXTtXV bltOlYjGXTO ,  v\eq OVX ir&kuVTVjtTSV XTCXig.

Toth  is'tv, o iiCLTifiXy kiti<p§ovov irpxy<ixy vg) 

cv äixxtov ttoiuv ovtcüv yxp avTcS irxW wv, ixeivM  

C'JTI XItOLlh m  OtTVXXVTl Cpxtv&Tcq kTlT lflßv . K a f  
TO IG fXHV X/fo-OlG C&TTXGIV XV^pcü ZO:g

ß x p ß x p o ig  6ox& xx\wg ovrcg o v6fjLOQ iteiSotff 

o Trspi rrjg Troujceccg, v&\ Sixtovto xp^ vrcif ttxv-  

rzg uvrcS' o de SrsTog ovtogi ovx xt%vysToq tov 

xvtov oLS&ktyov rxvTJjg Ttji k^ovatxg onrosepcvy 

vvv, tov ToiTjaxcSocf, yjg ovSk Tolg ov y iv et Tpocry- 

xovaiv ovä&ig vctiTrore &(p3röv7]<xev, O Ipccf de v^j

TOVTOVf

* )  Sic dedi pro uvrfo.

*) Lond, ovx ouv , xuTQVj Reftius vifumquod dcdi fupra.

de Meneclis haereditate. 13



T o v T ov ,  s i  Tig tpcoT T jcetev  xv to v , t I  dy  a ') i f o r  otv 

BVoi7](Te.v,  s lg  Trjv x v ry jv  t v % v\v z k s iv u  y ,xrx< ;xg, 

ovk a A ’ o v i l v  s l i r e iv  ,  rj o n  k ir n t ] g x t  xv  og n g

avTOv e / ie Ä e  £ u v r x  d e p x r s v e iv , V̂ J{ rg A eVTvjaavTai 

S x ^ s t v '  ä ijA o v or t  x a r a  roV ccv rov  tovtoV v6 u.ov 

fj TTohjetg ty& K T  £ v , x x S '  01/ 7Tg  ̂ ?; £^37. E f r «  

avroV  ®* J P  x i t x i g ,  kiro iT jaxT  u v  tov dt>

JJltVSnXex TT otrj(TXVTX tx v r c i  & ) rourco ,  ■7Txp<x<ppo- 

veTv (py eif yvvxim  itei^öf-isvov c)  TroiyGocSxi. 

Ylwg ovv ov % h h o t. Ksywv (p x h s T x i;  E 'y u  yxp

OT/IOCI TCO/k/X TOVTOV TTxpxCßpOv e .iv ,  TW Tg

Xöyco t o v tm  » w j/yyi K d y e t , x x j  o ig  ’rroie.iToq. 

To«*« r s  d )  y x ?  v ö a o ig  v^| d iu x io ig ,  v$\ o ig  x v r o g  

tT T oh jcev  x v f  T x v c iv r lx  k i y u v  ( f ix iv e r c i f ,  v^q ot>x

UlX^V&TCCj XVTW e )  T0J/ VÖfJLOVj TOV TT&p] T7]g 7T017J- 

<rewg,  TTOiivv x v p io v ,  ra> Ss udbXtpu tov  xvtov

TOVTOV £yT&i> XilVpOV 7T0H](JClJm

E 7t u  vvv $ ix  t I  $ tx (p ep ö y .sv o g  c v r o g

tov  ddsX < pov tov k x v r o v  u n x iS o i H x T x zr jaoy , ccgiov  

& i v ,  m x v S p e g ,  x K ov a c i] , E i  jxhv y x p  tts p i  tov

ov ifia tT og

a)  A pogr.

Sic fcripfi pro addita interpunflione poft

TBT». Si TäüTä legas tbt»  iungendum feq. fcac in 

re etc.

c )  A po gr. wû ö/xev ov. 3 

<2)  A p o gr. y*. 3 
e )  In Lond. male eft

14 Ifaei Oratio



Ovo f l  OtTÖe flO l S lxC pB fG T ty* OCVOilvsTd/f OOQ ey cv  f )  

k<7ofictj v lo g  M e v z x k s o v e ,  T ru g  ov C p d fovepög  t ^ t v ;

E t  6k  v e p l  ^ ty  ® AW  «m*®# < W g , .

£*ra>  £ )  v u i v ,  M o l o »  % u p io v ,  ij c w o t x t x v ,  jj  

o h t x v  t t x r d h v s v  e x s t v o g ,  «  eyw 2% «  iw v/. E t  

<f£ fir jS ev  rovT oov  u x r e h n c e v ,  «  <T Tp « y rw  üffo-

X o n r x ,  s x e i 6rj rw  optpocvw t o  d p y v p io v  u ir d t iu x e v ,  

c v t o q  e k x ß e  £ üüvtoq t x e lv o v  t r i ,  ttw s ov  r e p i -  

<f>otvt£e e £ e \ d y x e r « /  d v x i6 >jg u v  l l )  J \£2,£ <Js £%£* 

iy w  tT Tiisi^ co. E V sitfj? 7 «>  gde* r w  cp<pxvix> t x  

X p y flU T x  d r o 6 l6 o c 9 c i j ,  o 6' o v n  sT -^ su , o iroP rev  

u ir o iw ,  t o h o i  6k  iro A o u  % pou ov  trw& ^vrjH Ö Teg r ja x v  

ttVTtti, TO % l»plov  kTTüüXei, K c t j  o v tg g  Hcupov i )  k x f 3 o -  

f ie v o g  h u ) ß o v k ö /x e v o g  x u r io  lirrip&oi^&Wt o t i  k f lk  kiroiYj- 

(T xro ,  ä te a w K v e  t o  x c o p fo v  iT pxä^ vo^y h x  HXTÖ%iflov  

y d v i jr o i f ,  x v x y j t x S y  reo  cp tyxvco  otTrozrjvotf,

H  fl(p lu ß y ]T S l o v v  XVTCV flipoV Q  TIVOQ TOV % M p[0Vt 

irp oT ep o v  0116& TtwKOTE ^flCpiG ßrjTyjCxg' d t y j y ö -  

p t v s  to ' iq  c o v o v ft iv o is  f l i j  w v s i& c tj. K x h b w o g  r\yx- 

v d u r s i  k ) ,  ötflCLjy j jv x y n x ^ s T o  v T C o X elireS a j, 

ov  ijfl(pi<rßyTri<7sv ovT ogt t o  6s  %/fc.o aVotM oVo/ O j-  

A /tttw , t u  I h r  S e i ,  e ß i o f l f a o v T X  fx v ß v . K o j  c v r w

6ixXvei

/ )  A po gr. eis  l y  w .]  

s )  EwtSfi|«r« male erat in Lond. 

fc) A pogr. w. 3 

0  A pogr. f«2 .3 
*) Apogr, ŷ«v*yxr»/, J

4
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$lxX v£1 TOV CptyxVGV, 8TTTX fJLVXG ‘ASM TxXXVTOV / )  

d iroS ov g  x ir o  Tyjt;  T i a r g  tov  %wp'iov' t c v T cv <Js 

IO  X xy% civei 61k )]v r r j i  x r o j f s / j v e w g. A oy cv v  x o X -  

k u v  y i v o u i v u v  7r o Ä ^ ,  &Jo£ei/

X p r jv o f, ivot fivj tt° t b  &'^ V  t , c <PiXo%prjtxix.T&ivt 

v^j x i& k tp o v g  o v r u g  xvto v  xxSfifKV & tv,  t i r i -

r p t y c c f  tu; r e  K r jfo s t f  tw  tovtoy ,  v^q r o u  (p tk o ig  

d ix i r i j c c q .  E ’x e iv o i  etwov -^ixiv, e i fXTj zrfiT ptT roi- 

iLiw mvto?*;, u<& r x  $ I h x ix  itx y v w v ttj, a m  u v - t t p x a x v  

dixiT ijct& T w i& v  y x p  d e i S x j  x i r £%%&&&» ovd& Tepoig  

f a w v .  E f  6' kXVOtX&V a v r o v g  y v u v ctj TX C II fl$ 6 -  

POVTX 7r x c i v ,  i c p x c x v  S t x in ja a iv .  K a /  y u s l ‘Cy i W

6rj nrpxyff-xrwv uxxR.xyivjj.sv, wg t s  6&ojy.e3fx m ) , 

o v T c v g  ä i r i T p i n o u e v '  n c i j  i x e i v o i  o ^ ö a x v T s g  r j ,u iv  

y r p c g  t u  ß c ä f . iw  t « j  T v g  A C p p o d h r g  K e C > x k x 7 x g  11)  

r x  v v [ i < p 6 p o v T x  y i ■ c ia s c S c q ,  d i y T i j v x v  r j p x g  x v o -  

Zrvoq wv ovtos y p t y K f ß r i T y G s ,  S o vvttj d o c p e & v .

o v  y x p  Z t y x c x v  s l i d j  X j f a t j v  X V x f i L x y y v  o v i s f i i x v ,  

gj fxrj peTaktj^ovrccf ovtci tc!Sv intlvov. E «  <jg 

T o v  k o n r o v  % p 6 v o v  e y v u c a v  r ^ x g  e v  v o i & i v  x ' A .r j -

kovg

/ )  Siue 6 7  M i"« -  

m) Fort, leg. ISeo<*«5*.
7j)  K«4>Ä̂ «?wirtv dederunt Londinenfes, ex A pographo, 

vt videtur. Ipß tamen nê uXutat; [egendum effe mo

nuerunt; addita nota: vt inteliigatur Venus in pago, 

cui nomen K«$b*ü > COnitituta. , Hypof rijf

A’ x^^avr/Se?. Haipocrat. v, "



k v v g  v̂ c) Aoyca ipY V  > Hoif t x v t x  O fioG aj y v x y u x -  

Qoty r j f ix g  d p t p o r d p o v c  nrpcg  r »  ß o f i c p ,  ij a y  

TroiyG&iv' v.oif y ftä T f cafio ffx fi& v e v  ir o t e iv  x /k^ ijk ag  i x  

t S iiriX o'nr»  % P °VSS> x a r x  6vvxfjt.iv ß iv o y ,  x u j  k ö y i a  

xctj i p y u .  Kot/ u g  o, t s  Öpuog t y iv & r o ,  uctj e%«<r;y 

XTOl, x iy v u c& 7 ] XVToTg, VTTO TCÜV ohlBÜüV T lOU t £ tü  p ' ) ,  

s I t x  vvv\ t x v t I t x  x y x S x  x o iS a iv  7 j f ix g ,  tov  f j . lv  

TsS'vecvTx x i r x i i x  ß a k o u e v o i  H x rx sijfT cq , i a s  6 ’ i n -  

ß o i/X e iv  v ß p t a o t v r e e  i n  r «  o ’t u o v ,  T xg  y v e v T x g  x v r x g  

t f i i v  i r x p ig o u u f  p x p r v p x s ,  i x u  d v x ß x lv e t v ,

etY i y x p  TXT UV o ix e i o t .  s {  ds f ir j ,  TxgTTxpu.ysvo/u.dvovc  

K  0/ flOl TXG fXXpTVptxQ UVxyVüüd’i T UV 7X71' E7y i '

triko iß s  <j) ro viw p’ M A P T T P I A I .  A x ß e  Jjj j £

fJ-ot Tug fixprvp{xg fc)tetvxg, vg tq  ts. %ooplyj k ß 6 o -  

(LljjtOVTX fivuu IvpoiSjJ, Xötj üoq X T ikxß sv  o cp(px- 

V6e 81TTX Kxj k^KOVTX flVXg 7TfX^VTOg T*

M A P T T P IA I .  O tag rotvvv ovroai, £  xvSpeg, 

xsKkwovaM HM  jw v  b r iv *  i pY„ f ^  ^

a s i r s p  s y c ü ,  «« /' &%wv i / i S  xo>Aw ttX&io v x ' i yüi

yxp Txg Tpixnoalxg 6px%p.xg r )  ekotßw , tx g  

■xepikufö&taxg xtto rije Tipijs tS  %wpUt Kaj  c ,’_

x l i i o v

e) A p o gr. 3

p) Sic dedi, moncnte iam editore Loudin. Editam s

i .r i  rw * olx, t b  r k r ü ,

q') Apogr. lirißuXKe. 3 

v}  Tres minas.

Bibi. d. L itt. 5 S t. fc
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xliiov o ttiv  «X x%iov rpiuv /xvwv' *rog tfk ttKbiov 

yj öixx [ivuv %upiov %%wv t &lTCC ^P0(T̂ Tl vvv jjn&t 

rov oTkov xvtov &Zep7]/iiuj<7uv. Kctj iyoo u lv  © 

iroHjrog insivov re xctj gwvrx iS&pxire.vov y xaj 

xvTogt xoij rj ywtjt Svyoiryjp ovax rxrovl Oi-

K uvC ia ,  Hcij t u  i/jLu  7r u i i l t o  tSiflTjV ro  OVO/*»

r o  e x e lv a ,  l'vx f ir j  x v ü v v /x og  o oix o g  u v t S  y & y r c t f  

XCtj T eh eV T ljcx V T x  a S x ip x  a-Z tw c  ix e /v a  T£ xoij 

e f i x v T x ,  x c ij b^ IS ttj/x x  x x Kov 67r i d y x x ,  noij r x  %v. 

VXTX XCt] T X/1\.X TTOtVTX &TToh]<TX, T x  TTSpl Ttjv 

TX(pyvf oog olöv  TB n x / k - i l x ,  cti?e r o v g  t y f i o r x e  

kicxiv& Tv x i t x v r x g *  o v r o g  d& o a v y y e v T jg , 6 &ttiti-

f iiS v  x u r c S ,  o ti v io v  i ir o ii ja x T O ,  ^ u v r o g  /x iv  to  

%WpLoV r o  TTGpiXsitpShv XVTU Trspi& lhsrO f rsA ßV- 

r r jG x v r x  <T x vto v  x -r r x i ix  x o ij x v o iv v fio v  ß x k e T X f  

nxrx< ;ij(7cij. T o iS r o c  Z ziv o v r o g ,  K o/' u g  e S x y p x  

r  l y  io x v r o v ,  r x  r p l r x  j )  r x  a v v x r x

k -r ro ir ja x , v m  T x /5L x Ttspt r i jv  r a i p r j v ,  r x g  fi» p ~  

r v p lx g  vpJiv  r u v  e l i ö r w v  o iv x y i/u fie ro t j,  M A P -

t t p i a i .

O ' n  r o tv v v  o  M evskA r jg t u  x v $ p e g t i ir o i^ fr x r ö  

f i s  o v  i t x p x v o u v  t o v ä e  y v v x ix l  ^ i^ O ft s v o g , ß iX o ~  

/x x j v p i v  vg\ x v T iig  p x p r v p x g  ’f r x p x ^ i ^ ^  f  vy)

ty o l

0  Kn Lond. legitur r* r(U  pro quo rä f r ^ x l u t  con. 

iecit Editor, laudato Harpocr. in t^x k -  Sed pro« 

n»m erat reftituere cf. PolluxOnotn. VIII. !»*•
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i f i o l  ( ix p r v p x v r x G  t p y u *  ^  8 \ 6 y w , i g  tov

Z irpx tjxv  x v t o I  ,  o t i  nyco r  x k tjS y j k& yw . T occ y x p  

6 ix kv < rsie  (p x tv o v r c q  Trpog fx'a ffo ir jt jx ix tv o i  «><£)0'_ 

r e p o i  8 T011 'W  *  KpoG  t o v  M s v e x k i x ,  vg\ o /j.6 -  

o x v r s g  o p x o v c ,  v̂ c| iy cv  t o v t o i c .  K a /ro *  «? ys. f£rj 

hm tcc  r « c  vö/novg iy&v&To ij ir o ty ß iS y  juj/ds xkrjpo-r 

VO/JLOQ ijv  tyu> TS ^ I s v s x k d s g ,  v tc  XVTUV TXT u v  ä s -  

S o m / j .x f f f i iv o c ,  T i  t d e i  x v t x q  O fivvvctj i y , m ,  i] f fx p '  

i fj .  ov XctpßocVBiv O p x o v c ; O v ä l v  S rjffi{ .  O v x o v v

OtDTS ärol7](TXV Tx v t x ,  (pacivovTCLf XVTOI OVTOt

tpo) /xxpTvpovvTett cn  xxtu tov$ vö/^ovs ^

Yj TTol)J<nCf  Y&i äM & tw e ß l f t l  xkTjpOVOfiLOC TCOV M s v s -  

x k e a g .  E ’ya> o7/M if x x t x ($>x v \q v /x iv  o n r a v i

TOVT SlVdj,  W( rrccpx TOVTOOV XVTiOV 0fJ.Qk0y0V-

f is v ö v  i z i v ,  0t i  o  M evex k i jg  «  f fx p s ( p p ö v e i t « /& .«  

n rokv  f i x / ^ o v  oCtog v v v ) ,  og  t s  f fo ir ja x f ie v o g  Ttjg  

^ X ^pou; ä i x k v a i v  n p o g  y^ S lg  t Vy\ o f io t r x c  c p x o v g ,  

f f x k i v  v v v  7]XSL t x  O fio k o y i jS d v r x  ŷ m C fio S fiv tX  

TCX pxßxG f vg\ x(p&kE&Ctj flB  x tjloT  t x v t 'i TX  Aoi7T«, 

cvrcmg o vtx  ju ix p d .  E y «  6& e l  ^  n x w  ro  1 3  

f f p x y p x  x l% p o v  tlv cz] iv ö /x t^ o v  vg\ t t o v s l ß i s o v ,  irpo- 

ä o v v x j  tov  7r x r d p x ,  o v  t i v o j  w voixx& rjv  t cg

k zo u jcrx T o  /n e, t x % v x v  xffi%K\v x v T U  t u v  s x e lv o v .  

'E s *  y x p  v ir o k o n to v  gd'b %v,  u g  v/*otC d io jx a ]

B -LcdxvsSctf. N y v i de ie t v o v  to  T tp x y p .x  

* !% p o v  i t v o j  T jJä e  v o f x l ^ u ,  e i ,  r jv tx x  jxhv  0 M s -  

v e x k t jc  ef ^  T l f  r o r e  tu e v  % $ m x  &/jt,xvr6v v io v  

b  2  x v t w



20 Ifaei Oratio

mvtcS TtoLTfCxSxj' v̂ cj aVo Trjg xatxc Trjg ixetvov , 

irptu 7rpuSjjvcy ro %£d^/oj/, iy v ßvxG txpxxv  iv  rta 

■iij/LiW) v&i ZtythoTijLL-fö'/jV wg vlog icv ix elv n  y vg.) 

rctg <;pxT&ixg, cxscq iy iv o v ro  iv  TW %jjc vca 

tovtw ,  i z p x r iv f iz i  iv  r y  ®vXy r y  ix&faov, 

v\«4 iv  t u  ä ij / j ,y  iir&tfrj dg in sfvog  iT&hsvryq&v, 

e i  irpo$oiaccf v̂ o) i%ep7]/nivaxg xvtov tov olxov

CtTtOüV Oi'ffljffOflXf-f TT WC s *  « y  äew ov TO 7T pocyjAX 

tlVCLf V&\ HKTccydhxSOV donoi/f ,  V̂ -cj T O lf ßsX O ftivO ig  

ir e p l i f io v  ß X x d (fh j[ i6,iv  ito^Lrjv iZ u a lx v  v x p x % c o -  

f*K f f ) ;  K d )  » fiovov t x v t  h l  r a  x o i S v t x  jus 

0tyx'vl<£&3 öt{ t o v  ctyivvot t S t o v  t u?k. et isrug (ßoiv-

X os ctvSpanrog d o x ä  sTveq firjievog  x % icg ,  ü s s  

VTTO fliiV s v tp p o v o v v r c g  f i y i -  V$>' 6V0(  x v  TToiTjSijvcq

J^ T Ü V  (p iku v  , V7T0 Sk KXpxtypOVOVVTOQ, TXVT 

T<x Xvttovvtx p e .

E 'y a  Sv  (Sdoacq vuevv ir x v r w v , aü x v ip & g , 

d v r tß o X w , tneretcü iXsijGctj pe. ns<] «7ro-

^/7j(pi<TxS(tf r o v  fix p r v p o g  r o v r o v l. A r& Cpyvot

<T v flfv  TTptiTOV JU.&V TTOlTjSfivTVt iflXVTOV V7T0 TOV

filevexX iovg oog xv Tig Sm xiörxTx iroiySij t oü 

X öyco ,  ovös otxS ijxy  ry v  irotyeiv y&y&vrj^iv^v t x A '  

%pyw‘ V̂-cj TOVTCOV VtuTv TOl/g TS (PpXTOpXg v̂ q Toig  

ir jfioT x g , vg\ Tovg 6pyex v x g  Trxps^öarjv y.xpTvpuc' 

ix stv o v  iir&$ti%x rp tx  v&\ s h o a iv  ä r tß io v v rx  

tr r j .  E f r a  r ovg v6/xovg tire$&i%x v iu v ,  rüg x itx ct

roT g

0  A p o gr.



de Meneclis haereditate: St

T o te  olvSpi&TroiG ije a a t ic v  i i i ö v t u g  v i& if rfoi&YcSctf, 

K Otj i r t  T tpoi TOVTOIC (̂ WVTCt T6 (p x iv o fio t f ft s p o t-

T r iv u v  olvtov m  r e le v ty c a tv T O i S x ^ x g .  O v r c g  <$k 

w v\  x x k r jp M  i t o t e iv  r »  tiX ijps tov  ttx-

r p u o v > d TB P & tgw v  i s l v  o v r o g ,  e l r s  I k d t r u v ,  

u r x r f x  ä k  to i/ r e k e v r y a x v T x ,  x d j  d v o o w p c v  ß i k s -  

ro tf x x r a s j / c o f  ivot /x y r s  r x  i e p d  r x  r x T p c c x  v i r lp  

i x e l v a  f iT j ie t i  r i fx x >  fJtrji' & v x y ig y  x v t w  x x 3 ’ a x x -  

•sov a v to iv r o V  ccZLci oL(patipe?Ttxf r x g  Tificxg t x g  

i x e t v a '  x  T tp o v o y S s ie  d M s v s t t Ä fe ,  Hj pi0<; +u r $ v  

SXVTOVf lltUTjaXTO v!OV SXVTCx), Xvx  T O vru v  d ir o iv -  

rcav  T v y x x v y .  M ;; i v ,  u  x v S p sg  rfsic&svT&c vtt<$ 

r x r u V f  x<ß£ki}o9 s p.% ro' ovo/xa t ^ s  u h }p o v o y J xct

o  b t t  f iö v o v  k o i ir o v  «?rj « )•  ö ixvpov  ds r j jv  x o h jG tv  

bivtS x x t x <si}<t ijt s  x ) ,  ’A Ä ’ i i r s i h j  y )  t o  T r p x y p x  

b 3  s i e

u )  Apogr.

x )  A p o gr. x a r a fif tr e .J

y') Particula haec ete .,  <juae in etj;tjoni{>ut

adnexa eft orationi de Cleonymi haereditate, vbi 

alienam effe, quisque videt, nunc demum ejuafi 

poftliminio fuo loco redditur. R eiskiuj lacunam 

effe fufpicabatur, quam explere etiam vtcunqae co

natus eft. Sed mihi videtur oratio ifta in fine effe 

mutila. Forfan ex eo co d ice , e quo profluxit A l* 

dina e d itio , exciderant folia Intermedia, quae iftia* 

orationis finem et noftram fere totam continebant, 

facium vt extremae Ttrimque partes co«- 

lefcerent. x .  C« T#
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t l f  vfxxQ d c p t u r c u ,  x c q  v f i s i t  n v p io i y & y o v x re ,  

ßoySycxTs uctj q/xtv jtot/ txefim  r ß  £v u in  ovrr 

mocj fxrj %r e p i t ö i j r s ,  KpoG S e w v  n a j  jo c ip ö v c o v  S i o / x a j

V flU V , TrpOTr7]\<X7llc96vTOt XVTOV VITO TXTMV' 0C/&.X 

flS flV T JU & O t r o v  VOJADU HCCf TOV OpHOV,  OV O tlOü/xÖ-

n x T S f  Hcq EipTjfiivüjV v r e p  r o v  ir p o ly /u x r o e ,  r x  

äluxtO i KCC] TX  SVOpKX XXTot TOVC VOfAOVi 

( p t a x & e .

*) Apogr. nur), 3

Emendationes et Obferuationes criticas, quae huic vo

lumini deßinatae erant, deficiente fp atio, proxim o, 

quod mox fubfequetur, volumini referuamus.
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i

Heber ein altes Relief

i m  Ä T u f e o  l ^ a t i c a n o  z u  R o m  a

J ^ ie  g roße Menge von K un fi werken, die a m  

dem Altertlm m  a u f uns gekommen find, 

ßelleh zw ar g rö ß te n te ils  Perfonen oder Bege

benheiten vor die z u  gleicher Z e it  Gegen feinde  

der Bichtkimft w aren; ab et' obgleich Dichter  

und K iinßler hier ihre Ideen ans Einer Quellt

f c h ö p f -

a )  Ich habe Uhr (tiefes Mänumert wahrend meines 

Aufenthalts in Rom eine lateinifebe Abhandlung 

drucken laßen, die hier überfetzt und nmgearbeit-et 

erfcheihet. Von der lateinifchen Abhandlung find 

keine ändern Exemplare nach DentfchlauH gekom

men , als die ich felber ansgetheilt habe, und deren 

ir.ögen hüchßens ein Dutzend feyn. Wenn ße da

her auch hier nicht um ge är beitet \ fondern blaß über* 

fetzti erfchiene, fo würden wir den Vorwurf nicht 

zu befürchten haben, daß wir bekannte Ding€ 

lieferten.

d. m .  3. St> A



2 Lieber ein altes Relief

fchöpften, fo  fo lg te  doch jeder bey der A usbil

dung und D arßeliung derfelben feinem eignen 

G enie, und nicht leicht findet man ein Beyfpiel, 

wo ße ficli einander fo  begegneten, dciß man 

dartlwn könnte, daß einer dm ändern vor A u 

gen gehabt hätte. Unter den Statuen iß  bis

her Laocoon das einzige M onum ent, wo man 

diefes, obgleich vergeblich, darxuthun gefucht 

hat. Bey Statuen, vorzüglich bey einzelnen F i

g u ren , m uß man diefe Nachahmung aber auch 

am wenigflen fuchen; denn der K ünßler kann 

fich den' Dichter mehr bey der Anordnung und 

der Z ufam m en ptzung großer hifiorifcher Stücke, 

wo jener z u  befchreiben p fleg t, als bey einzel

nen Figuren zum  M u ß  er nehmen. V orzüglich  

m uß man fich daher bey diefer Unterjuchung  

a u f die Reliefs einfchränken. Hier fehen wir 

g roße hißorifche Gemählde, die eben die Erge

benheiten vorßellen, welche die Dichter befingen, 

hier alfo m uß die Verm uthung auch jehr na

türlich fey n , daß der K ü n ß ler, eben fo  tvie er 

[einen S to ff  aus dem Dichter nahm, j'0 auch 

der Behandlung des Dichters folgte. A b er auch 

diefe Verm uthung findet fich fehr feiten befiä- 

tigt. D a s erheblichfle mir bekannte Monument 

diefer A r t  iß  die große Vafe im Muj'eo zu, 

F loren z, a u f der der alte K ünßler die A u f 

opferung



im Mulco Vaticano zu  Rom. ?
J  J

Opferung der Iph'genta nach dem Euripides  

Vorßeiite; und gleichwohl finden fich auch a u f  

diejer viele Ideen ciltsged  ̂oL<.hi , die nur dem * 

K ünffler , nicht dem Dichter eigen find. Ick  

liefere hier clie E rklärung eines Monuments, das 

in diefer Rückficht unter allen mir bekannten den 

erßen P la tz  verdient; wenigftens keime ich kei

nes. bey dem man J'o Schritt vor Schritt dar- 

thun könnte, daß der K ünßler in die Fußßapfen  
des Dichters trat.

B is  a u f die Zeiten Winkehnanns w ar diefes 

Monument zw ar öfters abgebildet, aber keiner 

hatte fich vor ihm an die E rklärung gew agt, 

und Montfaucon es als g a n z unerklärlich auf-  

gegeben c.). Winkelmann verfuchte es z u  er

klären •'), aber er fe h lte , wie die Beurtheilung  

feiner E rklärung nachher zeigen it ird. Sonder

bar, daß Zuvey. der größten Kenner alter IJ t-  

^  2 teratur

b) Abbildungen finden fich in der Galleria Inftin. T ir. 
No. 148- Beym Same Bartoli A<im. Rom. Anr. 

T . 52 . Dieje Abbildung iji die hefte, nur fehlen 

viele Attribute ’ier Figuren; endlich bey Momtauc. 

A n t. expliq. Tom . IV. tab X V . p. 3 1, Es iß ein 

N iichftich nach Bartoli. Ah' Vignette findet es fich 

fehr fauber in der neuen Ausgabe der Uo: bifcbeit 

Werke, B. j .  -f. in 2 Tbeile gelheilt.

c )  W inkclm . M on. ined. No. 148-



LJ eher ein altes Relief

teratur und K u n jl da fehlten , wo eine m äßige 

JBelefetiheit in den griechifchen Dichtern die E r 

klärung fo  deutlich dar beut. A b er  wie oft dieß  

bey dem gelehrten Alterthum sforfeher der Fall 

feyn kann, kann nur der beurtheilen, der eigne 

Erfahrungen in diefeni Stücke gemacht hat, und 

felber oft mit offnen A ugen blind war.

D a s R elief, das der Gegenßand meiner E r - 

hlärung i ß ,  findet fielt a u f  einem marmornen 

Sareopha g , der vordem in dem P allaß  Barbe- 

rini fia n d , unter Clemens X I V .  aber nebft vie~ 

len ändern K u n flw e r k e n  aus diefem Pallaß, fü r  
das päbßliche Mufeurti im Vcltican, —  je t z t  das 

M ufeum  P io  - Clementinum —  gekauft, und in 

demfelben aufgeflel.lt ward. Sein je tz ig e r  P la tz  

iß  in eben dem Saale, wo die coloffalifche Sta 

tue des Tiberßuffes fleht. Außerdem  findet tiiaji 
es noch zweymal in Rom  wiederholt; einmal im 

P a lla ß  Giuflm iani, und ein andermal in der 

V illa  B orgliefe; a l l e i n  das .letztere hat fielt nur 

halb erhalten, die andere H älfte iß  von einem 

neuen K ün ßler g a n z planlos ergänzt. A u ch  

das in dem Pallafl Giußiniani hat ziemlich g e

litten , das unfrige hingegen iß  ohne alle B e- 

fchädigung.

D ie f t



Diefe 'öftere Wiederholung eines und de f f  et- 

ben W erkes, ohne d ie  beträchtliche Vtrfchieden- 

heit, iß  ein Beweis, nicht nur davon, daß clie 

Vorßeüung diefer Gefchichte a u f Sarcophagen 

fehr gewöhnlich w ar, fändern auch davon , daß  

in dem Alterthum  e in  vorzügliches erhabenes 

W erk fich fan d, von dem diefe alle Copien find. 

So geht es mit unzähligen Statuen und unzäh

ligen Reliefs. Wenn ein bejanders berühmtes 

W erk eines alten M eißers fich fand, fo  fchränkteii 

fich die geringem  K ünßler lieber da rauf ein, daß  

ß e  diefes g u t z u  copiren , als daß ß e  eigne neue 

Ideen darzußellen Juchten. Daher unter den S ta 

tuen die häufigen Wiederholungen dev Venus 

Medicea, der fo  genannten Cleopatra, —  richti-  

tiger der Ariadne a u f  N a x os  —  des Iupiter 

fulm inans und andere; daher unter den Reliefs 

fo  manche Wiederholungen cler la g d  Meleagcrs, 

und anderer fehr bekannten Vorßellungen, die 

alle durch ihre auffallende Aehnlicfikeit das Ge~ 

präge an der Stirne tragen, daß fie Copien ei

nes und de f f  eiben Originals feyn. So  iß  es auch 

mit unfern Reliefs ; keines von allen dreyen iß  O ri

g in a lo b g le ich  das in dem Mufeo Vaticano auch 

x u  den guten Werken des Alterthum s gehöret / 

bey allen dreyen bleibet die A u sfü h ru n g  z u  feh r  

hinter dem Gedanken und der Anordnung zurück.

A  3 Winkel-

im Mufeo Viticano zu Rom. f



6 Ueber ein altes Relief

Winkelmann a. a. O. erklärte nnfer Werk 

von der bekannten Erm ordung• des Agamemnons 

und der Caffandra. W ie nämlich der letzte von 

dem Z u g e  gegen Troja zurückkehrte, und die 

Caffandra als Gefangene und Beyfchläferin mit

brachte, -ward er von dem A eg ifth , der wahrend 

fe ih ir  Abitefenheit feine Gernalin Clytiimneßra  

verjiihrt und fielt. mit ihr vermählt hatte, gleich 

bey feiner A n k u n f t  bey einem Gaßmahle über

fallen und meuchelmorderifcher Weife umge

bracht. So erzählt es Homer d ) .  Neuere D ich

ter , wie A efchylus und Sophocles, fa g en , feine 

eigne Gemahn Clytämneßra habe, als er im 

Bade w a r, ihm ein Gewand über den K o p f  ge

worfen, das oben■ keine Oeffnung hatte, und ihn 

d a rauf mit einem Beile erfchlagen e).

D ie Figuren der beiden Erschlagenen erklärt 

Winkelmann von der Caffandra und dem A g a 

memnon. D er Jüngling mit dem bloßen 

Schwerdte neben der Caffandra fey  A e g iß h ;  

die übrigen drey* von denen der eine das Gewand 

von dem Erfchlagenen wegnimmt, ein anderer 

a u f den Knieen liegt und einen Stein in den

Händen

<1)  Hom OtiyfT. a , 405 etc.

e ) Aefch. Agam . v. 1377.

Soph, fcU&r. 484 ändert.



Händen z u  halten fch ein t, der dritte endlich 

von der A r a  herabßeigt, feyn Freunde und Ge

li iHfen des A eg iß b s bey der 1 oilf ührm ig der 

Tim t V i*  weibliche F ig u r neben dem A eg iß h  

fei/ Clytänmeflra, d ie , «m/ die That bey Nacht 

vollführet w ird, ihnen leuchte, die andere hinter 

ihr flehende fey  ihre Tochter Elecfra. Die alte 

weibliche F ig u r , die eifchrocken zurückflieht, 

fey  die geu efene Am m e des Agam em non; von 

den drey fchlafenden H guren neben ih r , fey  die 

fltzende eine männliche, und flelle den Orefles 

v o r; die beiden übrigen , fo  wie die liegende 

fchlafende F ig u r , an der ändern Seite des M o 

numents, feyn M ägde der Clytäm neßra, die 

nach der M ahlzeit in S ch la f gerathen feyn. 

D as große ausgefpannte Gewand fey  nach al

ter Sitte hinzu g e fü g t, nach der die Kleiber 

durch daffelbe von den Männern in der Gefell- 

fcha ft getrennt wurden. D ie Schlangen im  

Haare der Clytänmeflra und der fchlafenden 

Mädchen feyn Symbole des /Zorns und der 

Rache, die fle  bey der That befeelte. Scene

fey  im Vorhofe der W ohnung' des Agamemnons 

wo den beiden Diis terminis vor der M ahl

zeit ein Opfer gebracht fey. Die A r a  endlich 

mit dem da rauf liegenden Lorbeerzweige fey  

eine A r a  des A p o llo , deffen Prieflerin Cäffan- 

dra war. A  4 D leß  *

im JVIufe.o V atica.no zu Rom. 7



D ieß  iß  Winketnicinns Erklärung > eine 

E rk lä ru n g , die freylieh beym erfien Anblick 

befriedigend fch ein et, weil ß e  nichts uner

klärt zu rü ck lä ßt: aber bey genauerer JJn-

terfuchung Alles gegen fich h a t, was nur 

eine E rklärun g diefer A r t  gegen fich haben 

kann. Sie fa ß t  nicht nur bey keiner der ein

zelnen F ig u ren , fändern legt dem Künßler, in 

der Anordnung und Zufam m enßellung des gan

zen, unverzeihliche Fehler z u r  L a ß , die von einem 

K ün ßler d er A r t , ja  die felbß  von einem mit

telm äßigem  K ün ßler fich g a r nicht erwarten 

taffen, weil fie geradezu gegen die natürliche 

Einordnung fin d , der jeder K ün ßler bey der 

Vcrße-Umg diefes Gegenßandes folgen würde«

Z u e r ß  von den einzelnen Figuren: D er

vermeinte A egiflh  zeig t in feinem Geficht und 

in feiner Stellung Schrecken und Abfcheu. E r  

blickt zurück und fcheinet den Anblick des vor 

ihm liegenden erfchlagenen Körpers nicht ertra

gen z u  können. W arum  das, wenn die E r -  

fchlagene nur die Caffandya i ß , eine Fremde 

und eine Gefangene ? —  D ie drey übrigen fo -  

genm nten Gehlllfen des A egiß h s find eine bloße 

N otherklärung  / kein Dichter thut Erw ähnung  

davon , daß A eg iß h  bey der V ollführung der

That

8 Ueber ein alce! Relief



That Ge hülfen gehabt habe; alle hingegen kom

men darin überein, daß es ein Meuchelmord, 

gewefen fey* weite auch ohne Z w eife l ein 

unverzeihlicher Fehler des K ünßlers gewefen, 

wenn er drey unbekannte Perfonen ohne allen 

beßinimten CharaUer als Hauptperfonen aufge- 

ß eü t hätte. D er Ausdruck in der F ig u r des Jüng

lings der vom A lta r  herunterßeigt, w iderfpncht 

diefer Erklärung aber gänzlich. E r  tritt mit 

der größten I orficht über die fchlafende F ig u rf 

die a u f  der E rde lieg t, w eg , fchleicht a u f  den 

Z e h e n , und wendet alle mögliche S orgfa lt an 

fie nicht aus dem Schlafe z u  wecken. IVie p a ß t  

diefes a u f einen Gehulfen des A e g iß h , der zunt 

Morden herbey eilt?

N och weniger befriedigend iß  die Erklärung  

der weiblichen Figuren. D ie Fackel in der 

Hcind der Clytämneßra —  wenn diefe auch als 

müßige Znfchauerin daflehn könnte —  ließe 

fich noch erklären ;  aber die Schlangen p —  D a r f  

denn der KHuftier, um Z o r n  und IVuth aus

zudrücken , z u  Symbolen feine Z u flu ch t neh 

tuen ? Symbole und allegorifche Vorflellungew 

d a r f er, meines Erachtens, nur da gebrauchen, wo 

der z u  bezeichnende Gegenßand felbß  außer dem 

Gebiete der K unfi liegt. IVar das aber Her 

A  5  der
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der F a ll?  —  Und zugegeben, daß der K iin ß-  

lev fich diefes bey der Clytämneßra hätte erlau

ben können, konnte er es auch bey den übrigen 

F ig  uren? konnte er fehläfenden Figuren A ttr i

bute des Z orns bey legen '1 — Die. Erklärung  

des ausgefpannten Gewandes aus den Sitten der 
Helden zeit iß  auch nur ein N othbehelf; fie g rün

det Iich a u f eine Stelle im Athenmis, beym Ho

mer findet man nichts davon. A u ch  iß  die E r 

klärung f ü r  ein folckes W erk viel z u  weit her

geholt. Endlich ßimmt die ganze Forßellung, 
Jo wie wir fie hier fehen, weder mit der E r 

z ä h l u n g  des Homers noch der fpäteren Dichter 
überein, da w ir hier fo  wenig Anflalten z u  ei

nem Bade als z u  einem Gaßmahle finden.

So  viel von den einzelnen F ig u ren , je tz t  et

was von der Zufanim enfctzung. W ollte der 

K ü n ßler das von W . angegebene Sujet aus fü h 

ren, fo  waren die Hauptperfonen unßreitig A e* 

giflh  und Agam em non, der M örder und der 

Ermordete. A lle  andre, f e l iß  Caffandra wa

ren Nebmperfonen ;  denn um diefe war es dem 

A e g iß h  g a r nicht z u  th u n , fie ward nur ein 

O pfer der E iferfucht der Cly taemneßra. Die

N a tu r der Sache cilfo hätte es fchon erfodert, 

daß jene beiden Figuren die Hauptgruppe oder

wenig-
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wenigßens e in e  Gruppe ausgemacht hätten, daß  

A egiflh  neben den1 Agamemnon geflanden hcitte: 

A ber wie hätte es-dem  K ünßler in dm  Sinn  

kommen können , ihn neben der Caffcindt a, und 

neben der Hauptperfon Agamemnon einen unbe

kannten Gehülfen z u  ßellen ? I ß  es denn wahr- 

feheinheh daß A eg iß h  die Erm ordung der Caf- 

fandra a u f fich genommen, hingegen dm  M ord  

der H auptperfon, des Agam em nöns, einem Ge

hülfen a u f getragen habe ? —  E n d lich , was f ü r  

ein Moment der Gefchichte hätte der Künßler  

ans gedrückt ? D ie That war fchon vollbracht, 

denn Agamemnon und Caffandra J'md fchon  

to d t; alfo den Moment nach der Handlung* wo 

g a r keine Handlung mehr war, fondern wo fich  

höchßens eine Zerflünim elung der Leichname 

denken läßt.

D as bisher angeführte i ß , glaube ic h , hin

reichend, das Unzulängliche der IVinkelmcnni- 

fchen E rklärung z u  zeigen ; der Lefer mag ur- 

theilen ob die Meinige mehr befriedigend fey. 

E s  find nach meiner M einung zw ey Scenen aus 

dem Leben des Orefies vor gefleht; die eine und 

die Hauptfcene, wie Orefl nach der Erm ordung  

feiner M utter, der Clytämneflra, und des A e g i-  

flhus von den Furien ergriffen w ird; die an

dere
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d e n , wie Orefl a u f  der A r a  des A polls z u  D el-  

p h i , wo er als Supplex hingeflüchtet w a r, von 

den Furien um ringt, ihnen heimlich entflieht, 

während der Z e it  daß Apollo ihm z u  gefallen 

fie in einen tiefen S ch la f hatte fallen laffen. —  

Z u e r fl  ein paar W orte von der Gefchichte des 

Orefles, wie fie Aefcliylus uns erzä hlt, denn 

Wenn fie gleich ein Gegenfland der Grfänge f a ß  

aller Dichter w a r, fo  kümmern uns alle die än

dern Verfchiedenheiten nicht, weil unfev K ü n ß 

ler bloß dem Aefcliylus folgte.

W ie CUjtcimneflra und A e g iß h  nach der E r - 

mordung des Agamemnons auch den Orefles, 

den einzigen Sohn der Clytämneflra von dem 

A gam em non, aus Furcht daß er den Tod fe i

nes Katers rächen niijgte, umbringen wollten; 

fo  entriß ihn feine Schwefler Eledtra ihren N ach- 

ßeüun gen , und fchickte ihn heimlich zum  Stro ,  

jvhus f K önig von Orchomeniis. Hier wuchs er 

a u f , und fch lo ß  mit P y la d es, dem Sohn des 

S trop hus, jenen berühmten Freundfchaftsbund. 

Vielleicht hätte er hier gänzlich fein Vaterland 

vergeffen, wenn er nicht durch einige Orakel- 

fprüche vom Apollo wäre a u f  gemuntert worden, 

den Tod feines Vaters z u  rächen. Dadurch  

angefpornt, und uni fein väterliches Reich wie- 

, der



der z u  erkalten, ging er> begleitet von Pylades* 

nach A rg o s  zurück» Bey feiner A n kun ft da-  

felbß  tra f er feine Schweßer EleEf.ru, erkannte 

fie , ward von ihr erkannt, und theilte ihr fpM  

Vorhaben m it, den Tod feines Vaters mit der 

Erm ordung feiner M utter und ihres buhlerifchen 

Gatten z u  rächen. Um aber ßcherer z u  gehen 

nahm er zu r  Verßellung feine Z uflu cht. A ls  

ein unbekannter Fremdling g in g  er mit fernem 

Freunde ins H a u s , und brachte eine erdichtete 

Nachricht von feinem eigenen Tode. A egifih  voll 

Freude hierüber eilte herbey, und ward von den 

beiden Freunden fogleich niedergemacht. Dann  

erg riff Orefles feine M utter bey der Hand , 

fü h rte  ß e  z u  dem O rte, wo A eg ißh s Leichnam  

lag, lind ß ie ß  ihr gleichfalls das Schwerd in 

die B ru ß . A b er ein M uttermord konnte nach 

den Begriffen der damaligen Z e it  nicht unge

rächt bleiben. Kaum  hatte er die Tliat voll

bracht, fo  ß ü rzten  die Furien a u f ihn los, ver

folgten ihn uiiablciffg, und zwangen ihn A rg o s , 

fein  Vaterland, wieder z u  verlaffen. E r  floh  

deswegen nach D elp hi, und fe tz te ß c li als Sup

p lex  a u f den A lta r  des A p o llo , a u f deffen B e

feh l er den M ord feines Vaters gerächt hatte. 

Sie aber verfolgten ihn dahin. Z w a r  konnten 

f le ihm a u f dem A ltare felber nicht beykoninien>

aber
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aber um ihn nicht entfliehen z u  laffen , lagerten 

ß e  fich uni den A ltar herum. Apollo erbarmte 

fich feiner, und fchläferte fie ein; er entkam ih- 

* nen dadurch und gin g  nach Athen. D ie wei

tere Gefckichte wie fie ihn auch dahin verfolgten, 

und die Sache dorten durch die Minerva ver

mittelt w ard, gehört hier nicht her.

Diefe Gefchichte iß  es, die A efchylus in 

zw ey Trauerffielen behandelt hat, in den Choe- 

phören und Eumeniden ; aus ihnen nahm der 

alte K ünßler die beiden oben erwähnten Seenen, 

die a u f unferm iFerke vor gefeilt find, die E rgrei

fung des Orefls von dm  F urien , und feine 

Flucht von dem A lta r  des Apollo z u  Delphi, 

da die Furien eingefchläfert waren. M it den 

beiden Stücken des Aefchylus in der Hand , 

werde. ich je tz t  v er fliehen, das ganze W erk  

Stück vor Stück z u  erklären, und nach der E r

klärung der einzelnen F ig uren , noch einige all

gemeine Bemerkungen hinzu] Ilgen.

D ie erfchlagene männliche F igur ifi A e g ifih ; 

er ifi fchon im reifen A lter  vot g: f l  e ilt, der Ge- 

fduckte g em ä ß , denn . er war Jehon zum  min- 

deften gegen 50 la h r  alt. D er S itz  von dem 

er herabgeworfen i f i , ifi der Thron des Agei- 

tnemnons, den er nach der Erm ordung deffei

ben



ben eingenommen hatte. A u f  demfelben hatte 

der junge Oreß ihn fitzend gefunden, ergriffen, 

getödtet und a u f die E rde herunter geworfen. -  

Diefe fchöne Idee hatte der Kiinfller mit kluger 

W ahl aus dem A e fc h y h s  gefchöpft; ehe der 

Iüngting dorten z u r  V ollführung feiner That 

in das B a u s g e h t, giebt er feiner Schwefier der 

E leffra noch vorher folgende Verßcherung:

Und find ich ihn a u f  meines Vaters Thron, 
So w if f  und merke dir’s, noch eh er f r a g t : 

W oher der Frem dling ? Tr [[ft ihn fcknell

mein Sch wer dt,

Und ßrecket todt ihn a u f den Boden hin. f )

Ich fa g e mit kluger W a h l, denn bey der Voll- 

fü h ru n g  der That trifft ihn Oreß beijm A efchy- 

lus nicht a u f dem Throne feines Vaters, fändern 

er kommt ihm entgegen. A b er der Kiinfller w ar  

kein ßlavifcher Nachahm,er, fondern nutzte den 

Dichter da ? wo er ihn mit Z7”ortheil nutzen  

konnte. Und wer fü h lt  es nicht, wie viel das 

ganze W erk durch diefe N u tzu n g  der Dichter

idee

Q  Choeph. v. 570 - 574.

KoduJVov iv ägsvoiiiv ei

Eü i'oS» uai y.uT ßctt.ei,
Ufiv eeuriy £*tte7v , Trabairis i %cvoc j vex^v 

u ,  tsSwxk ßxt.uv
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i-dee an L eben, M annigfaltigkeit und G r u p p t  

rang gewonnen habe ?

U le gleich daneben liegende todte weibliche 

F ig u r  iß  Clytämneßra. Oreß hatte fie mit 

Gewalt z u  dem Leichname des A eg iß h s hinge

fü h r t  , ihn ihr g eze ig t, und dann erfl die That 

Vollbracht.

A n  feiner Seite, will ich, daß du f  Hilft,

Venn lebend z o g  f l  du ihn dem Vater v o r ! 

le tz t  fc h la f bey ihm im Tode, liebß du doch 

Den M ann , und haffefl dem du L kb e fchuU  
dig w arß. g)

Neben ihr fleht er felbft, der Thciter, noch mit 

dem bloßen Schwer dt in der Hand. So eben 

war die That vollbracht, wie er je tz t  die F u -* 

Vien a u f fielt zuflürzen fleht. M it vorgehaltnen 

Fackeln und Schlangen greifen fie ihn a n ;  er 

vermag den Anblick nicht z u  ertragen , wendet 

den Blick zu r ü ck , und fu ch t, wiewohl vergeb

lich , mit aufgehobnen Händen ihren A nfall ab-
%uw ehren* Keine andere Stellung konnte der

grie-

g) Chocph. v. 4 0 4  • 4°7‘
E * s\ nfos äursv tsvSs Cff S&w
Kal ZSvTit ydQ vjv » g e tr e u  ify^iru v x r f t ^

Ta ut» &«voyff* evyiU & ivV  l i t t i  tpi^sTf 

Täv isvSg* rsvriv b'y 5’ JV T«y<?y,
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griechische Schaufpieler als Orefl in den Choe- 

phören nehmen, t»enn er beym Anblick der F u 

rien die nur er aäein —  wie Hamlet den Schat

tin feines Vaters —  erblickt, dem Chor die 

IVorte zu r u ft:

— - —  —  Sie find Gorgonen gleich

Im  dunkeln Traurgewand, mit Schlangen dicht

Umflochten! —  Nein ich weile nicht mehr hier, h)

Hätten wir noch das Original, von dem un- 

fer  JVerk nur eine Copie i ß ,  was würden wir

da f ü r  eine F ig u r fehen ? —  I ß  doch auch in  

der Copie im Gefickt; and in der Stellung noch 

Geiß und Ausdruck genug zurückgeblieben, um  

unfere Bewunderung z u  verdienen !

D a ß  die beiden weiblichen Figuren hinter dem

l  orhange Furien fin d , brauche ich nicht z u  er

innern. Die vordere iß  mit Fackeln und Schlan

gen nicht nur in den Haaren, fondern auch in  

der Hand, bewaffnet. M it beiden zugleich gehe 

fie a u f den Orefi los. —  Die zweyte hat hier 

nur Schlangen im H aare; a u f dem M arm or

i m

h ) —  —  —  ul dt l'ct>y6iuv lUy*
k x )  i r S T r A e x T a v i f p u v « »

HuxvoiV 5f«xsw<riv —— ovx l 'r ’

Bibi, d. l i t t .  3 . SU B
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im Pattaß Giußiniani hält auch ß e  eine Fackel '> 

und wenn ich recht f a l l , —  denn das Stück iß 
dort z u  hoch in der W and eingemauert, —  fo 
iß dort noch der K o p f  einer dritten Furie z u  

feken. Doch das iß  unerheblich; (Unn die Z a h l  

der Furien war bey den älteßen, Dichtern nicht 

beßimmt, erß fpätere Dichter fchränkten ß e  a u f  

drey ein. —  Bey ihrer Dcirfldhmg feheinet der 
Dichter die eben angeführten W orte des Aefchy- 

lus vor A ugen gehabt z u  haben. Beide find 
bekleidet und mit Schlangen bewaffnet. D as  

Schreckliehe und Unangenehme diefer V orflettung 

milderte der Künßler aber dadurch, daß er ih
nen zw ar ernflhafte und drohende, aber ju g en d 

liche und fchöne Geflehter gab. D er alte K ü n ß 

ler w ußte es feh r w ohl, was fo  viele unferer 

neueren , J'elbfl unferer grüßten K ü n ß le r , hät

ten bedenken fo llen , daß alles S c h r e c k lic h e , als 

fchrecklich dargeßellt, außer dem Gebiete der 

K u n ß  liegt, weil es in dem Zufchauer nur  

Schrecken, das heißt eine unangenehme Em pfin

dung erregt.

D er andere Jüngling, der neben dem erfchla- 

genen A eg iß h  fleh t, ifl P ylades , der , dem A e -  

fchylus zufolge, der Gehülfe des Orefls bey der 

That war. D er K ünßler konnte ihm keinen

beffern



beffern P la tz  a n  weifen, als hier bey dem A e -  

gifih ' er war bey diefem geblieben, während 

daß Orefi mit der Erm ordung feiner M utter 

befchtijftigt war.

Die alte weibliche F ig u r iß  die gewefene 

Amme des Agam em nons; Aefchylus giebt ihr 

keinen Namen, beym Euripides heißt ß e  Geliffa. 

Sie flieht erfchrockm zurück, nicht wegen des 

Anblicks der Furien, denn diefe f a h , dem A e 

fchylus zu fo lg e , nur Oreßes allein, auch nicht 

wegen M isbilligung der That im G a n zen , —  

denn ß e  war Feindin der Erfchlagenen und 

Vertraute der E le ffr a , die dem Aefchylus z u 

folge nicht bey der That gegenwärtig war, weil 

ße die Bewachung der Thiire a u f fich genom

men hatte; fondern weil ihr, der unentfchlof-

fenen A lten , der Gedanke daß der Sohn die 

M utter ermordet habe, verbunden mit dem A n 

blick der Erfchlagenen fe lb ß , die Pylades ihr 

zeig t, indem er das Gewand, das den A eg iß h  

bedeckte, w egreißt, Schrecken verurfacht.

D ie am fchit erßen z u  erklärende F ig u r a u f  

dem ganzen Monument iß  die knieende F ig u r  

hinter der erfchlagenen Clytaemneßra. Weder 

beym A efchyl us noch bey einem ändern Dichter 

findet ßch  eine S telle, die uns eine beßimmte E r -  

B  % klärung
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klcirurig devfelben gäbe. So viel wiffen w ir aus 

dein A efchylus, daß Orefl nicht mit dem P yla 

des allein, fonderh noch mit ändern Begleitern 

nach A rg o s kam. Denn bey feiner A ykun ft  

fa g t Clytämneflra, die ihn noch nicht kennet, zu  

ihrem Sklaven:

A u f  fü h r  ihn in des Hanfes gaflfreyes 
Gem ach, mit dm  Bedienten hier und den 

Gefährten feines W e g s . --------i )

V ondiefen, glaub’’ ich, hat der Kilnfller einen 

vorflellen wollen. So wie er an der ändern Seite 

die Amme hingeflellt hatte, fo  wollte er hier 

auch noch eine Nebenperfon haben, die von die- 

fer  Seite die Hauptfcene elnfchließen feilte. —  

A ber was iß  das, was er mit beiden Händen 

a u f hebt, und was bedeutet der gan:ae Geflus ?

—  D ieß  läßt fich bloß durch Vermuthungen 

ausmachen, im Dichter findet fleh gar nichts 

was uns hier ein Licht geben könnte. Das was 

er in der Hand hat iß  nichts anders als eine 

A r a : JVer hieran zweifeln will den m uß ich

a u f  das Relief im P a lla ß . Giußiniani ver weifen, 

dort ßeht man dieß fo  deutlich daß fich gar

nicht

i )  Choeph. v.
A y- a-irov ivl-ivcv$ Jsuw/

O^oSe/rotC Sfc 7«i{Ss xut fuvff<7r
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nicht daran zweifeln Iclßt. Höchfi wakrfche'm- 

tich war der vier eckte Stein, auf dem der A rm  

und K o p f der Clytämneßra ruht, die Bafis a uf 
der ße fia n d , und von d er, als Clytämneßra 

fie l, der Jüngling ße w egnahm , wahrfcheinlich 

damit fie nickt durch B lu t verunreiniget würde. 

W ollte man fagen d ir  Jüngling wolle damit 

den K o p f der Clytämneßra zerßoßen , fo  wäre 

diefi, d ü n k t m ich , eine z u  unangenehme Vo rßel- 

lu n g , z u  gefchweigen d a ß  die Heiligkeit der 

A r a  einen Jolcucn Geht auch fchitjei lieh erlczitijte. 

Findet man diefe Erklärung noch nicht hinrei- 

chendi, fo  werde ich ße gerne a u f geben wenn 

man etwas befriedigenders z u  fagen weiß. Z u 

gleich aber m uß ich meine Lefer an ienen A u s-  

fprucli Winkelmanns —  des größten Kenners in 

diefem Fache —  erinnern, daß es fa ß  kein ein

ziges altes Relief gebe, a u f dem nicht irgend 

eine F ig u r 'unerklärbar, oder w e n ig e m  dunkel, 

bliebe. W er will dem Künßler die Hände bin

den, wenn er von feiner eignen Erfindung etwas 

z u  der Gefchichte, die er darßdlt, hinzutkut ? 

D er K ünßler hat eben fo oft feine Grillen wie 

andre M enfchen, und vielleicht noch ö fter; 

und wer vermag z u  diefen den A u ffch lu ß  z u  

finden, wenn fich der Schliffel verloren h a t? 

E s  wäre leicht hier noch mehr M uthm aßimgen 

i ß  3 z u
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z u  w agen, aber ich begnüge mich die wahr- 

fcheinlichße angeführt z u  haben.

D as große aiisgefpannte Gew and, das an 

der einen Seite an eine Herme gehängt, an der 

ändern durch einen Knoten befeßigt iß, hat wie

derum feinen Grund in dem Aefchytus, und iß  

nichts weniger als willkührlich. E s  iß  dieß kein 

anderes cils eben dcis, was ClytäfnHeßra einß 

ihrem Gemahl über den K o p f  w a rf als ß e  ihn 

umbrachte. N ach vollbrachter That ließ Oreß, 

dem Dichter zu fo lg e , es ausfpannen, und den 

Umflehenden ze ig en :

Seht hier, ihr Zeugen  diefer Schreckenstat, 

D ie Schlinge, meinem armen Vater einß 

G eßellt, und feiner Hand' und Füße N etz. 

A u f !  fpannt es aus, im Kreis herum, und zeigt 

D ie Heldenfalle, daß der Vater feh

—  N icht meiner, fondern der der A lles  ßeht, 

D er Sonnengott —  der M utter Frevelthat! k)

Diefe

k )  Choeph, v. 9 80 -9 8 6.
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Diefe bisher erklärte Figuren gehören z u  der 

H a u f tferne des Stücks. Oreß von den Furien  

a u f diefe IVeife verfolgt, entfloh, und kam nach 

D elphi, tvo er fich als ein Supplex a u f  den A l 

tar des A polls fetzte. D ie Furien folgten ihm  

aber auch dorthin, und da ß e  a u f dem A ltare  

ihn nicht ergreifen d u rften , lagerten ß e  fich um 

ihn herum. A b er Apollo fchläferte fie  ein, und 

Oreß n u tx te  diefen Augenblick, er entfloh nach 

Athen. D er Dichter behandelt diefe Fabel in 

den Eumeniden, und der K ünßler nahm daher 

das S ujet feiner zweyten Vorfiellung, die E n t

weichung des Orefis von dem A ltare des Apollo 

wahrend daß die Furien fchliefen, Und fchöpfte 

hier fa ß  noch mit vollem Z ü g en  aus dem Dich

ter , als bey der vorhergehenden Vorfiellung. 

D a ß es nichts ungewöhnliches f e y , verfchiedene 

Scenen einer fortgehenden Handlung a u f einem 

und demfelben R elief vorgeßellt fehen , brau

che ich Kennern alter Kunfiwerke nicht erfi zu  

fag en ; fonderbarer könnte es fcheinen daß der 

Dichter diefe Scene getrennet, und zw ey F ig u

ren derfeiben an dem einen, drey an dem än

dern Ende des W erks g efeilt habe. A b er  

auch dieß ifi nicht ohne Beyfpiel, So findet 

a u f  einem ändern Relief des Mufei V ati

cani einen IVaffentanz vor g e fe ilt , der aus fechs 

B  4 Figuren

im Mufeo Vaticano zu Rom. 2}



24 Ueber ein altes Relief

Figuren beßeht, \von denen nicht nur die 2te 

und ßte und die j te  und 5te, fondern auch die 

j ß e  und 6ße im Tanz z u  ßreiten fcheinen. —  

Ueberdem m uß man bedenken daß diefe zweyte 

Scene überhaupt nur Nebenfcene f e y , die der 

K ü n ßler bloß z u  der A u s f  üllung des Raumes 

hinzufezte.

Z u e v ß  die Stelle des Dichters, die der K ü n ß 

ler f a ß  völlig copirt hat. Sie ß eh t in den E u -  

meniden; dis Prießerin des A p o flo , Pythia,

•—  die Scene iß  z u  Delphi —  kommt aus dem 

Tem pel, und redet: 1 )

Ich  feh dort am A ltare einen Mann,

V erha ßt den Göttern, f itz e n ; noch von B lut 

T rieft ihm die H an d; er hält ein blankes Schwert 

Und eines Oelbaums hochgewachsnen Z w e ig , 

Um den ein großes Band von W olle fich  

N ach altem Brauche fchlingt, fo  fcheint es mir.

Und

1)  Aefch. Eumen. v. 4 0 -5 6 .

Ogw S’ l-x i/MpuAä filv  i ’ySfas Sso/aut^

t S f Ä V  ’t '^ O V T «  7r f B f f7f O ^ « * (5V , B ifiU tT l  

E tä^ ov t«  vsoirvtelif

V xovr’ , thetiuf 5 ’ <Jif-iy/wifTov kAäSov 

A^vej fi t y lt u  ffaxffivw« t^Cf/^ivov 

A’g y Z n  ficcfjJS- r^S« y i f

Tl(S&tv



Und vor ihm fchläft ein Jänderbares Heer 
Von W eibern, die auf 1  krönen fc h  gefetzt. 
Nicht Weiber —  nein, Gorgonen nenn’ ich fie / 

Und dennoch gleichen ße auch diefen nickt!
( Ich fah fie im Gemälde einfl die Koß 
Des Phineus rauben. )  Ohne Flügel find 
Hier diefe anzufehn, und fchwarz und wild. 
Ein lautes Schnarchen iß ihr Atkemzug.
A u s  ihren Augen triefet wilde W uth;
Ih r A ufzug iß nicht wie man ihm zum Bild 
D er Gottheit und der Menfchen Wohnung 

b rin g t!

In diefen Worten des Dichters liegt, wie man 
a u f den 'erfte.ii Blick fieht, die ganze Scene, wie 
fie der Knnßler dargefiält hat. Oreß felber
ßeigt mit leifem Tritt vom Altare herunter, wie 
die Furien emgefchläfert fin d ; erg eh t  a u f den 

^  5  Zehen,

h’poSev 5) v avSfk rouSe Sevputif 
EvSst yvvuixüv iv ä?ovonr(v i//i£vä? t
O’jrot yvvuixsit aAA«; • Afyu‘
Ovl’ aurc yoqytmic<v iluxcu TuniH’
(tISn ttot% v,lif Qi;v£Wf yeygccfiuevxf 
AtIVvov u-rreqot ye f/uv iS«?V

A ut«» , (tfatttvtci 5’ i (  To nZv ß%e\UiiT(>Ottci j 

Vcyxo-jft y ou irhxzoTei (putiußeffit 
EK 5’ IjjLuxTUiv Xeißavsi SuT̂ iAif ßtxv,
Kai Koa-pot eilrs Tfof ä£«v uyiifî arct 
'fc'ßsiv oüt’ ^  «väjwTTfciv Tiyxf.

im Mufeo Vaticano zn Rom. 2 f



2 6 Utber ein altes Relief

Zehen, aus Furchtfdie vor ihm liegenden Furien 

aufzuwecken.

--------E r  hält ein blankes Schwert

Und eines Oelbaunis hocligewachsnen Zw eig.

G anz nach der Befchreibung des Dichters■ Der 

Z w e ig  a u f  der A r a  iß  alfo kein Lorbeerzw eig, 

wie Winkelmanvt g laubte, fondern ein Oe!zweig, 

dergleichen die Supplices (U stsig)  immer z u  tra

gen pflegten, wenn ß e  fick z u  dem A ltare einer 

Gottheit flüchteten.

D ie A r a  oder der B rey  f u ß  ifl jener berühmte 

pythifche D rey fu ß , von dem die Prieflerin A polls  

ihre Orakelfprüche z u  geben pflegte, A uch darin 

ifl der Künfiler der Gefchichte treu geblieben, daß  

er ihn a u f Felfen gefiellt hat , denn er ßand über 

der Oeffnung einer Hole in einem Felfen, aus der 

begeifernde Dünfle auffliegen, m)

D er Furien find vier, eine liegt vor dem A ltar, 

die ändern drei/, an der ändern Seite des IVvrkes, 

m uß man ßich als hinter dem A ltäre denken. A lle  

fin d  im Schlafe, der Fabel g em ä ß , und mit den 

gewöhnlichen W offen , mit Fackeln und Schlan

gen, ausgerüflet. Außerdem  find ße gefliefelt 

und die eine hat ein Beil. Beides ifl ungewöhn

lich

* 0  Diod* sic. T. II. p. io i .  IOZ. Ed. Wefl*.J  1



lieh und vielleicht von den Am azonen entlehnt, 

aber zu beiden feind der K iin ßle> im Dichter hin- 

reichende Veranlajfung; indem derfelbe ihnen 

bald Zerfleifchungen und M ord zufchreibt, bald 

von ihnen fü g t daß fie, lagern gleich, den Schul

digen verfolgen n ) ;

—  —  —  —  Doch ;ch

Verfolge diefen Mann dem l'dger gleich.

B ald daß ß e  a u f ihn zufpringen und ihn mit 

ihren Füßen zertreten o )

M it mächtigem Sprunge 

Z e r tr itt  fie von oben 

Mein furchtbarer F u ß  !

D ie Flucht'gen ereilet 

Des T odes l rerderben 

Im  zitternden L a u f!

Darin ifi der K ünßler aber nieder feinem oben 

angeführten Grundfatze treu geblieben, nichts

fchreck-

n) Eumenid. v. 2 3 1.

—  —  —  Ey'o 5*
M ir tif ii  rovSt Qu tu  ü (  KUVtytTK.

0} Eumenid. v. 3 7 4 -  37?.

M u X a  y i f  » u v  « A A a f i / v *

A y x a ä j »  ß c t f i n r t r i j

i r o ä o f  o i t i f iu v ,  

r*vw5̂(xdi? 
käa* iCfQogw Htm.

im Mufeo Faticano zu Rom. 27



fchreckliches, fondern nur fchüne N atu r, darzu- 

fle llen , daß er ß e  nicht, der Dichter ß e  uns 

bsfchreibt, i/o» wildem und fürchterlichen A nfe

lten , fondern jugendlich und angenehm abgebil

det hat. Ueberhaupt gehen die Befchreibungen 

und Abbildungen der Firnen, fow okl bey D ich

tern als Künßlern, fehr von einander a b , indem 

ß e  bald als alt und fürchterlich, bald’ als jugend

lich und fchön, bald geflügelt, bald ohne Flügel, 

bald g an z, bald halb bekleidet dargeßellt werden.

So viel von den einzelnen F igu ren , ich hoffe 
ße aus dem Dichter hinreichend erklärt z u  

haben. letzt noch einige Anmerkungen über das 

G a nze, vornehmlich über die Hawptfcem, denn 

die andere verdient weniger unfere A u f  merk- 

famkeit.

So wenig auch alle 3 Reliefs in R o m , die 

diefes Sujet vorßellen, z u  den fchlechten Arbeiten 

gehören die ans dem Alterthum  a u f uns gekom

men find, fo iß  es doch auffallend, d:iß die nie- 

chanifche A usführung fow ohl lunter der Idee des 
K iinßlers als der Anordnung des Ganzen fo  
weit zurückbleibt, daß meine im Anfänge ge
machte Behauptung, daß unfere drey Reliefs 

nur Copien irgend e in e s  großen und berühmten 

W erks des Alterthum s feyn, fchon bloß hierdurch

eine

2 g Uebtr ein altes Relief



eine große Wahrfcheifilichkeit erhält. D er ge

ringere Künßler nahm von dem g roßem  fo  viel 

er konnte, aber die Mcißerhand z u  der A u sfü h 

r u n g  fehlte; war diefe aber bey dem Original der 

Idee und Anordnung des Ganzen gleich, —  wie 

fich der mehreren Copien wegen von guten K iinfl-  

lern doch ivohl mit Recht vermuthen lä ß t, —  fo  

war das Original unßreitig eins der vorzüglich- 

flo tt IVerke des Altertlium s.

D er Künßler wählte aus der ganzen Ge- 

fchichte des Orcfles ohne Z w eifel den glücklich f l  en 

Moment z u  feiner Darflelhm g. E s  ifl dieß , wie 

ich fchon oben gefagt habe, der, da Orefl nach 

vollbrachter That zuerfl die Furien erblickt, und 

erfchrocken den Umgehenden zu r u ft:

Ih r  Weiber fe n t , ß e  find Gorgonen gleich.

Im  dunkeln Traurgewand, mit Schlangen dickt 

Umflochten ; —  Nein ! ich weile nicht mehr hier!

E s  war dieß unßreitig der intere f f  ante fl  e M o• 

ment der ganzen Gef dächte, intereffanter als 

wenn er den M ord felb ß  dargeflellt hätte ; diefer 

hätte nur Schrecken und Abfcheu erweckt;  der 
unfrige erregt M itleid und Theilnahme: denn 
Wer kann fleh die Lage des unglücklichen h in g - 

l 'ng s denken, der fo  eben dem Schatten feines er
mordeten

im Mufeo Vaticano zu Rom. 29



3° Uebtr ein altes Relief

mordeten V aters, die Mörderin feine M ut

ter mit ihrem Buhlen zum Todtenopfer gebracht, 
und fogleich darauf fo hart dafür büßen mußte, 
ohne Theil an f ehern Schickfale zu nehmen ?

E s  war ferner unflreitig derjenige Moment, 

wo er, ohne die Einheit der Z e it  z u  verletzen, 

den möglich f l  größten Theil der Ciefchichte des 

Orefles dem Zufchauer zeigen konnte. Die 

Körper der ErJ'chlagenen lehren was vorgegan

gen war, die hereinbrechenden Furien was gegen

w ärtig gejchieht, und der fchon zu r  Flucht fleh 
u m w e n d e n d e  Jüngling was weiter Vorgehen wird.

E s  war dieß endlich der M om ent, wo er die 

größte A n za h l und Verfchiedenheit der Chara

ktere dem Zufchauer darßellen konnte. D er vom 

Throne geflürzte Böfewicht A egifih  —  die er- 

fchlagene Clytänmeflra — die.beiden jugendlichen 

Helden —  die crfchrockene A lte  —  die hereinbre

chenden Furien —  welch eine Mannicnfaltigkeit in 

den acht Figuren die z u  der Hauptfcene gehören, 

und' welch ein Contraß zwifchen jungen und al

ten , männlichen und weiblichen, bekleideten und 

nackten, lebendigen und todten, erfchreckenden 

und erfchrockenen Figuren !

Eben



Eben fo  g ro ß  zeigte fielt der Künfiler in der 

Anordnung des Ganzen y der Vertheiluvg der 

Figuren und der Gruppirung. D ie vier H aupt

fig uren , die beiden Ermordeten und die beiden 

M örder, nehmen die M itte .des.Stückes ein und 

form iren zw ey Gruppen, in die fie fo  vertheilt 

find wie cs die N a tu r der Sache erfodert. D er  

Sohn fleht bey der erfchiagenen M utter, und der 

Gehiilfe bey d e m  erfchiagenen A eg iflk . Z u  je 

der Gruppe hat er noch eine Nebenfigur liinzu- 

g efetzt, um fie voller z u  machen und mehr A b - 

wechfelung hervorzubringen, z u  der einen die Ge- 

liffa , z u  der ändern den GehiUfen des 0 refles.

—  W ie vortrefflich hat er nicht die Nachricht 

des Dichters von dem ausgebreiteten Gewände 

g en u tzt?  E r  gewann dadurch einen doppelten 

V ortheil: zuerfl daß er dadurch den leeren 

P la tz , der hinter der liegenden und knieenden 

Fig ur nothw endig hätte ent flehen miiffen, aus- 

fü llte , und dann daß er uns von den Furien nicht 

mehr z u  zeigen brauchte, als nöthig war um  

den Eindruck z u  erregen den er erregen wollte. 

W ie viel gewinnt nicht das Schauderhafte ihrer 

Erfcheinung dadurch, daß fie unvermuthet hin

ter dem Vorhänge hervortreten ?

im Mufeo Vaticano zu Rom. $ i

Ueber



? 2 Ueber ein altes Relief im Muf. Vat.

Uelier die zweyte Scene, die nur Neben- 

fcene, aber dennoch mit gleichem Fteiße behan

delt ifi, will ich nur die einzige Anmerkung  

machen, daß der K ünßler mit Recht von der 

Befchreibüng des Dichters abgegangen ifi > der 

alle Furien als filzen d  fchildert. E r  mußte 

dieß der Griippirung wegen thun , und kein 

Kennet" wird die Meifcevhaud in der Gruppe 

der drey Furien an der linken Seite des W er

kes verkennen.

H e e r e n .

II.

C l u d i u s

von den

S k o l i e n  de?' Gr i e c he n.

( F ortfetzim g . der A b h a n d l St. i. £ .5 4 .)

riichfl jenem  Skolion des K a l l i ß r a t u s  ver

dient nach meinem Urtheile das von A r  ifi ot e-  

l e s  a u f  den H e r m e ia s  oder H e r m i a s  ge-

fch ä tzt



fch ä izt z u  werden, die uns D iog. Laert. V , 5. 

Arhen. X V . 16 und Stob. Serm. I. (nach der

2 und Jen Gesnerfclien Ausgabe S. 2. und dev 

Grotiusfchen S . 6. )  überliefert haben a ). E s  

hat z  ar nicht fo viel Feuer und Schw ung, iß  

indeffen doch g a n z l-yrifch, und mußte den 

Griechen, vor deffen Phantaße ein fchönes 

Ideal der M ännlichkeit, Tapferkeit und edlen 

Thätigkeit fchw ebte, in fympathetifche Schw är- 
nierey bringen.

D ie Veranlagung dazu war eine Betrach

tung, die der Philofoph über die edle Thätig

keit feines Freundes, des H e r m e ia s  anßellte, 

Diefer M ann  b )  war zuerfl ein Sklav eines

gen iffen

a }  Ueberfctzt fleh: es in der Abhandlung von den Lie- 

de\n dt 1 Griechen in Hagedorns poettjeben Werkelt 
} Th. S. 2 ,7.

b) Diefer Mr.an, fage ich, der fonfl ein Verfchnittener 

genannt wird, Demecr. we?» § C C X C Ilf.

D iog. Lacrt. V , 2. wozu vielleicht d„s Sinngedicht 

des cbiifchen T heohits, das beytn Diog, Laert. V . 

cd it. Cafaub. p. 307. fleht, die Veranlagung gege

ben hat. Es fcheint aber zweifelhaft, ob er wirk- 

lieh ein Eunuch gewefen i ß , nicht allein weil man 

bey einigen Stellen der Alten auf die Gedanken 

kommt, daß tvva%os überhaupt fo viel als einen 

Kammerherrn oder wenn man will Kammerdiener

bedeutet

Bibi, d. Litt. 3, St. C

Cludius v, d. Skolien der Griechen. ? j



C l u d i u s

gewiffen E u b u l u s  z u  A tarn eus , hörte zw 

Athen den Plato und A rißoteles, gab feinem  

Herrn Anfchläge die Städte Atarneus u n d A ffu s  

der Herrfchafft der Perfer z a  entziehen, und 

unterßützte ih n , fielt derfelben z u  bemächtigen; 

r iß  dann, nach deffen Morde oder Tode, die 

Herrfchaft an ßch und erweiterte fie durch E r 

oberung mehrerer benachbarten S tä d te; fin g  an

den perfifchen Satrapen, die Lydien und lonien  

verwalteten, befchwerlich oder gefährlich z u  

werden, und wurde von einem derfelben, N a 

mens M entor, unter Vorfpieglung einer A u s - 

föhm m g mit dem perfifchen Monarchen und der 

Heiligkeit der G aßfreundfchaft, gefangen nach 

Perfien gebracht, u n d . da O lym p. 108» 4. 

ftrangulirt. S . Diodor. Sic. X V I ,  33. Strabo 

edit. Cafaub. X III. p, 430. lin . 10 fqq. D iog. 

Laert. V , 3  -  7«

Arißoteles,

bedeutet habe: ohne gerade darauf zu fehen, ob

einer nach mir g^nländifeher Avt dazu injlalHyt wor~ 

den; fondern, weil Diog. Laert. ans dem Demetrius 

Magneiius die Nachricht beybringt, A r i ß o t e l e s  

habe dem H errn ei as feine Tochter oder dichte 

smgeheiirathet, und aus dem Ariftippus, der Philo• 

foph habe die Maitreffe des Hermeias geliebt, und 

nach deffen Ableben geheuratbet. Diefe und andere 

Umjiände machen es glaublich > daß Heyjneias kein 

Cafirat gewefen fey,



Ariftoteles, der fich drey lahre bey ihm  

a u f gehalten, viel Freundfchaft von ihm genof

fe n , ihn wegen feiner perjönliehen V orzü g e f Q 

bewundert und geliebt hatte, daß Neider daher 

Gelegenheit z u  mannichfaltigen Übeln Deutun

gen nahmen, und über fein unwürdiges Ende 

fich betrübte, dachte —  ‘ ‘ W ie g ro ß  und edel 

w ar der M a n n ! gleich den Helden des A lter-  

ihnw s, den D io ß u ren , H erkules, A chill und 

A j a x ,  war er th ä tig , und nicht nur thätig  

aus Liebe z u r  Ehre, die der groß? Haufen der 

Menfchen nicht kennet, der m theitig bleibt, bis ihn  

thierifches B edürjm ß forttreibt, fondern thätig aus 

Liebe z u  anderer W old. D a zu  wandte er Z e it  

und K rä fte m utlüg und raftlos an. W as hat 

er nun davon, da er einem unverdienten Schick-  

f a l  untergelegen? Edden N achruhm , der in 

Liedern tönt, fo  wie ihm im Leben das G efühl 

feiner K ra ft  und V orzü g e bejferes Glück ge

währten, als Reichthum, A hn en , oder W onw 

ieben dem unnützen Menfchen. Verdienß , biß

du denn gleich J'chwer z u  erringen, fo biß du  

doch das fchönfte, was wir im Leben erjagen 

können! M it diefem Gedanken bricht er aus:

von den Skolien der Griechen.

’Apsrx



C l u d i u s

f^ -p a r d  x o \ v ; j .o % 3 e  y e u s i  ß p o r e i u ,

(dypu/jLx

v . i .  a £ i 7 x  i ß  V e r d i e n ß  im Sin n  der A lten . J e -  

d tv M e n fc h , jedes Z e ita lter , fch ä tzt anderes V er, 

d ien ß . D aher iß  es begreiflich , dtiß der Begriff 

von uqtrij febivankend iß . Bald w ird darunter 

K r a f t ,  S tä rke, T a p ferk eit v e rb a n d e n , re jSi>»

r« l* . 'f', S 7 t" Te?.ictu.üvoc aj£T  ̂ Plut.

T h ef. edit. Franoot, p. 5. A . BaM Ueberlegenheit 

Tind V orzüge , «fSTJj 7ro2wv, X£'? " v > vob« « • / ./ •  

IA. 0, 642. öS. ? ,  2 /2, 402. Pind. Ifthm. III, 6. 

/0 gehört denn auch Reichthum  und nyeveTx m it 

d a h in  Eurip. O rett. 805. / .  öS. 2*2. «»d  t i ^ E,  

G eb ra u ch  des Reichthum s Pind. Nem. I , 4 4 - 4 9 ,  

Bald M an n haftigkeit, fVohlgefinntheit und edle Thci- 

t ig k e it , wovon der G rund Streben nach Ehre iß .  

Pind. Ifth. V I, 14. ff. S. bey N . 7. O ym p . V , 3 4 -  36. 

Bald Ehre fe lb ß  IA. 1, 494. Pind. Olymp, V II, 163. 

V III, 7  /• Sophocl. Philoft. I4 1 4  f .  Medea 619 . 

H ier wird edle Th'dtigkeit damit vorzüglich gemeint.

l o X S t  7 . ß. entw eder »oAuv f«%5ov Tra^ot/r« 

TOr« So h eißt M ars i r o \ 6 n Eurip.

Phoeniff, 79  *• o^er <r“v fehwer

zu  e r r i n g e n d e s  V erdienß. So nim m t es H r. Koppen, 

S. dcjfen Skolion a u f den Hermeias. Hildesheim  1 7 8* .  

S. 19. Beym Orpheus hymn. LX VII, IO iß  *■«*«- 

<ävijp, 0? TraAiv ,ao%äsv (t>̂ £{ So «yyfAo»

9rsAi|io%Sot fragm. U I, 9 «nrj /JioriTb e y n i

Eurip. Clem. Alex. pag. 613 , ein miihfeligcs Leben.

y iv 1 i



Q y p o t f ix  >t x fo - u r r o v  ß i w !

T r x p S i v e ,  f i o p < p x V

C  3 Kocf

y ( v n  ßi- Die Dichter fugen ytvos «vSfwwwv, yhot 

Snqtuv, ytvo<; Qu*Auv etc. und neigen alfu durch yevot 

nicht genau dis an, was wir durch Gefchlecht, [än

dern Gattung, Art ,  Race.

2. x. ß. fnr To HUXM70V ätî utäat oder S»jg«- 

e» tw /3,>, das Scbönfle, was der Menfch er-

/rt«ge« fcron. I W  -weil das Erlangen nur auf 

Muhe und Beflreben folgt, heißt es erjagen, Beute. 

Doch nennet .der Grieche nichts anders Sfyapz als 

Erlangung deffin, wornach man aus Liebe flrebt. 

Helena fagt beym Eurip. Helen. 192. ßxq-

ßû ov Iaa«cviSef Kostet, und C'hüliton V ,  5 ’

pag. edit. Lipf. 139 f agt St>gjiv S. D ’orville.

In Profa ifl fogar gewöhnlich Siffpv '6\ßov, xefios, 

'ovo û, HtMof. Eurip. in Aul. 568, (#7*

3, 7T«f^£V«. Die Aderet wird iruqStvof genannt,

weil man mit die fern Worte den B e g r iff  von Un- 

fchuld und Liebenswürdigkeit, oder funjt angenehme 

Jdeen zu verbinden fflsgte.  ̂ nannten die hebr'di- 

fchen Dichter idealifche Wefeii , T*{-

t  Sivow;, wenn fie diefelben als einen Cegaißand von 

Verehrung und Liebe, oder als Dämonien vor- 

flelleten.

für K£ch\ou(, wie forma f  pulcritudo, V irg. 

Aen. I ,  2 7 . Pind. Olymp, IX , 98. Nem. I II , 33.

Athen.

von den Skolien der Griechen. 37
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K<x/ -JxvsTv gxXwTOi; Zv 'E  factSi votfiog  

K i t y  ttovovq rk rv cq  [ixXspovc xV.xo.xvtut;. 

ToTov inol (pp4v ipaiTX ßx/fa.61$

K x p r o v

V• / .  St'ib. iltc\egoij( Kcci kucut. 6. f .  A t h e n ,  toiov 
iir l <5(>£vct ß z W lis  ,  kxQ-kov t*  a iav aro »  D io g  und Stob. >taf- 

wov Wy. “V* ßvttnk hat die Hjhendation eines

gei. Engländers beynt Hitrd über bhrazcns Dichthtnft, 

Efcheiibttrvfcehr 4usg. S. 170. attfgenommen. Da die Les

art der Alten keinen Smn giebt, fiehet man auch leicht 

daß die Stelle corrupt feyn müjfe. Von Vjwt« und 

Qtqttc können aber leicht die erflen Buch/laben erlojchen 

fern, daß nichts a h  «■ und *.? geblieben. Das t  von 

£ä*v. möchte ich gern in V verwandeln. So ift es Gegen- 

fatz: du gewinn/i die Hetzen der Menfeben für dich zu

ßerben , und raßlofe Mühe zu dulden; aber du briitgfl 

ihnen auch göttliches Gluck.

Athen. XIII. p. 564. D. S«ir<J>w riv umqßxXXM’

rug ädUfict̂ oiisvOv Tvy noo<pyv etc. 

e ü f  tt p, « a i ä. *« 1  tJ, nun wüßte folgen 

V. I» â̂ uTov Ist oder iyiiTKt. Weil aber

der Dichter 9-kveZV gefagt hat, fo folgt ^t/jlo;, 

•wodurch zuweilen das Ende des Lebens ausgedrückt 

wird. Quint. Cal I I I , 5 71.

V. 5. ncc \e qi s  T 0V0{ heftige Arbeit, wie fixkegh Trug 

( von h e ft ig e s  F eu er  ia. I , 2 4 1. v » 3 *6,

tp, 3 7 ? . u nd  x ijJo; A e fc h y l. P e r f  6 1 .

i* ItxU^ovrx-. So heißt giuo< utcet/uci 

I A .  < r,  239 484- ^ T 0g uHKfieif P i n d .  N e m .  V f .  67.

V. 6. toTov ’ffUTX nämlich, S?« ca eV(iUi Trävou? 

TAiJvat ku) Sctvttv.



Kuptfov (pspeic r  uSoivatTov, 
xpvaov  re Hpfocco, hoi} yovicov,

C  4 M«A«-

von den Skolien der Griechen«. 3 9

tz. Athen, r. Dion. x%- T* Stob.

XV. T* “feUtovu,

V. 7. i ä i i v i t i i v  nämlich eilt-hi'ixt; uai euSai-

novtctt. D u  giebfl innere Z u fried en heit, und V er

gnügen über den Bcyfall anderer. Und fowohl fein er  

G röße als D auer wegen h eißt das G „ t , ,was Aai

Verdienß giebt, So Jagt Pind. ifthm.

V I ,  14  ff.

E** 7«? TI? «vSgWTMV S«1T«V(J« T*
Kal u 'v »  irquzati Seoduuro v f ugerccf,

SuV Ti 0* 5 XfflUV Q-JTZVlt
A  0 % k  v  I n t i g a r o v  t< f % u T ic i i ’s  

HS.» tt f * i '6 Xßou ßuKXtT ayxv-
fccv Seori i io S luv.

*
V. i- » t i r r *  X t tt* * t  f .  v.oirou. Brav feyn ver-

fchajft mehr Vergnügen und Vorth eile, als Reich-

thum. Um das, womit das Verdienß k hn t , zu er

heben , zeigt der Dichter den Vorzug deßelben vor 

dem, w as' fonfl von den Menfchen fehr geachtet 

wird. N«7t iß x i UT°i ureavu» «iSsi/tätov. Pind. 

O l. III, 76 .

x tt) y <sv tu v. Eignes Verdienß iß beßer , als 

Ruhm der Ahnen, und angenehmer als der Um

gang mit den Eltern. oh  1 , 34* “ Sb yAuxicv 

tt«rfi'Soj eSfc tokIiuv yiverui. Pind. IttblD» I > 5« 

T‘ <f‘Areg ov xtSvwv tsx̂ mv iyû otf j



Mct\ctKXVxyroTo v-rrvou»

1 0  S e t)  6' sv e%  o'yjc A io c  'H poM ^ Tje

A  tjtixG

40 C h i d i u s

V. g. Athen. Diog. und Stob. nuXccxcfjyttToto, welches

aber keinen Sinn giebt* y  iß aus % leicht entßanden•

v. io. Athen. Seuä* iveuev o Atii HfanAi??. D iog. und

Stob. eS 5 ivex’ itt &iot HgaxA-zvt-

v .  9 ,  Der Schlaf wurde iiu h au os weich genannt; dieß 

war fo fehr in den Sprachgebrauch verwebt, daß 

nun andere D inge, die als [an ft oder weich fällten 

befchrieben werden ■ mit dem Schlafe verglichen 

w u rd en . So nennt T h e o i r i t  Wolle weicher als der 

Schlaf E<S. V ,  5 1 . u'ttv« tix\unuiTs^u; purpurne 

Decken weicher als der Schlaf Et§. X V , 125. Be

kannt iß  V irg , Ed. VII, 45. fonino mollior hsrba. 

Weil nun der Schlaf fo fehr als favft gerühmt 

wurde, fo heißt er hier mit einem neuen Worte 

t ixAuuotvxf iz i c ,  welches Koppen erklä-t, <k M  

y.ccv%ccTcck am A. O S. 22. Das paflluum von 

Kv%eu mit feinen derivatis iß übrigens ohne Beyfpiel, 

V. 10. Xeu i ’ e » £ X , deiner Schönheit wegen, Vt j .  

dir zu «efalleu, dich zu erringen. Es kann aber 

auch feyn ku^uv aä ivtuie v. 7• denn a t̂rii ßeht 

auch für den Ruhm und das Gluck, das dadurch er

langt wird. P.nd. Olymp. V II , 163. lobt einen 

oly?rpifchen Sieger ä^erxv tf y vT#, der Lob 

der Tapferkeit erlangt hat, und VIII. 7. f . nennet 

er die fich die Ehre des Sieges wiinfehen waio ŝvou?

ävftd



A v iu s  re itovpoi «roA’ rivirkotaxn,

"Epyon; <t*v dyopsvourec 6vvxy.iv 

'LoTi *& 'A% iAevc

C  5  "AiotQ
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v, 11. A then.' voMji « v / t a .  12. So Athen. Beym 

Diog. und Stob, fehlt rav, aber bloß aus Mangel eines *, 

denn das folgende Wort fchrtiben fie avwyô euovrtc,

1 j .  Athen, coJV 5t,

Supü ixsy^ccv äqerctv **ßeVv. ß eym Sophocl. Philoft. 

1414 , /. /<igt Herkules <r«» a<?*m 'iT0U( ^

list-etäu tf <roV)U( ä 5 uv a t  0 v i(> srtiv i'<r% av.

Ivn  Aio$ Jon/i i rS Atäs, Sioyfvij?, A*o« Vxyovos «. f f .  

H f  k x Ae f  t —  Tet-itrxi erovoevrxi ae^Asu? —  *—  

v«*t* u-trliizuTOf nui 0; Jfficerx ttuvtu. Hefiod»

Theog. 951 - 9 5 -. s. Jani bey Horat. III , 3 , 9 . 

SH. Ital. III, 3 1 - 4 4 .  Quint. Cal. V I , l o o  ff.

V. 11. A i T i  « o S g o , ß01lß  noû oi, Caßor und 

Pollux waren Helden, die unter die IVoblthäter des 

wenfcblichen Gefcblechts gerechnet, und daher unter 

die Sterne verletzt und zu den Dämonien gezahlt 

wurden, Pind. Nem. X ,  9 1 jf- Homer. o 5. a, 

a 99 ff‘ und Hymn. % in hotn.

v . 12, i’^yoi i  f. icivon, Xcnoph« Mem. Socr. IV, 6, I» 

7 . 9 * c & v  ̂v v et niv d .i. ivis viel du über die 

Herzen verntagfl v. 6 und t j .  wie

dicentes /, praedicantes. 

v' *!• co Tf ttoS o k , 2*« roii; «■. rS, oder rS

■*o2,?v ns. a  x  • a  A. Atctc Ti. Von Achili iß be*

kam t,



vAix$ re 'A i Sato 86 fio Vf ijhSov'

J5* i '  8V&KX (pi\tov fiop(p£c 1

'O  'Arxpvduc ZvTpoCßog 

’Aeklou xrfpuG&v uvyoic.

T o l y x p
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i f .  Athen, ?v« * , Stob, ’̂ veucv. 1 6. Athen.

jtä ci A T u q v e u s  ’tVTQ0$0i; i i e X U u  x l i q u f t v  ctvyuc. Brunk nimmt 

uiyctt an. Diog. und Stob, a r«fv. ivrqotpov ueXtou %. uiy&f, 

l ( .  Brunk fetzt f ür ' xai ,  5.

kannt, daß er ein kurzes rühmliches Leben, einem 

langen unrühmlich hinfcbleichenden vorzog. Homer. 

ia . o-, 3»9 Jf- *» 35» ff- Quint. Cal. I V , 1 5 0 J .  

M axim . Tyr. dilT. V , 7 - edit. Lipf. P. I. f>ag. 76. 

Ajax aber war nächft Achill der tapferße Held unter 

den Griechen vor Troja ia . /3, 7 6 g . o§. a, 549 f .

V- i  A / 5 * 8  § e //■ 0 v f  >7 A ä 0 V y. reZvitxasi. A’/Svf —- 

uwä SwftosTÄ v u h i, ijroQ i’x av» Hefiod.

Theog. 455.

V. i j .  v u s  5’ iv  <p. v.. v . 2- D ein e  Schönheit bezau

berte den H erm cias f o , daß er fü r  dien w illig flarb. 

<piMoe , liebenswürdige Schönheit.

V- 16 . t vTqo ( f >o (  eine gelinde Benennung fü r TufUVVOS.

Beym Homer ifl gewöhnlich ln  u ,  y> 2 0 1.

A , %%%■, “ > *VI '/fe<?£T<e‘ v > 2̂.6. ivT̂ otpoi;
kommt auch beym S o p b o c l .  und Apollon. R hod. vor.

V. 17. i  A. (, d . i .  Eff«**«. *%^fW(T5y Sjturou r i t t  

teiyb<;, tS ij At ev Inverßon für tM?, Ixvriv Tfa

«v'/it



T  olyxp doiSlflQV epyoig 

’Adrxv*70*' T& P lv MZyvovcrt Movffxi 

M  votfioavvotg d v y x r p s g

Aios
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v .  i f .  Athen und D iog. i t ß t i u t  fc. ^ '°R *  ww  ̂

Stob. Trot yä f, ; f .  Diog. und Stob, uhuvccroi rey. cc. M , 

20. fehlt beym Stob.

ävyüf r .  * . /. i ^ rcv f. t;;< Er opferte fein

Leben auf, er beraubte die Welt feiner. D ieß  letzte 

füll feinen Werth der Welt fühlen machen. Der 

Sinn iji deutlich aus v. 14. und Athen. X V. p, 696 E. 

erklärt es durch re t̂uruv. vergl. IA. «, 64Z, ?> ?6»

». 19 folg. Die Worte find fo zu nehmen, r>iyaq fiiv

(«i/ra») aj(Si(iov ua'i ääavaTOv igyfif r«v i'gyuv

x*i «£»«» «2|. Mfitrai. Durch feine Thaten

ifi Hermeias des Gefanges und ewigen Nachruhms 
vierth. äo*5i(iov ia. 3 - ^

Kv%lifQvrt, «ife»» ifi ein fynon. „ „ „  | „ ÄfW#

Der Dichter konnte ohne Uebclklang nicht fagen 

«oi§i(xov tisiGüsi, darum fagt er auyfcüsi, Pind. 

Pyth, X , 10 7- 110  tVac4«-e/-t«v —  «ufcsvrtf.

« äa y« T O »  Pind. Pyth. III» 203> *  ̂ « f e r ä  Kksivctif 

&oi$u?i; tt rekeSei vergl. I^> *33* NCril. IX f

ff. u ä’ « f  f  t ü  & « v ä ff ‘ A a(*T  f j. Eurip» 

Andromache 7 7 7  /.

2 0 . D ie  Mufen heißen Mnemofynens Tochter, weil 

die Gefänge in der alten Welt das einzige Mittel

tvaren,
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Aiog £&vlov cißoig av^ovffxi, 

Qiklxg re yipocg ß sßxio v . 

V e r -

. waren, wichtige Begebenheiten und Timten im An

denken zu erhalten. In fo fern fie alfo Nachruhm 

v erfch a ffen , w erden fie  h ier  nicht müßig Mv«(x. 3uy. 

genannt. Beym O rph, hym n, 75» 1  vergl. 7 6 ) 3 ,6 *  

Pind. Nem. I V , 4 * uyAzotpfpoi,

V. 21. ceßa; zeigt beym Homer Schrecken, Erflaunen, 

Bewunderung an. öS. y, 123. 5, 75 . £, 16 1. Bey 

ändern die Urfache davon. Große, Erhabenheit, 

M ajeflä t. A efch yl. beym A then. X III. pag. 602. e. 

ifl eeßut ein fynon. von Uyiov. So auch Eurip. 

Oi'eft. 1246. Hier fleht es für AU e/vov « -  

ßazov l7Tuiv. —  7. ens der Befchiitzer der heiligen 

Rechte der Gaflfreundfchaft wird hier genannt, weil 

H e  r m e i a s  fich darauf verließ, und fchlindlich ver- 

rathen wurde. So lange die Alttfen den Zeus tjfout 

ehren, muffen fie auch den Hermeias ehren.

v. 22. und eben fo auch bey treuer Freundfchaft des 

Hermeias gedenken, y  / {*  i 4>- ß* f leht für x*>

(piXlav ß. ye^niov.

Ich überfetze dieß Lied alfo:
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V  e r  d ie n  f t  t m ühfelig der Gattung der 
Irrdifcken,

Schönfter P reis z u  erjagen im L eben!

Ob deiner W ohlgeßalt hält H ellas, o Mädchen,

Sogar z u  ßerben f ü r  nndenswerthes G e f einen,

Und flarke rafllofe Arbeit z u  tragen.

Z u  folcher Lieb' entzündeß du die Herzen ,

Doch bringß du unflerblichen Lohn,

W erther, als G old , als die Eltern ,

Selb f l  als der weichgerühmte S chla f

Um dich ertrug viel Z e u s  Sohn Herkules,

Und Ledas Söhne, die mit Thaten 

Verkündeten die Größe deiner M acht.

A u s  Liebe z u  dir g in g  felbfl A chill 

L nd A ja x  hin ins Schattenreich.

Ob deiner liebenswertlien Schöne 

V erw a ifte  (beraubte) fein Atarneus Saße  

D as Licht der W elt.

Doch werden ihn f ü r  Thaten ■—

D er Lieder werth, und der Unfterblichkeit —  

D ie Mufen erheben,

D ie Töchter Mnemofynens,

Die des gaßfreundlichen Z e u s  M ajeftät erheben, 

Und: ehrwürdige treue Freundfchaft.

Athenaeus,

m
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Athenaeus% der es nickt zugeben w ill , daß  

man dieß Skolion des Aristoteles einen Ptian 

nerne, weil der, der darin beJungen wird, nicht 

vergöttert werde, und unter Skolien bloß Ge~ 

fellfidtafGlieder will verbanden wiffen, nennet 

ein anderes Lied a u f die Gefundheit einen Pdan, 

welches von ändern unter die Sknden gezählt 

w ird , die da glauben, daß die a toh x genannt 

würden xu tx  tj/V f-iskotoiiocg rpoirov. ( S .  die 

Stelle dafür beym Fabric. Biblioth. gr. V o l. I. 

pag 574- nota <!•)

D a ß  es ein uraltes Lied f e y , welches als ein 

Gebet gefangen worden, fa g t  uns Maxim. T y r . 

diflf. X III. ®dit R eifk Tom . I. p.229. und daß  

es allgemein bekannt gewefen, L uciar. pro lapfu 

inter falutandum c. 6 tvx <roi to yvüjpi/nÜTxrov 

i'M'ivo, «a/ ttqcgi dix ^öy,xrog kiyoo' 'T yleix

TT. [A. etc.

Athenaeus giebt X V I . c. 2 0 .  pag. 7° 2.

A r i p  h r o n  aus Sicyon als den Verfaffer an, 

einen der ■ eilteflen D ichter, wovon wir weder 

Nachrichten noch fonßige Gediente hüben, von 

deffen vortrefflichen Dichtet geifle dieß Skolion 

aber genugfam zeugt.

D ie Griechen wußten den W erth der Ge

fundheit: fehr z u  fch ä tzen , und fangen häufig

das



das Loh derfeiben. Philemon hält fie f ü r  das 

beße G u t :

’A itcS 6' vy&lxv irpwTov, iir ' evTtpotgtxv,

Tplrov di xolipeiv, iir  oty&iX&iv ii.v\$svt.

Lucian. p. lapfu inter falat. I. e.

Ich wünfehe mir zuerfi Gefundheit, und dann
Glück,

Dann auch ein frohes H e r z , und  —  niemand
fchuldig feyn.

S i m o n i d e s , den P la to , Lucian am A .  O  

und Athen. X V ,  14. pag. 694. E . anführen,

fa n g :

'T ymv&iv (x&u ctpizov uvi^l SvciTiti'

Aevrepov 61 ®vxv kcJKov ysuiScuj»

IpLTcv du ttXovtbiv xookxf' eiTx

TiiTUpTOV Tjßgy f'isTCC TUV (Pl\wV.

Anacr. ed. Brune. 8* pag. *4 4 -

G e f und feyn iß  das beße G ut dem Erdenmannf

Darnach das zweyte fchön gebildet fey n ,

D a s dritte reich feyn ohne T ru g , und dann

D as vierte mit den Freunden fich der gjtigend
freun.

Ich fetze  diefi Gedichtchen deflo lieber hieher, 

weil es ausdrücklich von L ucian, Athen, und 

dem von ihm angeführten Anaxandrides eine 

Skolion genannt w ird .

von den Skolien der Griechen. 47

Diefer
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Diefer Simonides hat in einer feiner Oden 

gefugt:

[iy]6s nxXxg coQlxg 

%tvxi x<x.piv t sj y.7] tu;  t%Oi 

cep.vrjv vyelxv ,
Scxtus Empir. adv. Mathem, pag. 447- C.

D er fchönen TVelsheit felbß 

Fehlt es an A n m u th , hat jem and nicht

wertlie Gefundheit.
* .

Sextus gedenkt ebendafelbß C. D eines Päans 

des chiifchen Dichter Licym nius a u f die Ge

fundheit, der fich prächtig anhebt:

Anrxpö/xfMxTe /xxT&p v^ Igtuv Sßövcov

Xspuctiv ’Aw6'Acvvcg, ßxatketx ttoS shx, 

Y\pxvy£hcvG 'Tydix,

Augenblinkende M utter der höchßen ehrwürdi
gen Throne

A p o lls , erwlinfchte Küniginn,

Mildlächelnde G e f u n d h e i t !

In  diefeni herrlichen Päan kam auch vor, 

w as Ariphron vor A ugen gehabt, oder L i

cymnius aus ihm genommen haben m ag:

T i s  y x p  itX o v t o v  * V * Otirjcav,

* H  TXQ IGofixllAWOQ XV^SplOTZQV ßxGlfirjlÜOG x p % x g  — — 

x v p k  °?T(C stöxlficw &<pv.

Denn



Denn welchen R eiz  hat Reichthum, oder E ltern,

Oder K ö n ig sh errfch a ft eines göttergleichen Men -  

fch en !  —  —

Ohne dich iß  keiner beglückt\

So fehr dieß dienen kann das gleich bey- 

zubringende Skolion A riphrons a u f die Göttinn 

der Gefundheit z u  erläutern: fo  viel und noch 

mehr iß in dem 6rflen orphifchen H ym nus, den 
ich hier überfetzt darlegen will.

A n  d ie  G e f u n d h e i t .

F rohe, beliebte, vielbeblümende, höchfle R e- 
gentinn,

Höre mich, Göttinn Gefundheit, Glückbrin- 
gerinn, mütterlich allen. —

Denn, erfcheinß du. fo  fliehn von den Sterbli
chen ferne die Seuchen,

Blühet um deinetwegen das ganze H aus in 
viel Freude,

5. B rin g t das Gewerbe viel Segen. N ach dir 
fehnt, Fiirßinn, die W elt ßch,

Dich verwnnfchet allein die immer verfchlin- 
gende Hölle. —

Lieblichblühende, beßer Schatz, Erquickung 
der Menfchen!

I ß  ja  fonder dich den Sterblichen alles un
brauchbar.

Ohne dich fcha fft weder der Schatze gebende 
P lu tu s

Bibi. d. Litt, 3. S t. D  Sü ßt

von den Skolien der Griechen. 49



C l u d i u s

io . S ü ß e G elage, noch kommt der Mann nach
viel A rbeit zum  A lter.

Denn allein beherrfcheß du alle , Königinn  
aller.

N ahe dann, Göttinn, dich uns. Steh immer 
bey den Geweihten,

Und bey Unglücksbeforgniß entreiß uns 
Schmerzen und Krankheit.

Einen frohem  Schw ung nimmt A r i p h r o n s  

Skolion, welcher den W erth der Gefundheit 

nach einer Krankheit v. 3. ftark fcheint g efühlt  

z u  haben, und nun wünfeht feine ■übrige L e

benszeit gefund z u  feyn. Athen. , X V » 20. 
Lucian. 1. c. Maxirr. T y r . diff. X I I I , 1.

T y ts lo t ,  xpeaßlcTx fiontdipwv, 

Mer« esu vuloiai

To'

v. 1. Die Göttinn G e f u n d h e i t  wird *  ? * * ß < ? « 

P « x. d. i. Tifxti.’TÄT>> Siäv genannt. So erklärt f j j .

mers Scholinfl ia . 5 , jp . Trqefß̂ Txryiv durch Ivri/tu.

»*r«v. vergl. AefchyL Perf. 6 z 5- A B3n)- 1402. —  

Orpheus hymn. 6 7 ,  1. nennt fie * x n ß mil l  

Eurip. die Göttinn des Friedens x*aa/?>,v 

S(£v. Stob. ferm. L1II. pag. 365.

V, 2. |i«T* f ä “ fü 5 f(l«)

«r. t. bey dir möcht’ ich wohnen: 0 m'öchtefl dn

auch bey mir wohnen! Ausdruck der Selmfucht.

Der Grieche fa^t von der Gottheit, daß fie bey 

. einem



T o  A e /rc> sy o v  ßiorxg,

2 t) J’ xpoQpuv avvoiKoc

E i yxp rig 7j k Xovtov %cipigt ij reiiiav, 

Tag Icoixtfiovog r  dySfpunroig

D  2 B x c i-

eivem wohnet, wenn er von ihr beglückt wird, 

oder das hat, dem die Gottheit vorfleht. S. K'öp- 

pens griech. Blumcnlefe 2 Th. S. 1 op. ganz int 

Geiß der griech. Sprache , wo das, womit einer zu 
thim hat 'truiqx, 7r«?£ä£0,-, „ iYTSo0O(i u. f. f .

genannt wird. Theocr. Id. X X I , Herod v

Porti lex. ion. v. <tuvt?<kN«. Pind. Olymp, v iir ,  

29. öS. 4s  55.

( i t r Ä  r t u f . 'xutfi rS v. Pind. Nem. IV» § 9 - /»

J. T i  XctTrofievov ß 10 t  £f f .  r i  Aot7r<5v rS ßtä. 

ßiorti zeigt er f l  an Nahrungsmittel Hefiod. E qy. 299. 

4 7 4 - dann Zu/land des Lebens Homer. öS. S, 565. 

dann aber auch das Leben felbfl Pind. Pych. IV , 

10 3» Eurip. Iphig. in A u l. 5 5 1 . 567. wie ßtoros 

Anacr, I V ,  g. X X I V , z .  Eurip. tragm, 7 .  z . 

edit, Lipf. pag 4 7  >•

«■ u v 0 * x oi Orph. hymn, 63» 10. ve$ «■£»-

am»i. Ebend. 7 ^ » 4'

S -  7. Licymnius braucht fafl eben diefe Worte, 

und gleicher Sinn ifl bey Orph. hymn. 67» 8* 9*

Sä yeiq utcq eruvt is'tv ivuQetä cevfywyroKW 

Ovre yaq ixßiSortis 7rAßro? yhvxefis ä«A<̂ ff(» etC.

6- hrolan/.uv d . i .  * ItoBuipovxf oder tri.

t3s uvSfuviSf Pind. Nsm. I V ,  137.

pyth. 11. 5.

von aeri Skotien aer Griechen, f l
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BxatkyidoG c tp x x g , 7} iröSwv,

O vg ytpvCptoic 'A (ppoSlrrg xpnvGi Sypsvofjiw, 

*H  ßi TIQ X/&.X S&6S&V XvSpWTTOlGl Tipyptgt 

JO. *H TTOVOOV X/UTTVOX TT&CfixVTX]’

M er« aeTOf p,xiixip 'T y ls ix ,

t>. 7 . it> »  o« Sehnfucht o 5. 3 , 5 9 6 . D/ron Liefe* S c o . 

Hon A riftot. v. 13. r̂oJo* oVjot ein unbeflecktes Ehe

bett Eurip. Iphig. in A ul. 555* zeigt hier die ’iqy* 

A<J)fo3<r»)? an. So find Cupidi die ihre Lüfte befrie

digen T ibu li. I. Eleg. I X , 58. IV . Eleg. V I ,  11 .

v. S. x % v <$. a  <p%. &<;*. Man muß n i c h t  denken,

daß hier der Venus Wetze beygelegt werden, fon

tlern der Dichter, anflatt zu fagen, g* x̂ utpia< 5.,- 

qtjop$v fagt xfvtpicit; tt^Kun, und weil die Sache

Beziehung auf die Venus hat, fetzet er a^ sS /th «  

hinzu. Er meint alfo x ûwtcî Iiv <J>tA»T»rr« wie ts

Mimnermus El. I ,  3. nennet, Tibuli. I ,  V III . 5 7* 

furtiva Venu». —  Von $>ii>eviiv oder ät Ŝv ’t ûret, 

yivctixas etc. S. b e y m  Skolion des A riftot. v. 2.

v. p. S t o S cv  O rph, fragm. X X V I. Twv ©#*v.

V. io . rrovüv ä n 7rvQtt,  Erquickung M ch der Arbeit. 

Pind. O lym p-V III, 9. Trttpavr*» /• oder yivtrcu. So 

fleht Zeus efazTa <J)«<vwv f .  °der trecq(%uv. IA. 3, 

3 8 t -  t ,  3 3 6 .  0 5 .  4> • 4 * 3 -  « v t M v x v T o  f .  ■ m t f t f y j v  

Plato M enex, c. V I. <f>“ ‘ v£Ta‘ /- I* y ,  45-7.

v. 11 . \i u * u t<> tt Pind. Pyth. X ,  2. ifl dit Ty'tftcl in 

f o  f e r n  f i e  a l s  G ö t t i n n  g e d a c h t  w i r d .



T^J/A-e xotf Xolftirei X u p ira n  s Xp'

Z fö sv  e i oyr;$ ivSxtnuv.

G e f u n d h e i t , du verehrungswürdigße 

D er feligen Götter,

M ü ch f ich bey dir wohnen 

M ein übriges Leben !

O wcirß du freundlich meines Haufes 

Genoffenn !  D e n n  giebt 

D er Reichthum W onne, od er  Kinder,

Und Königsherrfchaft, die Menfchen 

Gleich macht den Göttern, oder die Freuden,

D ie in verborgenen N etzen der Venus wir-
fangen ;

Oder iß  irgend, ein andres E rgötzen  

Den Menfchen verliehen,

Oder Erquickung nach A rbeit g eze ig t:

So blühet mit D ir  n u r , G ö t t i n n  G e f u n d 
h e i t ,

D  3 A lles,

v, 12. r / ä i f A f  i r * v t * Orph. hymn. 6 7 ,  1. woau- 

SuAni*. Alles Schöne, alle Güte, ift nichts ohne

Gefundheit. Bey ihr lächelt uns an , blühet

alles, glänzt der Frühling, 

ik g  % cc(>i t v v  weil die Grazien die Göttinnen

alles Schönen find. Pind. Olymp. X I V , 7  ff.

H orat. I, od. I V ,  9. A nacr. XX X V II, l.  f .  L. I, 6.

lä t  iciqof Qavtvrot

X«g»r*f ßqCgviw.

Von den Skolien der Griechen. f $
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A lles , und glcinzt der Grazien L e n z ;

D och ohne dich iß  niemand glücklich.

In  g a n z anderm G eiß und Gefchmack, krie

gerisch tönend, iß  das Lied eines Kretenß/chen 

Dichters H y b r i a s ,  von dem wir fo n ß  nichts 

tviffen und haben , als ein Skolion beym  A t h e n .  

X V ,  15 . pag. 685- F* 686. A .  E rläutert iß  es 

von Koppen griech. Blum enlefe T h . I I .  S. 107. 

iiberfetzt in Hagedorns poet. Werken 5  Th. am 

Ende der erßen Abhandlung von den Liedern 

der alten Griechen, und im 1 T h . der V olks- 

lieder S . 32?.

E s  iß  Ausbruch dev Freude eines Kriegers 

über die Vortheile, welche Stä rke, M uth und 

W affen ihm gaben.

e<7Ti ;xoi. ttXovtog, /usyx dopv, ncq Zltyos,

K «/' TO KXAOV XxKjlji'OV , TrpößklJflX XpufCC.

T  ovtcü

v. i. Beym Athen, fleht ßoi taS t«? 

v 2. X x u tI)!*  waren Icichte Handfchilde von nnberei- 

teten R i n d e r h ä u t e n  gemacht, welche bey den Völker- 

fchaften Hatoliens, befinden Ciliciens, nach Hero- 

dot üblich waren. Homer nennet fie r t T f ^ o e v r x  d. i .

ia . f ,  4 ? 3- f*» 4 ^6 . H erod. V I I , 9 1 .

*<* fiĵ ov avri utrnidoiv ,  wfiofiotys 'xz.7rcimj.tvx,

Xenoph, Anab, I V ,  7 » *6. 2a<re«y ßa£v

/ S i e  ix. lp(t X ? W T O f >  tu fix T 9f ,



T o v  TU yclp  OCpW , TOV TU! d ’Sp t^ ü},

T o t ’)TU 7TXTBW TOV xSVV olVQV X T  du.Tc£koct

T o th u  deffiroTxe fiv ö ix g  ninXimcu.

T o t  S£ M  rok/xuvTSG t^eiu äopv

K  ccj TO H x \ 0V X x i 77]'iOV,

D  4  X lx V T tg

v- 3. To.'t® kann n icht a u f vt-Sros gezogen w erden, fon-  

■dem geht zunächft a u f  Aa«r î'ov3 dann aber £<4>«f 

und Sögu n iih t  ausgcfchloffen. Tbt« ß e b t  alfo fü r  

riro K  iirMrpivot oder -rkro^ T9r« Vn>.o,f , Se. 

f<?w etc. oder 2i« t St o , S ii t«Dt« t *  ü ,> tj durch 

diefe verfchajfe ich m ir Sicherheit zu fd en  und  »« 

tim ten. So paßt denn v . f .  5*« rar, Iccn. f*v. 

jitK^iieci. Cyrtts r'dth fe in en  L e u te n , fich immer 

in  den W affen zu  ü b e n , den b e fie le n  Völkern aber 

wie W affen zu  g eb en , um immer ficher über fie die  

Obermacht zu b eh alten , 2t« thjtu  ’o'fy«»*

xa< tuluttu) vius oi Qeol to«V «v f̂wTO if

Xenop. Cyrop. V II , 5, §. 79 . Erinna fagt von  

der Tapferkeit v . 19 . ^  ^ va ^  ^  A

t’vsuw v 'inui rvvotnts xK^ v f a '  «vSgwv,

'V. 4. Tr * t  f * v 0 i y 0 v iß  vom Keltern gewöhnlich_ 

Anacr. L ,  5. X V I I ,  16* e«v°«

(A th e n , cifnrUuv)  jy? ausgefuchte Redensart f ü r  olv. 

t %( i n * .  So fagt Theocrit. Id. V , 95* **7rTlJV 

■JrfiVSJO AfTTUftOV «»<f V I j l 5* XatT<t1, U'7S ceKuv^Ui f .

TUS UKUVSttf,

*• i -  Sto-», u v  » i  cc t t Sf̂ TT. # luiTuiui Hefych. v. hvom'  

K * * k n  fi u i f .  clfil IA. 5, 6 1. Schol. o 5. ?, 244.

* x * ‘ v f ,  <p^f iv. ia . Z30.

von den Skotien der Griechen. f  f



ITixWec yovv iceTrijöreG 6,uoi, Ktiviovn 

A sayroTctv j, *cij ßuwXioi, p ty x v  (pioviovn^

H y b r i a  s

v k  g -  0 ?0  y « v o  v i v r i i v ,  y o v v n  t r i T v  % % T r r ec S ,c t i  y »v w v , 

A«fi/3uveiv yavuv. Homer. IA. u, 407* 5 l2>- ?» 4 >

ä, 608. " ,  357. 46 ?. Pind. Nem. V III , 2 1. ««nt 

x y v £ j « v ,  Trforxi/ysrv zezgt Verehrung überhaupt,, 

hier fklayifche Verehrung an.

p. ß u r i \ t x  iLtyuv einen großen König. Sollte es 

heißen den perfifchen König: fo mußte eigentlich der 

Artikel tov davor fiehen. Allein der fehlt in ähn* 

linhen Fällen zuweilen. S. Koppen griech. B'u- 

menlcfe T h . II. S. io 8 . und beym Arrian. Anab,. 

V I I ,  l.  fehen wir, daß die Könige der Perfer und 

Meder fich t o fuyaAas ßutixictt nannten, wie aus. 

Xenoph. daß fis zu fe.ner Zeit allgemein fo genannt 

VJUtden. Nimmt man den Ausdruck, "die  keint 

Waffen zu tragen fich getrauen, nennen mich einen 

großen König ”  fo fagt er wenig; aber verßeht 

Wan ihn fo,. “ die es nicht wagen gewafftiet zu. 

erfcheinen, krischen vor mir , und nennen mich den 

großen König’’ ■—  f° *fi es Spott eines Kriegers, 

über die feigen, und fklavtfchen Menfchen, und 

nuihlt, wie fie fich zitternd vor ihm dem'üthigen% 

und vor Angß nicht, w jfen», was fie fagen..

C l u d i u s



Von den Skotien der Griechen. f 7

H y b r i a s  

L i e d  eines K r i e g e r s .

H a ! bin ich ; mein Rcichthum iß  

E in großer Speer und Schwer dt, 

Und diefer Handjchild leicht und fchön, 

D er meinen Körper deckt.

Denn damit p flü g ’ und cirnt' ich einy 

JM it  diefen t r e t '  ich fr o h  

D er Reben fu ßen  W ein, und bin 

Dadurch der Sklaven Herr.

D ie aber fichs nicht traun,, den Speer 

Z u  tragen, und den Schild:

Vwehren knieend mich als Herrn,

Ja nennen mich den Schach. —

• )  Die Herausgeber haben fich in dem Auffatz des je -  

lehrten Verf. keine Aenderungen erlauben wollen^ 

obgleich fie weder den Anmerkungen noch der Ueber- 

fetzung überall beytreten können. Der gewplmii- 

(here 'Same der Stadt, die hier Atameus. heißt* 

war Atarna, —  A n w < der Her at tsg .

D  5 m .
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H 1 f f .  P .  S i e b e n k e e s  

N a c h t r ä g e

zur Befchreibung der Venetianifchen Hand- 

fchrift des Homer*

{Vergl. I. St. S. 63 folg.)

D i e  Scholien find nicht gleich a lt; man findet 

Verfehledcnheit in den Schriftzügen und in der 

Dintenfarbe bey ihnen. D ie großen Scholien 

auf dem breiten R ande, oben und unten, und 

an der äußern Seite des Textes find die alte- 

ß e n , und am beflen gefchrieben. Ih r  Charakter 

iß  zw a r nickt fo  fchön und reg elm äßig , wie 

der des Textes; er iß  mehr flüchtig  und leicht —  

aber doch fchön g en u g , um aus einigen Z ü g en  

a u f  die Gefchicklichkeit des Schreibers fchließen 

x u  können. D a  einige von diefen viele S eh n 

lichkeit mit der Schrift des Textes haben, und 

auch in der Dintenfarbe von diefem nicht fehr  

verfchieden find, möchte ich fchließen, ß e  wären, 

wo nicht von Einem Schreiber, doch wenigflens 

'< von



von einem gleichzeitigen gefchrieben worden. 

Frey lieh iß  dis Dinte in den Scholien etwas 

bleicher, als die im Texte; aber diefer iß  auch 

viel größer und in ßärkern Z ü g en  gefchrieben. 

Durch die gan ze Handfchrift fo r t , find  ß e  

von E iner Hand gefchrieben, und größer oder 

kleiner, nach dem Verh'dltniß ihrer A n z a h l; 

die meißen find in den erfiern Büchern der 

Iliade, und da find fie  am kleinfien gefchrie

ben: weniger findet man in der F o lg e, wo ihr  

Charakter größer wird. Diefe Scholien ent

halten die Anmerkungen z u  den mit kritifchen 

Zeichen bemerkten Verfen, und fcheinen der 

Hauptzweck bey der V erfertigung der Hand

fch rift gewefen z u  feyn. D a  f a ß  alle diefe 

Zeichen , —  bis a u f  einige Diplae und A ß e -  

risci von der erßen Hand z u  feyn fcheinent 

fo  werden die dazu gehörigen Scholien wohl 

nicht viel fpäter dazu gefchrieben worden feyn. 

M an findet zw ar an einigen Orten bezeichnet« 

Verfe, bey denen die Scholien fehlen  —  im 22. 

Buch der Iliade giebt es deren viele —  aber 

diefe können fchon in dem E xem plar, woraus 

unfere Handfchrift ab gefchrieben worden iß ,  

gemangelt haben. Bey vielen obelifirten Verfen, 

° ft  bey 20 hinter einander, fehlen diefe Scholien 

ganx. ß i e neuergänzten Stücke der Hand

fch rift

v. d. Venet. Handfchrift d. Homer, f 9
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fch rift haben weder Zeichen noch Anmerkungen. 

Diefe Scholien werde ich in meinen Excerpten 

immer mit N . i .  bemerken. Andere (i\T. 2.) 

find von einer nicht viel fpcitcrn Hand. Ihr  

Charakter iß  kleiner und fp itzig er  als der bey 

den Hauptfcholien. Diefe ßehen gewöhnlich in

x dem Raum dev zwifchen dem T ext und diefen 

leer gelaffen i ß , auch an den Orten wo die 

g ro ß em  feh len ; und enthalten meißens A n ze i

gen verfchiedener L esarten , des A rißarchus be- 

fon d ers, und kurze Bemerkungen über die A c 

cente und Interpunktion; feltener beziehen ß e  

fich a u f ein Z eich en , und unter diefen nur a u f  

die D ipla und den A ßeriscus. O ft kommt auch 

in den großen Scholien weitläufig vor , was in 

diefen mit ein paar Worten gefagt iß . Sie 

fcheinen Anmerkungen eines Gelehrten, und E x 

cerpte z u  feyn , die im Lefen hingefchrieben wor

den find.

B ey den zwifchen die Linien des Textes ge- 

fchriebenen kurzen IVorterklärungen y 

meißens die kleinen Scholien ß n d  die beytn 

A ld u s  und Barnes Vorkommen; denn die großen  

ß n d  unter N . i* —  bemerkt man verfchiedene 

Handfchriften. 1) Einige fcheinen ein mit dem 

Texte f a ß  gleiches A lte r  z u  haben, und diefe

werden



werden a u f den erflen Seiten befonders ange

troffen. Zw ifchen diefen flehen oft andere von 

einer ändern H and, fo  daß man auf einer IAnie 
manchmal von zw ey bis dreyerley S ch rift, A n 

merkungen lie ß , die alle in einander hineinge- 

fchrieben fin d , und das Lefen dadurch fehr er- 

fchweren. Andere find von der Schrift N . 2. 

welche man in den fpiitern Büchern manchmal 

antrifft. Eine dritte A r t  fcheint erfi im iqten  

Jahrhundert gefchrieben x u fey n , und diefe 

find die wem gften, und am fchlechteßen ge
fchrieben.

Vielleicht w ird es E w . nicht unangenehm 

fe y n , wenn ich Ihnen ein Verzeichniß von den 

Sch rift f l  eüern gebe, die in den Scholien ange

fü h rt werden. Ich fchreibe d a zu , wo fie int 

erfien Buch der II. Vorkommen; denn nur die- 

fes habe ich erfi in Ordnung bringen können. 

A u ß e r  dem A rißarchus und Zenodotus —  die 

a u f  allen Seiten genannt werden, fin d  es fo l

gende: Apollonius Grammaticus, II. A .  pg,

505. Antim achus 11. A .  ? , 296, 425• A rifio-  

phanes der Grammaticus. 11. A .  9 T> 108, 124, 

29 6, 424. A pollodorus, I i  244. A rifio-  

nicus, II. A .  323. Chryfippus Stoicus, 11. A .  

t29 ‘ Callimachus, 11. A .  4 I5- CalUßratus,

M. A .

v. d. Venet. Handfchrift d. Homer. 6 1
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11. A .  424. D if fy s , II. A .  106. Didymtis in 

den Scholien die beym A ld u s gedruckt find. 

Herodiamis Gram. 1 I . A .  6 2 , 1 2 9 , 13 6 , 16g, 

2 1 7 ,  2 7 2 , 3 1 1 . Homers Odyffee wird citirt 

Jl. A .  1, 133, J74, 293. Hefiodus, II. A .  J y 

264. Ix io n , II. A .  424. Lykophron, II- A .

j 49. Nikanor, II. A .  62. Ptolom ilus Oroan- 

ders Sohn wird getadelt II. A .  ia o , 23 1, 3 9 5 ,  

4 6 1 , 465. P orp hyrius, II. A .  117 . Pinda

rus, I L A .  1, 13, 31 t .  Philoxenus, H .A .  23 1. 

Pam philus, II. A .  493. Platon, v. 219. Soft-  

genes, U .A .  9 1 , 124, 4 3 5* Seleukus, I L A .  236, 

3 g T. Sophokles, II. A .  424. Sidonius, II. A .  

424. T afm us  —  fo  wird der Verfaffer der 

Cyprifchen Gedichte genennet, in II. A .  5. T y

rannion , 243, 4 2 1' Von den Ausgaben wird  

citirt die von M afßlia, von Sinope II. A .  296, 

424, 435• D ie Argolifehe II. A .  2 9 6 , 424* 

435. Die Cyprifche, II. A .  424. Noch wer

den in dem Verzeichnis der Namen 1 heoponi- 

f i i s ,  Polemon, Euripides, Z o ilu s , Alkm an der 

L yriker , Theogenes, Theophraßus, E u ra s, 

und Rhianus genannt, von denen aber im er-  

ß e n  Buch nichts vorkommt.

Von den Gemählden in der H andfchrift 

würde ich fchon in meiner Nachricht von ihr 

einiges angezeigt haben, wenn ich die A bzeich

nung



v. d. Vemt. Ilandfchrift d. Homer. 6 $

nuvg der Tabula Iliaca damals bey der Hand  

gehabt hätte: denn auch ich vermuthete, es 
möchte v ie lle ic h t  eines oder das andet e ?i7t t einer 

ln die/er ab gebildeten, Fabel Aehnlichkeit haben; 

und aus dem Gedächtniß fiel mir nicht alles 

bey, was a u f  ih r vor ge fl; eilt ifl. N un habe ich 

aber gefehen, daß nicht ein einziges Gemahl de 

aus ihr erklärt werden kann; —  und nun habe 

ich die E hre Ew . eine kurze Nachricht [ von 
ihnen z u  geben.

So elend diefe Gemnnlde der Zeichnung und 

dem K olorit nach fin d , fo  haben einige unter 

ihnen doch] den W erth, daß fie Fabeln aus ver

lornen Dichtern vorflellen, die vom Trojanifchen 

K rieg  gefchrieben haben; andere aber find nur 

eine W irkung der Fantafie des M ahlers, und  

diefe berühre ich gar nicht. B ey de A rten aber 

find unter aller K ritik in Rückßcht a u f  K unfl. Sie 

find theils a u f dem Rand der B l ä t t e r  wo die A u s 

zü g e aus dem Proklus Vorkommen , theils a u f  

eigenen Blättern gem ahlt, und ftellen Scene», 

vor oder nach der Periode vor, die Homer 

befingt. Ich fü h re fie nach der Ordnung an, 

und fetze  zugleich h in zu , bey welchen Stücken 

aus dem P roklus fie flehen.

S . 1. D as Leben des Homer. —  E in  

S ch iff das tfßn p aris m ch Lacedämon fü h r t.

Venus



Venus begleitet ihn. D ie Figuren find bis a u f  

den K o p f  des P aris, und einen Theil des M e ß -  

baunis mit dem ausgefpannten Segel verlofchen. 

N och ließ man die Namen 'O  IIA P IC  und 

H  A<E>P0A IT H . fVahrfcheinlich iß  Venus als 

die Begleiter’mn des P a ris a u f  feiner Reife von 

einem nun verlornen Dichter vorgeßeüt worden« 

wovon nur beym Homer II. y . 399 etc. und 

beym Coluthus 198 -20 0  einige Spuren Vorkom

men. Vielleicht find diefe und die folgenden  

Gem ählde, welche Gefchichten von der Helena 

vorfiellen, und aus dem Koluthus und Quintus 

Cdlaber erläutert werden können> alle aus den 

CypriJ'chen Gedichten ? E w . werden diefes 

entfcheiden können, da Sie des Proclus A u f -  

fa t z  über diefeiben befitzen , der in der Venet. 

H andfchrift ehemals gewefen feyn m a g , aber 

nun verloren gegangen iß. * )

S . 2. Helena mit zw o Franenspetfonen an 

einem Fenfier, mit der Unterfchrift H E A E N H . 

Diefe beiden könnten ihre , fie überall hin be
gleitende Sclavinnen, A ethra » und Clymene 

feyn. D er Sinn der Vorßeüung wäre nach 
meiner M einung: H elena , welche den Paris
ankommen fieht.

N . 2.

* )  Aus (liefern Hißt fich hier, wegen der großen Kürze, 

nichts entfcheiden» St» !• Incd, p, 2.3, «— T*

€4 J .  P . Siebenkees



Ar. 2. H e l e n a  m i t  e b e n  d i e f e n  P e r - 

f  on en •—  Sie fcheinen ihr V or fle  llungeti z u  

m a c h e n z u r  Einw illigung in den IVunfch des 

Paris v ie lle ic h t. G anz nach dem Ovid. Herold.

X V I I -  63.

Caetera per focias C lym en en , Aethram que
loquamur

Quae mihi funt com ites, confilium que duae,

N . 3 . Des Paris Rückreife nach Troia, 

mit der Venus und Helena —  die Stadt Troia. 

A u f  der M auer waren fonfl Perfonen, die 

aber nun fa ft g a n z verlofchen find  —  E s  könnte 

Kajfandra eine von diefen gewefen fey n , die 

den P aris ankommen fleh t, und die E rklärung  

könnte aus dem Koluth genommen werden. 

Ueber den Figuren fleht 'H  E A E N H , O  D A -  

P IC , 'H  A<DPO^iTH , H T P O IA . N un feh 

len zw ey B lä tter, die vielleicht des Proclus 

A n ffa tz  über die cyprifchen Gedichte enthal

ten haben.

S . 2- Von den Reifen und der Telcgonit 

des Eugam ons. A m  Rande ifl Uly f f  es der die 

Freier erfchießt, die bittend vor ihm flehen.

S . 8- D as Ende der Nachricht von der 

Telegonie —  Achilles bewaffnet mit der A u f  * 

Bibi. d. L u t' Fm fchrift

v. d. Vemt. Handfchrift d. Homer. 6 f
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fchrift  O  A X I A A E T C . Sieben andere Krieger 

flehen um ihn herum. D er blane Grund des 

Gem'dhldes war fonfl mit weißen Buchflaben be- 

fchrieben von denen man noch einige einzelne 

erkennt. A n  den Orten wo das Gemcihlde ver- 

iofchen i ß ,  ß eh t m an, d a ß es a u f ein fchon  

befchriebenes Stück der Handfchrift gemahlt 

worden ifl. Einige halbe W örter ßnd davon 
noch kenntbar. N ach S . 8 feh lt abermal ein 

Blatt.

S . n .  D es Lefches Ilias parua. E in  Be

waffneter fü h r t  drey Frauenzimmer aus einer 

Stadt. D er Kleidung nach find diefe, die oben 

befchriebene Helena, mit A ethra und Clymene. 

Ich  glaubte z u e r fl: es könnte ihre A u sfü h ru n g  

aus T r o ia , durch den Menelaus vorfleilen, 

und erklärte es aus dem Quintus Calaber X lV . 

I ? , i8 . A b er dabey war A ethra  nicht, die 

Demophoon fa n d , und aus Troia führte. 

Beffer kann man es von ihrer E ntführung aus 

Lacedämon durch den P aris erklären —.

2 ) D es A rU inus Aethiopis. E in  gehar- 

nlfchter R eiter, etwa M em non?

3 )  Helena erfcheint in Begleitung des bey 

N . 1. erwähnten Gewaffneten vor einem K ö

nig,



n ig , der a u f dem Thron ß t z t ,

Scepter in der Hand. Ihre D arßellung vor 
dem Priamus könnte diefes Gemählde vor-  

ßellen. ,

4) Mann a u f  einem Bett liegend, vor 

ihm ß e h t ein anderer Ungewaffneter —  E s  

könnte die Heilung des Philoktetes feyn.

S. 112. Ein fitzender König mit dem Scep

ter in der Rechten. In der Linken hält er et

was das einem Trinkgefäß ähnlich ßeht. V or  

ihm fleht ein alter Mann mit einer Priefler-  

binde, hält in der Rechten einen Scepter, und  

in der Linken etw as, das einem R ing ähnlich 

iß . D a  die letzte F ig u r  mit ‘dem gleich darauf 

folgenden Laokoon viele Heimlichkeit hat, fo  

könnte diefes Gemählde wohl fich a u f eine U n

terredung zwifcheu diefem und dem Priam us 

beziehen.

N . 2) Von der Ihov Trepaic. Laokoon 

mit dem R auchfaß vor dem N eptw iusbild , das 

a u f  einer A n höhe in einer Nifche ßeht.

S . 16. 1 )  Vier Krieger z u  P fe r d , und

zw ey andere a u f einem Wagen — • D er W a 

gen iß  ein quadriga.

£  3 2) Ein

v. d. Venet. Handfchrift d. Homer. 67
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2 ) E in  fitzender alter K önig mit dem 

Scepter —  ein Trupp Reiter fprengt a u f  

Troia zu . D er K önig  fcheint fie davon ab-  

zumahnen.

5 ) Eben diefer Reiter A n g r iff  a u f Troia, 

und die V erte id ig u n g  von der M auer herab. 

Beide letztem  Stücke fcheinen a u f den beym 

Q . Calaber erzählten A n g r iff  a u f Troia , 

von dem N efior die Griechen zuriickhalten 

w ill, feine Beziehung z u  haben.

S .  IQ. /) D as Banket des Jupiters —  fehr  

erlofch.cn. Noch fieht man den Jupiter, et

was von den drey Göttinnen, den Tifch mit 

Speifen  , und den A p fe l a u f dentfeiben, mit 

der A u f  fc h r ift :  H  K A A H  A A B E T I i  T O  

M H  A O N . Ueber dem P la tz  der Juno liegt 

Ir is  mit einer ändern Perfon in einem Fün

fte r , und hält den A p fe l über den Tifch 

hinein.

2 ) I ß  gan z verlofchen. N u r  den K o p f  

der Venus und die N am en: 'H 'H PA  und 

'H  A O P O A IT H  find z u  erkennen. W ahr

scheinlich fiellte dieß Getnählde die A n fa n g s- 

fcene des Streits vor, den diefe Göttinnen 

über den A p fe l angefangen haben.

S . so.
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S . 20. 1 )  D as Urtheil des Paris. M an

fieht noch etwas vom K o p f  der h m o , der 

V en u s , und den P a r is , der dm A p fe l in 

der Hand h ä lt , und die Namen 'H  A O P O - 

A I T H , 'H tfP A  und . . .  0H N . . .

2 ) Scheint eben diefes Stück oder eine 

gleich d a ra u f folgende Handking vorgeflellt 

z u  haben. A u ß e r  einigen Buchßaben von 

den Namen der Göttinnen iß  nichts mehr ZVk 

erkennen.

Abzeichnungen davon an Ew . z u  über- 

fchicken glaube ich fa ß  nicht, daß cs dw  M ühe 

lohnte.

Ick habe die andere Handfckrift der Iliade, 

von der ich E w . das letzte M al fchrieb an- 
gefeiten. Sie iß  im Catalogus der Handfchrif- 

ten von S . Marco N . 453. und fehr fchön, 

fow ohl in Anfelm ng des T extes, als der altern 

Scholien, gefchrieben a). Z a n elti fe tz t  ß e  un

gefähr ins eilfte Iahrhundert; ich möchte ß e  

aber noch vor die Z e it  fe tzen , in der die eben 
gedachte Villoifanifche Handfckrift gefchrieben iß .

E  3  D er

O Die nennt Scholien mit kleinerer Schrift find fehkeht 

&efcl>rieben, nnd fehr fchuier zu lefeii.



D er Charakter der Scholien , befanders der 

ältern iß  weit deutlicher als der in jener iß , 

ohne fchw er z u  errathende Abbreviaturen. 

D ie meißen der Scholien find ungedruckt. E i 

nige haben viel ähnliches mit denen in der 

Villoifonifchen H andfchrift, und fcheinen A u s 

z ü g e  aus den weitlciuftigern Scholien derfelben. 

z u  feyn. Manche find aber auch viel beßimm-  

ter, und können z u r  Verb efferung jener dienen. 

Andere fin d  in den Scholien des Barneßfchen 

Homers fchon abgedruckt. —  D ie verworfenen 

Verfe zeig t auch diefe Handfchrift a n, aber 

nicht in der Menge wie jene, Kritifche Zeichen  

hat ß e  nicht. M erkw ürdig iß  in II. ß . 4 8 4 -  

4P 3’ daß diefe Verfe von der erßen Hand mit 

Zeichen bemerkt find welche vermuthen laffen, 

daß ß e  fo n ß  in einer ändern Ordnung gelefen 

worden ßnd. Ich will ß e  herfetzen:

06 E(77T£Tfi VW (JLOl, Mot/ffUf, oXvflltlX ÖCtiflUT
£%ovactf‘

y vjjl&h; yxp Sscy ese , irupess r s , rs ttxvtxt

d yj/usii; 6e xAsô oiov XKOvofiev, ° ^ e Ti li/ngv"

ß  oirives yyepQves Auvctav »&! xoipxi/o 1 ijaxv'

? 7r\rjdvv 6' ovk xv sy00 0vd‘ ovofiyvw.

<£ ovi' gi /not äexx fisv yhuurGctf, i&xx äs fOfixr
etsv,

V (pUVTJ 6' dppijHTQC» %«Ak60V i& (AQl S/TOp iV6l7}'

3 , si
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3  t l  fxrj M ouactf, Atoe xiyto%oio

* S v y x T 6p&£, JAVV\GCCIOLk! 0 (70/ VIro lA<ov yj\3fo v '

e dpxovc * v VSMV £p6ü}> V71X$ Te irpOTrcccoiG,

Kein Scholium findet fich dabey, das a u f  

diefe Verfetzung Beziehung hätte.

N - S . E r jl  vor einigen Teigen fan d  ich in 

einer Handfchrift von S . Marco aus dem j^ten 

Ia[irhundert eine noch ungedruckte Nachricht 

von den Zeichen, die beym Homer gebraucht 

tv linden. Ich will fie mittheilen.

T a t >rx E vp yrctf kv n v i  ir x k x iw  ß i ß \ w  

T OlQTTXp' O fiv jp iti  * i% 0 »£ TTCtpxXSlTCCI T X $ 6. Ai7rAjJ 

n x $ x p x  > ,  <J/7rA^ TTSpt&^iyflBVT] > ,  o ß s X o f  — ,

o’y3 eAo<; a v v  d z e p ia x w  —  %  ,  ocvTitny/nx 3 ,  x s p e x  i  

t o v  x  / .  «  TrXotyLoy ^ . *H f i t v  SnrXrj x x S x p x  

irxpXH&lTCt) TTpOG T7}V dlTX%  A syO!XBVT]V A eO-tv ir p o c  

tv jv  r o v  trotrjT ov G v vy S etocv ' irpog  r o v e  X e y o v r x c  f iy  

s iv x i  r o v  x v t o v  TToiyrov  lA < ada uetf O i v c c e i x v ,  

irp o e r x g  r w v  i r x l x w v  'U o p i u f  » poc T «£ roov veatv  

t x ä o x x i ; ,  ftp o s  r *lv  «-rriKTjV a v u t x g m -  Trj V

Tr0\v<J7j [ l0V AS % iV  7TpOQ ß&V OVV T 1JV « ira £  t t p y p e -  

V7]V Ae^JV* fJLXVTt K X H tM , OV TTUTTOrS. f O l  TO K p7]y V 01/

ivinesc* uttxZ yxp e lp y ru i, uuj btti rwv Xonrwv 

crjfisioov ucQ xvrov' (le g . waxvrwg) x de? rß eu cy ,

Ei/ x A w  c v r u f  T x  v c c p x r ß e f i e v x  r o i f  '0 ^ 5 /- 

p M o ic *  % (.ic  <j7j[JiiiXy d u x y y .x io v  y v w v x i r o v e  s v -

E  4 rvy%x-

v. d, Venet. Handfchrift d. Homer. 71
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t v y x x v G v r x Q '  e it r i  S s  r x v r x ’ i n t k i }  x rrsp i< ;tK T cg  7>  » 

dvrcfo] T rsp i& ziyp& vi]  > »  o ß e k o c  — » o ß e k o g  f x s r x  

uzepuTHOv —  ^  ,  u z s p ic x o s  xc&rj' L x v to v  > £  t aV - 

n z i y p x  x i i x t q v  3 ,  c lv T ia iy /Ä ci i r s p ie z iy p & v o y  ^ ) . # 

'H  fi&V QVV XTSpiZlUTOC S n tk T J ,  T lS eT C t] TtpOg 'I<rc- 

p ix g  x c q  c g i i u x T iG f i o v s ,  n c y  t r e p u c ;  i r o iK ik x g  % pB ix t;t 

K cij TTpoc Ttxe kttm£  e lp y fL W x s  X e g e i c ,  h u i  irpoG  t x  

i v x v T i x  ytctf fi .x % ou & v ot r u v  v o r j f i x r w j '  '£ [  

‘Trept&ziyfA&vT] 7rp o g  T a g  "ZiTjVoSoTov KCty Kp<x-

n j T o g  y p x ^ a g ,  jic tf x v r o v  ' A p i s c c p x o v .  '0  i s  

0ßzhO Q  7r p o s  TM v c f t x  3i d f  d d s T o v f i s v c t f  0 <Js IXIT  

c ß s k o v  x z s p i f f x o e ,  i v S a t  sicr i f i e v  t x  i i t y  t o v  

• x ciy T O v ,  o v  x x k w g  S b  iie iV T cq  ,  «’/& ’ s v  oiM .cc. o i s  

X X S ' k x v r o v  « < sp «r» {0? ,  £ v 3 fx  j tx k c v g  eip7]VTcci T x  

lir? \  i v  XVTOÜ TW to t tw  e v $ x  Mg;v r c i f .  t o  d e  u x d '  

tXVTOV XVTtGiy/AOCf i r p o c  TOV$ kVTJ/fc.Oiy/U,SVOVC TOTTCVt;

KCLf p v j a v v x S o v T x g .  To 6 b  r t p t t s i y i x s v o v  d v T i T i y p x ,  

QTXV t X V T o l o y f ,  x e i f  T7JV UVT7JV dlXVMXV 6 s v T s p o v  

k&yy. Izeov ort ui px- /̂wdixi 'Ojurpov irxpx tcov 

i r x k x i ^ V y  k x t x  c v i'x C p e tx v  u v d c o v r o - ,  a o p c o v i i i  p o v T j  

Slx<;s??i*0;{jL&vcij y «/&.& dts cvdsvr ttjc xopccviaog 

r a v t o  iU i  r a  x r j p x  k s y s r c u  d s  « 7r c  p v r x t y o p x e  

rrjQ  i v  roiff i r k o io i .s  xvom zii:< p /j.$ v r ,G  x e p a m i o c ,

* )  Zur Er Hinter uug d ie fer  N achrichten  vergl. dicfe Bibi, 
St. I . S. iS  fo lg . völlig deutlich w erden ß e  erß  ‘werden, 
tvenn d ie  nun bald zu erw artende V ilhifon fche Ausgabe
erfchsitit. D ie  e t f l e , S- 7 ! • offenbar Fragm ent und  
feh le r h a ft  g e fcbrieben ;  “*??“ ( vermuthl. xtoaiu') und  
taas fo lg t iß  w ir  uuverfi«wdtich. Auch S. ~jz. b»S«vt» iß  
{än derbar. M an erw artete  —  T .

. Receti-



J l e c e n f i o n e  n .

i .

Oppiani Poemata de Venatione et
Pifcatione cum Interpretatione latina 

et Scholiis. . Acceffit E utechnii Para- 

phrafis l£ivn;uov et M arcelli Sidetae 

Fragm entum  de Pifcibus. T . I. C yn e

getica. Ad quatuor M ff. Codd. fidem 

recenfuit et fuis auxit animaduerfioni- 

bus Iac. N ie. Belin de Ballu. In G al

liae M onetarum  Curia Senator. A r

gentorati. Sumptibus Bibliopolii Acade

mici. 1786. 4.

erfle Forderung die man an den Heraus

geber eines SchriftJlellees machen kaun, iß  un- 

ßrcitig  diefe, daß ei' mit dem Werth oder Un

werth feines A u tors vollkommen bekannt fey . 

Ohne diefe Kenniniß wird fein Bearbeitungs-  

P la n  unrichtig, oder doch unficker fe y n , indent 

**.ßch entweder in ängßluhe Ungewißheit ver~

E  5  liert,
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tiert, oder, wenn vorgefaßte Meinungen die 

Stelle des richtigen Urtheils vertreten Jollen, 

durch um) er Händige Zuverficht die Gedult fe i

ner Lefer ermüdet.

Indeffen ifi es ein alter Gebrauch unter den 
Editoren alter Schriftfleller, wenn fie mit mehr 

Gelehrfamkp.it als Gefchma'ck, oder vielleicht mit 

keinem im Ub'erflüffgen M aße verfehen waren, 

den Schriftfleller, a u f den oft Laune oder blin
der Zufall ße geführt hatte, wo nicht über alle 
andere zu erheben, doch den vornehmflen gleich 
z u  fetzen, fo  daß der,  welcher fich mit diefen 
Urtheilen beruhigen wollte, in dem Alterthum  

fa ß  keine als vollkommene W erke fa fl alle von 
dem/eiben Werth würde anerkennen muffen. 
E in  W ahn der dem Alterthum  mehrere Ver

ächter zitgezogen hat,  als es fich die Urheber 
deffeiben in ihrer z u  herzigen Lobfucht haben 

träumen laffen.

W ir muffen gefleht daß es uns befremdend 

w a r , je t z o ,  da fich ein richtiger Gefchmack in 

Schätzung der Werke des Alterthums immer 

mehr verbreitet, aus Frankreich, dem M utter

land diefes Gefchmacks, über den Verfaffer der 

Cynegetika, in alieni E rnfl das Urtheil zu  hö

ren,
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ren, daß es nur äußer f l  wenig Dichter gäbt 

die ihm v o r  gezogen z u  werden verdienten, j a  

daß er mit F u g  und Recht fleh den nächften 

R ang nach Homer anmaßen könne. E in  Ur- 

theil das von dem unfrigen fo  weit verfchicden 

i f l , als der Ge gen f l  and Oppians von dem Ge- 

genfland der Gedichte Homers.

Ohne uns an die fonderbare Vergleichung  

xweyer Dichter z u  halten die in A b  ficht det' 

Gegenflande die fie  behandeln, der Z e it  in der 

fie fehr leben, der Verhältniffe in denen fie leb

ten, fo  unendlich verfchieden fin d , wollen wir 

vielmehr jeden in die Claffe zurückfetzen, in die er 

g ehört, um fo  mit mehrerer Billigkeit Fehler 

und Schönheiten nach den jeder Dichtart 

zufiehenden R egeln , beurtheilen z u  können. 

D er S to ff den Oppian wählte ifl unflreitig f ü r  

die didadtifche Poefie gefchickt; da aber diefe 

Poefie einen großen A ufw and der Sprache er

fordert, um den Gegenständen R eitz und W ürde 

z u  geben, fo  wird man geflehen muffen, daß  

O ppian, bey aller richtigen Kenntniß der 

Sachen von denen er fchrieb . jener Forderung  

fo  wenig Genüge thut, daß er vielmehr alle 

feine Vorgänger im Lehrgedicht, an Fruchtbar

keit der A u sfü h ru n g  und Reichthum der Sprache 

bey weitem nicht erreicht.

D a s
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D a s Lob welches H r. Baitu ihm in diefem 
Stück ertheilt kündigt fich fogleich als par- 

theyifch an. Nachdem er feinem Dichter dem 

Homer an die Seite gefetzt if l ,  erhebt ihn felbfl 

über V ir g il, und ivirft zugleich den Lateinern 

eine n a tu ra m  fr ig id a m  v o r, die nur er f l  durch 

den Genius der Griechen habe erwärmt werden 

können. Schwerlich wird man doch einem Dichter 

wie der Verf. der Cyneggtiha diefe Ehre zu -  

feh r eiben wollen, einem D ichter, der feine 

Sprache ohne K ra ft und Geifl aus der Ho- 

merifchen zitfammenftoppelte, und das IVefen 

der Dichtkunfl in eine Ueberladung an E p i

theten fe tz te ;  der wenn er die gewöhnlichen 

Wendungen verändern w ill, nicht feiten lächer

lich und ungereimt w ird, wie z .  B . in dem Ge- 

fpräch mit der Artem is im A n fa n g  des W erks; 

deffen Digreffionen theils ohne Intereffe, theils 

arm an Phantafie, theils g ar nicht zur Sache 

gehörig find, wie im U .E . V . 105. die Stelle von 

Herkules; der in wahres ßxSot verfällt wenn 

er feine Einbildungskraft anfbietet etwas recht 
fchönes und rührendes z u  fagen. Hierher rech
nen wir die von H r. B . bewunderten Stellen 

U L  220. und I I .  3^5’ der feine Gleichniffe 

u h  gefchickt w ählt, indem er oft allzu ähnliche 

Dinge in Vergleichung fe tz t. D ie Verglei

chung
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chung der ähnlichen Handlungen bey Thieren 

Und Menfchen find ciarum fch o n , weil ßg gi^g 

AehnHchkeit zm fehen Dingen höchfl verfchiedener 

N atur bemerklich machen: aber wenn Oppian 

von einem Panther f a g t , daß er nach der

Lockfveife eilt wie die Fifche nach dem Köder 

{ I V .  2 2 0 ); fo  ifi die Vergleichung dürftig, 

weil die Einbildungskraft nicht durch fie ge

reizt wird. E ine andere Vergleichung I V .  36$. 

eines Hundes der einen Bären aufgefpürt hat, 

mit einem Mädchen das eine fchöne Blum e fin

det, dürfte der gute Gefchmäck eben fo  wenig 

billigen, ohngeachtet H r. B . fie fo  vortrefflich 

fin det, daß er glaubt die Tadler Oppians mit 

ihr widerlegen und z u  Schanden machen z u  

können.

W ir  würden uns bey diefer Beurtheilung  

nicht fo  lange verweilt haben, wenn nicht das 

falfche Urtheil über den W erth diefes Dichters, 

einen merklichen E in flu ß  a u f feine Bearbeitung 

gehabt hätte. H r. B . , der einmal befchloffen 

hatte, feinen A u to r , es kofte was es w olle, von 

den Befchuldigungen, die Schneider a u f ihn 

gew älzt hatte, z u  befreyen, und ihn allenthalben 

uts einen glücklichen Dichter und reinen Grie- 

c l̂en darzufiellen. hat eine Menge Anmerkun

gen



gen da rauf verwendet, z u  zeig en , daß Homer 

Pindar und E uripides, und alle guten Schrift

fleller der Alterthum s eben fo  reden wie Op- 

p ia n , und daß er fie hier und dort vor A ugen  

gehabt habe. D aher find ihm die kleinflen 

Aehnlichkeiten hinreichend Nachahmungen z u  

finden, und diefe ß n d  ihm dann B ü rg e , daß  

Oppian wenigflens ein eben fo  vortrefflicher 

Dichter feyn m üffc, als die, fo  er nach geahmt 

hat. W ir  haben in der That uns zuweilen 

•nicht enthalten können z u  glauben, daß H r. B . 

mehr um feine Gelehrfamkeit auszukramen und 

das Volumen feiner Anmerkungen anzufchw ei

le n , als aus wahrer Ueher Zeugung die Partey  

feines A u to rs fo  eifrig genommen habe. W o

her fon fl fo  viele weitfchweifige Anmerkungen, 

die mit einer einzigen B erufung hätten erfpart 

werden können? W oher z .  B . die g a n z un

nütze N ote I. 6g. von der A chtung der Römer 

f ü r  die M uränen, und die noch unnützeren, 

welche die bekannten Anekdoten von Bucephalus 

und dem H engfl des D arius Hyflnfpis in ihrer 

ganzen W eitlä u fig keit hererzählen ?

A u s  dem bisher gefügten werden unfre Lefer 

fchon vorausfehen > H r. ß .  Schneiders

Vermuthungx daß der V ?rf, der Cynegetika

- p ein

78 Oppiani
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gin g a n z anderer fey  als Oppian der Cilizier, 

deffen Hnlieutika wir befitzen, beurtheilt habe. 

D er grüßte Theil der Vorrede iß  der W ider-  

legung diefer Behauptung gewidmet. Schnei

der ß iitz te  fich a u f folgende Gründe. Einm al 

widmet der V erf. der Cijnegetika fein Gedicht 

dem Antoninus Carakalla, lebt alfo weit fpäter  

als Oppian der Cilizier der einer Stelle im A th e- 

nHus z u  Folge (I. p. 13.) noch vor dem Commo- 
dus lebte, D er erße iß  ferner aus Apamea,, wie 

erfelb ß  C yneg. II. 127. z u  verflehen g ieb t, der 

andere hingegen war aus Cilizien. Haiieut. III . 9 . 

Einen ändern Grund nimmt Schneider aus der 

großen Verfchiedenheit beider Gedichte, indem 

das erße von einem trocknen K o p f, der eben 

keine fonderliche Fertigkeit in der griechifchen 

Sprache befaß, das andere hingegen von einem 

blühenden, an glücklichen Gedanken reichen Genie 

gefchrieben ift*

Um diefe Gründe z u  entkräften, unterfacht 

H r. E . zu erß  die Zeugniffe der Schriftßeller  

von Oppian und zeig t daß wenn auch Oppian 

unter dem M . Antoninus dem Philofophen ge~ 

bohren w a r, wie Svidas f a g t , er doch gar  

w°hl bis an die Zeiten des Caracalla hinab leben 

konnte; wenn aber Eufebius ihn unter dem

M . A n to -
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M . Antoninus fchreiben lä ß t, fo  irrt er ent

weder, oder er meynt den Cciracalla, welcher 

mich den Namen M . Aurelius Antoninus führte. 

D as Z e u g n iß  des Athencius aber fo ll von kei

nem Belang feyn. Denn entweder find die 

W orte tov cXiyov rrpo ij/x,uv ysvau&vov 'OtcttIdcvov 

KiXiux von dem Epitom ator angeführt, welches 

H r. B . um defto wahrfcheinlicher iß ,  da des 

Oppians nicht wieder Erw ähnung gefchieht, 

oder fie beweifen nichts , da Athenäus Zeitalter  

fe lb ß  nicht gew iß i ß ,  und auch er , nach dem 

Tod des Commodus gefchrieben haben m u ß, wel

ches B . aus den Worten o xx3 ' r\u.x<; K opucdoc 

L . X II. p. 137- folgert. Endlich fa g t  Sc%o- 

memis ausdrücklich, daß Oppian f ü r  feine H a- 

lieutika von Severus belohnt worden. D er Z e it  

fiach konnten alfo die V erf. bey der Gedichte 

dießlben fe y n , und fie fin d  es dem Z e u g n iß  

der A lten z u  F olg e, die die Halieutika und 

CyMgetika Einem V erf. zufchreiben. ( Frey-  

lieh find diefe nur ein Conßantinus Mcinaffest 

und ein Svidas, der gleichnamige Schriftjleüer 

fo  oft verwechfelt.)  H ierauf kömmt er z it  

Schneiders wichtigßetft G rund, welcher aus der 

Verfchiedenheit des Vaterlands genommen iß , 

Diefes Argum ent beruht a u f dem v. II. 127. 

wo es heißt, daß der F lu ß  Orontes %&p<sov



GfiOU ŷ c] l'jjffOV £,/u;/J/ ^0̂ -lv bS<X(Jt %eucvv, Wo '},uij

to Xtg Apamea fryn tuvß* D a  "X/tvüjv kein Ver-r 

bum hat von dem es abhängu^ verbcfjerte Schnei- 

der x * v e l’ a êr ^ß7! koXiv v6\ ^sdcvu,

durch welche Veränderung alfo das ganze A r*  

gument über den Haufen fä llt> Jede diefer 

Conjefftiren hat die Aehnlichkeit der Buchßaben 

f ü r  fich , denn fx und ß  ßnd in den Hand- 

fehriften vielleicht eben fo  oft als et und w ver- 

tvechfelt Worden. A b er S .  Lesart iß  hart und 

einein D ichter, Wie er m ll daß Oppian gewe- 

fen fey  i nicht äh gerne ffen. M an ßeht leicht 

daß die Sache a u f diefem W eg z u  keiner E v u  

denz gebracht werden wird. Wahrfcheinlich- 

keiten flehen hier ändern Wahrfcheinlichkeiten 

entgegen, und der Unparteyifche Wird fchw an- 

ken  ̂ ohne fich f ü r  eine M einung beßimmen zu 
können. D as fneiße beruht a u f der Ueberein— 

ftimnmng der Gedichte feibft * welche aber nicht 

aus einzelnen W orten und Redensarten, nicht 

cius ähnlichen S ä tz e n , fondern aus dem Ton 

des G a n zen , und der W irkung deffelben a u f  

den Lefer erkannt werden m uß. A b er dieß ift 

leider eine Sache des G efü h ls* das nicht de- 

*nonßrirt , fondern nur durch langwierige 

Hebung, wo nicht erlangt, doch gefchärft wer- 

den kann. Denn damit ift es fü rw a h r nicht 

‘ d• L itt. 3. S t. F  getkan.
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getkan, daß H r. B . bey einem in den Halieu

ticis a u f gleiche Weife gebrauchten W orte fa g t:  

Se ipfum im itatur Oppiacus ( I .  6 4 ) und gar

I. 77 . Sim ilis eft ad maris Daemones ixicpw- 

j^oris in H alieuticis, vnde nouum accedit argu

mentum ab eadem manu profefta  effe. A u f  

ähnliche W eife uvtheilt er II. 1 . IV . 1. 11. 233« 

E ine gefunde Critik würde vielleicht gerade 

umgekehrt fcliließen. Eben fo  wenig hinreichend, 

um den V o rw u rf eines ungriechifchen Bildes von 

Oppian abzuw enden, iß  es, bey einzelnen, von 

niemand angegriffenen Worten, z u  zeigen, daß  

auch andre gute Dichter ß e  brauchen.

Z u r  Verb e ff er ung des Textes hatte H r. B .  

vortreffliche H ülfsm ittel, die in der Vorrede 

S .  X X X  angezeigt find. A u ß e r  2 Handfchrif- 

ten der königl. Bibliothek hatte er die V er

gleichungen einer Venetiani fchen und einer V a- 

ticanifchen, welche fehr gute Lesarten und felbß  

einen neuen Vers I. 592. liefert, welcher der 

ganzen Stelle a u f hilft. Verm ittelß diefer V a 

rianten find eine M enge Stellen glücklich ver- 

beffert, und viele von Schneider zuerß  a u f ge

nommenen oder erfundenen Lesarten bekräftigt 

worden.

Unter
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Unter dem griechifchen T ext fteht die latei- 

iiifcke U e b e r fe t z ung und die kritischen N oten;  

am Ende find Anm adverßonen eingehängt, 

welche theils von den kritifchen Veränderungen 

R e c h e n fc h a ft  geben, theils die W orte und S a 

chen erläutern. W ir glauben unfern L e  fern  

einen angenehmen Dienft zu  eriveifen, wenn 

w ir die neuen wichtigen Lesarten hier anmer

ken, da Zumal die wenigßen L u ß  haben möch

ten fich felbfi eine f o  koßbare Ausgabe anzu- 

fchajfen. W ir wollen zugleich dasjenige bey-  *

fügen was uns ans den Animadverßonen be- 

merkungswürdig gefekienen hat.

D as erße B u ch , in welchem Ö. alles was 
z u r  Iag d  erforderlich iß ,  den Leibeszußand  

and die Kleidung des Jägers, die Befchaffen-  

M t  und verfchiedenen Gattungen der Pferde  

and H unde> befchreibt, fä n g t mit einer D edi-  

cation an diin Antonius Cat acalla an, wo er

den Kindern des Jupiters ( ovdtv ̂ '̂ pompoTapov

Ztyvoe jipovbSxo yeviftkys) CM die Seite gefetzt  

wird. Diefem L.ob f ü g t  er den V « bey ; äv^udec 

rl  iT<zy (puiSiuv, <Doißog 'AitikKuiv ad invidiam 

amoliendam, wie es Rittershaus richtig erklärt* 

^ r- B . verbeffert im vorhergehenden V . &Zmv- 

tfOT6po< indem er es a u f  den Caracalla fow otii

F  *  als
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als feinen Vater Severus bezieht, und es mit 

ivui.vi.tt; verbindet. Seiner M ein u n g  nach iß  

hier der Titan Phaeton, Severus, fo  wie 

A pollo, Caracalla. Denn j )  fa g t  er, würde der 

Dichter durch diefen Z u fa tz  das vorhergehende 

Lob g a n z vernichten. ( N ichts weniger als 

das. Aeknliche retigiöfe Ausdrücke in ähnli

chen Fällen finden fich bey den alten Dichtern 

häufig genug.) 2 ) Konnte j a  der Dichter 

nicht Verzeihung beym T ita n , wegen einer 

Sache die den lupiter anging , bitten, da Titan 

weit cilter ifi als lupiter. ( Diefen Grund ver

gehen wir nicht, können ihn alfo auch nicht 

beurtheiten.') 3) D er Dichter nennt j a  in die- 

fem  V ers nicht einen, fondern zw ey Perfonen, 

H r. B . hat vergeffen anzumerken, daß feiner 

Lesart z u  Folge nach dem 7  Vers interpun- 

g irt werden müßte. Sie ifi aber mehr als einer 

Schwierigkeit unterworfen. Denn einmal ifi die 

Verbindung felbfi hart, und dann ifi es doch, 

durchaus unbegreiflich, daß vor und nach die

fen 2 Verfen immer nur von Einer Perfon, 

und bloß in diefen beiden von Vater und Sohn  

gefprochen wird. Z m uß fchlech- 

terdings Soboles Iovis feyn. N un bittet der 

Dichter (unfrer Meynung nach) Söhne Iupiters 

wegen diefer Vergleichung um Begünfiigung.

Eine
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Eine folche Verbindung dünkt uns würde die 

Sache erfordern. D ie Schwierigkeit bleibt nur 

Zu b e ß im p e n  wer der Tirdv <p*4$wv hier i ß .  

Sollte es etwa Bacchus feyn ? S . Diodor. Si-

cul. f. P- 14« 15* und Macrob. Saturn. I. i8 . 

B a c c h u s  und die Senne wurden einem gewiffen 

S y f l e m  z u  Folge fü r  E ins gehalten, dum m  

heißt Bacchus A<rrepo<poi7]c und ^ocvtjttjc. In  

fo  ferne nun die Sonne auch zuweilen Titan 

h eiß t, fo  konnte Oppian auch wohl den Bac'•* 

chus fo  nennen, indem er ihn durch das B ey- 

wort Ooei-'W charaffierißrt. D a ß  diefer wirk

lich von A p oll unterfchieden iß , ßeht man aus 

II. 68r. A . wo fre y lic k  der gewöhnlichen Fabtt 

nach der Titan kein andrer als lupiter feyn  

könnte. Indeß wurde diefer M ythus a u f fehr  

mannichfaltige IJf°ife erzählt. S . H eyne in

Apoll od. p. I9T. Interpr. H ygini. Fab. 19. 

und Oppian hatte vielleicht eine Tradition daß  

Bacchus den Phineus geblendet habe/ zum al 

er auch fonß unbekannte Mythen vorträgt, fo  

wird II. 8- Perfeus unter die Schüler des 

Chiron gerechnet. Einige IVahrfcheinlichkeit ge

winnt diefe Verniutkung durch eine fehr ähn

liche Stelle in der Medea von Seneca v, 82 fqq .

Si forma velit adfpici

Cedent A efonio duci

F  3 Proles
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Proles fulm inis im probi 

A p tat qui iuga tigrib u s:

N ec non qui tripodas m ovet,

Frater virgin is afperae.

—  Indeffen find w ir weit entfernt, tinfere E r 

klärung f ü r  g ew iß  z u  halten. —  V . 42. be

ru ft ßch B . bey iirtcxo-rrag in dem S in n , qui 

fcopum ferit a u f  T h eocrif. Heraclis c. 105. 
w o  es aber einen gan z ändern Sinn hat. 

85' wird  TCffd/y kkx(ppl£ovTx ß a tt  wg h&v aus 

dem Cod. R eg. hergeftellt. v. 93. vielleicht rijj

yxp J4CU? V. Qf. ivGTXhibüt %ITUVX XXI &lg 

iziyovvi’Sx 7T ij £ & g 'EKudaSru. vermnthen w ir: 

TTTvgxe, in plicas componens. 104. GTißxpoig 

jla tt XnrxpoTg aus den Handfchr. 1 i j ,  wird 

y«k7jinomn als ein gutes griechifcb.es W ort ge

gen Schneider aus dem Orpheus vertheidigt. 

Manchem möchte hier der B ürge felbß  nicht 

fonderlich [eher fcheinen. v. 1 2 vertnuthet

H r. B . }txt ßorpva' jjfiepiSccv SXlßx'v snihipix 

vxxipsY, et torcularius faltat faltationem prell 
fupra vitis uvas, unßreitig fehr hart. 7^4. iß

u£xv t  ijeXfav aus einem Cod. Reg. a u f genommen. 

145. svxpxlpM ß a tt  ivxepxovg. 164. vermuthet 

Chivot xtovrsg oirot ß a tt  xvdrjy, um dem Metro 

z u  H ülfe z u  kommen. 189- iß  tt&piTjydeg'aufge

nommen* 230. vermuthet H r. B . glücklich, daß

\  ' ■ OTT K r  dt



offÄjffH/jß a tt ovAoiffiv gelefen werden müjfe. 253. 

ß a tt  o^ujjv rjy^rsipxv vermuthet Villoifon iijkijrei- 

potv. Nach v. 291. not] Xtßvsg fi&rx rote JoA<- 

XÖu äpöpov eKTekiovaiv, ließ man je tz t  ans dem 

Cod. Venet. den V e r s : oauoi Kvpijvyv TroXv îjtpi'dcc. 

v&fiovTcq, welcher nothwendig w a r, wenn Op-  

pinn nichts abgefchmacktes gefügt haben follte . 

2P5- ließ B . tu v  d/faoov ttX&vv&c azx^firjv ht£vx 

t \  owsxiv &lat, in den Noten aber gedenkt er der 

neuen Lesart nicht m ehr, fondern erklärt diß 

gewöhnliche; welche aber auch fe lb ß  nach fe i

ner E rklä rung , etwas ungereimtes hat. U l i  

equi omnes alios lateribus v in cu n t; quia m aio

res vifu funt latere, coitae latitudine et ordine 

ac dsftantia coftarum. 3 15 . ziehen w ir die Les

art des Cod. V en et. LXi-^pi/aoiGiv v o r, ohne doch 

zugleich orc/jirotiG ß a tt ZS&lpoug mit ihm z u  lefen. 

3^4' verbeffert B . hoch f l  glücklich rjixi îovQ ß a tt  

3jtfdovft 373 ' M A/xopyo). B . erklärt 

oc/nogyoi von H unden, cius A m orgus j aber dünn 

müßte es wohl duopytuoi heißen, f  Stephanus 

Byzant.v.'AfAopyot. 317- wird die Gattung von 

Pferden, die Oppian wpvyysg nennt, mit dem 

Z eb ra  verglichen, hiezu paffeft vornehmlich die 

W orte yeypoctpxTct] doXi]%ijGi rouvlyGi. 4 11 . ver

muthet B . GTityp’)] ß a tt  Grpi(pvij, aus dem X en o

phon p, 5 7 1 , 424. hu] <3&0f oi<PpXGTOV j HxSct-

F  4 f>dv.
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pov, B . vermuthet xalofauTov, uns fcheint dieß  

m nöthig. 468- nimmt B . den H und, der 

Her Ayxaaxiog heißt, f ü r  den Dachshund (B af- 

fe t a jambe torfe) welchen V litius ad Nem efun. 

124. f ü r  den Becigle erklärt. B . fü h r t  dieß z u  

V, 4 ? i ,  a n, ohne es jedoch z u  widerlegen, 

507. wird nvv^eT aus den Codd. wieder het’ge* 

fiellt. ^23. j/V dß fiatt 6i de.

Im  2ten Buch kommt Oppian, nach einem E in* 

gang von den Erfindern der Ia g d , a u f die Ge~ 

genßände derfeiben, und handelt die N aturge•* 

fchichte des Hornviehes ab, w orunter er auch 

die Elephanten rechnet, Diefen f ü g t  er noch 

einige kleine Thiere bey, die er nicht weitläufig 

tig  befchreib't, V ■ /5, vermuthen w ir; in tcrxo- 

7rov fövg xHovTd ßciKK6,uevo(t vergL l,  42. fia tt  

&u cnoTToy l^vg ukqvti, v. 38, kann vielleicht 

fia tt des verdorbenen xvtqigi gelefen werden 

dypoTct. v, 7 7 .  iß  uns die aufgenom m ene Les

art Zvvoxyci noch nicht evident. 49- “ YP^cmtx,

50, lAvtiyvoiiT xyphv fia tt /j.vvJj<rxwTo xyptoi. Hie 

Stelle bleibt fo  noch immer corrupt, Wir wür

den fehr eiben: ’ AXA QTs t x v p  og A k \ o g  XWo- 

vptydfe'ig welches T z e tz e s  in Scholiis MiTc, in 

Pofthom erica v. 320. x u  befiätigen fchein t: ’O t -  

Tixvog TQ?g ^wrjy&TM°?G ToCg dyplovg fxvpovg

(pljül



Poemata. 89

£>rr\ g,vx %XX1T0V xyskijc dstnrogsiv ß o u v . "Ortuv $&

& 7 s p o q rxvpoc fi£Tx xyzfajG i6tci$ krn-kdy, GVf.ißd.\~ 

Aovtjtv «fiiporepot. x, r, k. v. $9• ^srovtriv ivyijee, 

ans dem Cod. V atie . 95. aus demfdben Cod. 

xklvovcii-nctf xynklvovci. v . pp- vielleicht fchrieb 

Oppian: ftdyx %pyu.x fla tt irjjjtix. u 8 ‘ ^vous- 

voc vvfiQije aus dem V at, und V enet. Cod. fla tt  

äcciöu&vcg. jg o , conje&urirt B , <uj/5te<f«v>/ osipij 

fla tt ovTtSxvrj, was freylich fchlecht a u f den 

Hirfch paßt. 196. Z&TvoItz. ans dem V at. Cod. 

fla tt zeviaire. igg. xsrMftivxtg aus dem Cod. 

V euet. welcher xtxfa/i&oic hat. 223. aus dreij 

Hand fehr. o îx^T&t i:ovTQTrop&vu.vf 243. virecy- 

pev, aus einem Cod. Reg. 207. billigt B . Gefl 

ners Verbeffenm g, wo es von der kreißenden 

Hirfchkuh h eiß t: rp(ßov xv6pcvv ova dkeeivei,

welche Schneider aus falfchen Gründen verw irft, 

Richtig wird bemerkt, daß ßißrjXog auch Jo viel 

ifl, als dßxaifioc, woraus der Sinn entfleht: die 

Hirfchkuh vermeidet die Pfade der Sterblichen 

nicht, weil diefe l/eg e von den Thuren nicht 

betreten werden ,* W odurch Oppian mit allen 

ändern alten NaturforJehern einflm nng gemacht 

wird. 244, ’Tt&CppiMVTXi mms dem Cod. R üg, 

350. 7Toti(pcc7<joyTx nach Arnaiid s Veybefferung, 

D er  Cod. V en et. gab Trxi(f>v<7GovTx, 282. ver-  

tnutket B . richtig, daß (pSlpsvol rep fla tt yxp 

F  5  gelefen



g  e l f  en werden muffe. 296. den 'lopnoc hält er, 

mit Schneider, f ü r  E in  Thier mit dem, A x is  

oder C erf du Gange. 3 1? . ttvpai-rreec fia tt irv- 

pwSesg. Unter dem Aopadc verßeht er die Ga

zelle. 380. c&-irocA?j ivird Pierfons Conje&ur 

drcikyj durch Handfckr. beß'dtigt. Die von Op- 

picin 9^7 befchriebenen Schaafe hält B . Jü r  die 

Musmones der A lten  (M oufions), ob ihnen gleich 

Oppian vier Hörner zufchreibt, da ße gewöhn

lich nur zw ey haben. D ie A n za h l der Hörner 

iß  kein Jicheres Kennzeichen. 414. giebt B . aus 

dem Cod. R eg. jjhSes ec xlSepx eiS3icsv 6& cs 

f.iuKpog "'OXvf.LTtOQ, fla tt jjXvSae eis xföijp' otSev Sk 

cs. Uns J'cheint indeß otSev vorzüglicher (  wie 

H orat. 1. Carm. X V , 26.) und iSSsicsv die Ver

h e e r u n g  eines L ibrarii, welcher den Vers ver- 

ßüm m elt fand, Vielleicht iß  ein W ort heraus

gefallen: ijX^eQ {•<; xlStßUy oiSe Sk cov xpxroc

U.UTCS ’'OhV{M TbG. ^ 5 5 .  lo (p6pOV HeiVOlQ, ß ü t t  io ty ö -

p01 uevtyv. H ier hätte aus Diodor. S ic. v. 3, 

p. 331* angeführt werden können: Stx Se. ryjv 

axo rav (pvotx&vwv cIvS mv ivooSLxv, keye~oif roijg 

HWTjysiv eiocSoTxg kvvxg fiij SvvxScq CTeißiveiv 

äjnroSit^ofjLivovt rvj'J (pvem^v xiaSyctv. 493' 

oi ukv. 496' geben ttierii ei e Hcindfcur. richtig : 

cij /J.X7X S' ovh xt'Sr\Xx. 519 . uns dünkte es doch 

immer ungefchickt, daß dem Elephanten kleine

Ohren

5>o Oppiani
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Ohren zugefchrieben w erd en ;  ob gleich H r. B .  

fc ig t:  aures elephanti breues videntur tantae 
molis habita ratione. A b e r  fie  werden ja , nicht 

m it dem ganzen T h isr e , fo rd ern  nur m it fe i

nem K o p fs  verglichen; und außerdem  fin d  die 

Ohren des E lcp han ten ,  verhältnism äßig g rö ß e r , 

als die von den meiflen ändern Thieren. W ir  

mochten daher lefen : ’lCS^iov 6 1  m p t jv o v  t r ’ 

ovuffi fjiuxpoTepoioi ß a t t  ßcaoTspoici. H er Ir r 

thum  entßand ans der A ehnlichkeit des ß .  und  

fi. diefes iß  uns um  deflo w ah rfch einlid ier, da 

die kleinen A u g e n  den 'G eg en fa tz  machen: d r  dp  

6ip3rxXf,LOl Tekducvci M etov&s ij itxr h.zivo o f ’.ug. 

528.  < y % t i77Öc t s  vern der H aut des Elephanten ,  

ß a t t  cdaxiGTQ,;. 5 p p .  i^ivou p.&lovog f ia t t  uel<^o- 

V l  6 1 0 .  t o  i '  iyßotl$ov<ji % d A o . '< n v ,  w odurch  

diefer V ers  glücklich v erb effert iß . D ev  f o l 

gende.' KVTOcTq 6 Xyy.X/uSsGCiv f.£i/ ’iy.rsLVS T0H?jMV 

bleibt indeffen noch unver.bcffert. £ s iß  von tfen 

A ffe n  die Rede  > die eines ihrer Iungen hoffen 

und o ft tüdten. ß- fchreibt  « v r c V  ß a t t  uvrocTg, 

und erklärt es durch  m as, welches er in den 

Aninaadverfionen bereuet ,  wo er den g a n zen  V .  

feinem SchickJ'ale überläßt. W ir  verm ntheten:

UVTOUQ 6 ' tHyxochid&GGtV hüCV aV-TTV 6 V  G 8 TOUIjMV,

6 i 8 *  xccXoaxfdvov ßatt %oXw(jx,i(.eycg, aus dem 

Cod. Reg. Die gewöhnliche Lesart aber fc h m t

die
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die wahre z n  feyn. 628. iSooiocTc ß a tt eiäi&ijc.

—  Von dem O ry x , den Oppian unter allen 

A lten am weitlciufügßen befchreibt, und dem 

A rifloieles nur E in  Horn gicbt, wird gezeigt, 

daß die meiflen Alten ihm mehrere Hörne7 zu -  

fchreiben; und da ihn Bochart fchon f ü r  eine 

Z ieg e  erklärt, fo  beßimmt es H r. B . genauer, 

und hält ihn f ü r  die Gemfe (C h am ois). D a  

aber Oppian ihn mit dem Rhinoceros vergleicht, 

und Herodot ihm die Größe einer Kuji g iebt; fo  

erklärt B . das erße f ü r  eine dichterifehe E m -  

p hafe, a u f die man nicht z u  achten brauche. 

( A ber bedachte denn H r. B . nicht, daß Oppian 

hier nicht D ichter, fondern Gefchichtfchreiber 

fey  ? M an höre ihn felbß  : D a s Rhinoceros iß  

nicht viel g rößer, als der O ryx. —  Weiter hin 

v- 551 ' fö ttt  Hrn. B . erß ein, daß Oppian nur 

das ju n g e Nashorn gefehen haben möge.) A u s  

dem Herodot aber fo lg e m ir, daß die Africani- 

fchen Gemfen größer als die unfrigen find. 

Allein wie paffen ferner die Beßimmungen Op- 

pians a u f die Gem fc? Nach ihm iß  der O ryx  

fo  muthig, daß er weder Hunde noch Menfchen,

und kein reißendes Thier fü rch tet, j a  $aß  er 

fo g a r mit ihnen kämpft,

Im
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Im  yten Bupjf behandelt Oppian die reißen

den Thiene, den Löwen und fein Gefchlecht, 

den B ä r e n , Onager, das wilde P fe r d , die 

W olfsarten , das wilde Schwein und den H y- 

f lr ix ,  den Ichneumon, den Fuchs, den Giraffe, 

den Stra u ß und den Hafen, v. 4. fü g t B- ni
hil fane eft infelicius G eorgii d’Arnaud conie- 

dtura KspxctTot quam tamen in textum  receptam 

yoiuit Schneiderus. E r  hätte doch auch an

merken füllen , daß f ich  Schneider in den Anm er

kungen felbß  darum tadelt. 16. v erbeffert e r  

xtpipxTovvro ß a tt  oi^tpißcihovTö. 7 o. iß  fixpfixi- 

pcvocq aufgenommen, ß a tt /ixpaodpovai. ?6. Sdsiv 

ß a tt Selei. 95. «poKo'e/«: rs und 6,’lneXos aus dem 

Cod. Vatic. m .  vermuthet der B . fyiiröroic 

xydXxiaiv ß a tt  v-tynroXotc, uns fcheint die gewöhn

liche Lesart dem Oppian vollkommen angemef- 

fen. 11? . TroXvxpwgoi Kbpävoci ß a tt  voXvgwot*

1 2 d̂ OCÜG ß a tt  ECU G. J 28- V̂GIToXWV ftxXxfiWV 

ß a tt  XvGiMofiwv. In den Noten conjeBturirt er 

pvairönwv thalamorum foetus tuentium . 143. 

ofifix 3oov, Gtpvpov u k v , ropov <$6uxc aus dem 

Cod. R eg. wo aber Schneiders daraus hergeleitete 

Verbefferung o/x/xx tipov und <!oo'J d&fxxg nicht 

erwähnt wird. T/JT &vr& voäevaiv aus 

dem Cod. V atic. 145. ölypiov ß a tt  aioXov, 

16 i .  w ird die alte Lesart y&p® TocitioTpoiply wie

der
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'der hergeßellt F s  iß  hier wiederum vergeffen, 

anzumerken, daß auch Schneider in den A n 

merkungen ß e  vorzieht, und das in dem Text 

a u f genommene yxu.oc verwirft. 20?. ß a tt  y£ $ 

ys filv iß  aufgeimnimcn eoV yivog. i? 6 . weil 

der V . der Cynegetica dm B är, der feine Füße  

leckt, mit dem Polypen vergleicht, der feine A r 

me f r i ß t ,  und der V e r f  der Halieutica das 

Gteichniß umgekehrt braucht, fo  macht daraus 

B . ein neues Argum ent f ü r  die Identität der 

V e r f  ä ff er'. A b er  w ir haben unfre M einung * 

über diefe A r t  z u  fch ließen , fchon geäußert.

208■ behauptet B . in einer langen N ote gegen 

T . Faber und H em ßerhuis, daß vjßriiov nicht 

omnino fondern puberum modo heißen muffe.

Uns haben feine Gründe nicht überzeugt. Denn 

die Hauptbedeutung von rißytiQv iß  kx.J' yßxa- 

V.0VTXC Iiingling fü r  Iüngting. f  Aelian. V . H.

11. c. IX. f. Perizon und, L . B os Animadv. p*27. 

2 io . 1X’c d’ oxor’. 223. lo(pöpov. 2Jj.i. vermuthet

ü .  xi> TTCiitiv.G Ttlp',]<7a (piXovt;, quo enfe trucidat 

ti-iros natos, und beruft fich a u f ?■ 376. wo 

aber retpovro die g a n z gewöhnliche Bedeutung 

hat: vrgebantur. Außerdem  hat Hr. B . wohl 

nicht bedacht, daß von r&tpu kein A orißu s irei-  

fnjvot Herkommen kann. W ir beruhigen uns bey 

der gewöhnlichen L esa rt, ungeachtet ß e  durch

den

*
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den Gebrauch beßrtr Dichter Schwerlich beßä- 

tigt werden dürfte. 55/. erklärt er die tV ra- 

ypove f ü r  Nilpferde. 257. fcheint uns die V er- 

befferung Sivoc f ü r  yives überßüfßg. 26?. wird 

Pierfons Verbefferung xpysiav durch den V at. Cod. 

beß'dtigt; fo  wie 277. eriKXeiovaiv doiict, wor

a u f fchon Brunck gefallen war. 301. irvpoevn. 

318 • wird g roß  Aufhebens davon gemacht, daß  

Schneider in dem Cod. R. ttpotyepearepOG ß ä tt  
7rpo<psp£<TTXTce gclefen habe, welches B . f ü r  V or- 

fa tz  h ä lt; weil Sch. feinem Freund Brunck, der  

Jo emendirte, ein Compliment habe machen wol

len. Solche Urtheile find doch fürw ahr wenig 

hum an! 32?. vaToiaw f ü r  wjjLQiiiv. 33y. xpx-

rep6®povx. 353. (jeXay&vciu in den Anmerk, ver- 

mutliet B . f<r(poipxysvaiv. 364. ivvuXloig ß a tt  

ivvdhoQ. 3 3 g .  %eigt B . daß der Thos und 

Goldwolj zweyerley Thiere fin d , und alfo der 

er fie  nicht der Chaccil. 403. dv^ijov t  o£ov»  

393. vermuthet B . ruv ä’ ovroi näy&3o<;, welches 

w ir nicht recht begreifen. Denn fo  iß  es doch 

eine offenbar lächerliche Vergleichung: D er H y -  

f lr ix  iß  nicht fo  g ro ß  als der JVolf. —  A u s  

folchen Befchreibungen lernt man eoen nicht viel. 

418• vielleicht fchrieb Opp• dy%i & otp sXvSsig^ 

430. /ntyx^v/j-s. 43?. ks(pxXrj doxeei 6 spsv ciai. 

449. V7rä<jypev, wie fchon Schneider vermuthete.

459•
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45Q. fleht im Text: dffexv Trixpyv £r 'i, und

in der N o te : SypoLv im ,  fic e Cod. V at. refti- 

tuimus* 492. vwSfoici, 496. Heivqci»

D as 4te Buch befchäfftigt fich mit der Iagd. 

E s  handelt von der W itterung und dem W ind , 

der Ia g d  von Löw en, Panthern, Baren und 

Hafen, v. 82. Vermuthen wir irehuplov - Sr̂ poc 

fia tt irsXcapioe. 145. ktvtccv. 15g. ocöAeef. 

16 7 . fiiketv. J 3 1 .  wird dem V . durch die ln - 

terpunffiion a u f  geholfen: «Vir/iJos iv Tta.rx.ya) Syp- 

<7\v /xiyx ö&T/llx. C iy p s i  in fragore feris m a

xim us tim or eit. D ieß  bleibt aber noch immer . 
noch ungriechifch. W ir  vermuthetcn ehemals: 

i%ei Y.VTOQ ‘x,epl Xxiij ’AvirlSoi bvirxTxyov.

1^5- werden mehrere Verb eff er im gen bey Mxov* 

cw6lx verflicht, die wir nicht alle hieher fetzen  

mögen. D ie befie, dem Sinn nach, ifl p&Xx* 

vxvy&x. i?7< ifi in dem Text ^p^aacov, und in 

den Anmerkungen dpoiacvy, beides falfch fü r  

3 pc6(Tx:vy. 19 j '  Txwpotfyviv. Bey 204. ver-* 

gleiche mati T heocrit. X X V II»  9S- ,fc<rr57 da ttätj- 

yxic ft&vwv. 208< epwrxpivll* 2091 rj^ivov.

242. ifi ß zkx  a u f  genommen. 297. cthk ovk x$* 

/wjroio, wir möchten Ufern xh'a' jj» ys

3&0U T OVK U'iirTSTO 3 0 0 ‘ TTXffCCf • TCXp&lCC't

aus mehreren C o d d .  3 3 9 '  3 5 7 ‘ rnöch-̂

ten
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ten Wir ß att des verdorbenen otvroMyoie, wofür 

B . KvyoÜrots tefen w ill, upCpikvnoi fe tz e n : fr ü h , 

in der Morgendämmerung. 383- peikiviom iroi- 

y xia v , fraxineos laqueos. 3##. die Lesart des 

Cod. R eg. y£p-ov fcheint a u f  vreStov z u  deuten. 

,999. üVo yuicÜGi aus dem Cod. V»t. ß a tt  pwyxa 1. 

A u s  H r. B . franzößfcher U eberfetzung , welche 

nächßens erfcheinen J'oll, fo ll die W ahrheit die- 

fer Lesart erhellen. 412. rovv&viat —  upxvogt 

42/. vermutliet B . aus der Lesart des Cod R  

ixkolocB f ü r  %5/paxrg, daß die richtige Lesart 

dldoovt oder ta/U^s fey . 422. tmug&v re rori

Zuäx dfjjpx.\ .. ' T . •
W ir bemerken noch , daß im Ganzen die Ue

berfetzung von Turne bus bey behalten, aber an 

manchen Stellen verändert iß. N ach welchen 

Griindfätzen B . hiebey verfahren i ß , iß  uns 

eben fo  unbekannt als unerforfchlkh. In un

zähligen Fällen ßinim t ß e  mit dem Text nicht 

überein, da wo neue Lesarten aufgenonimen find. 

In  ändern Fällen, wo ß e  nach der neuen Les

art geändert i ß ,  iß  ß e  nicht genau. W ir  m uf

fen alfo auch hiebey das Urtheil fü llen , das ß ch  

uns bey dem ganzen W erk aufgedrungen hat, 

daß es dem H rn. B . an Feßigkeit und richtigen 

Grundjätzen in der Critik feh lt. F ü r die B e- 

m i  d• Litt. ,5. s t . G kamt.



kanntmaclmng fo  vieler fchüner Lesarten, durch 

welche der T ext von Oppian unßreitig viel ge

wonnen ha t, wird ihm die Critik Dank wiffen ; 

durch eigenen critifchen. Scharffinn aber, und 

ausgebreitete Kenntm ß der Sprache, hat er nur 

wenig hinzu gebracht. Wias die N a tu r g e f  dächte, 

oder richtiger', unfre Kenntniß von dem Um

fa n g  der alten N a tu r gefcliichte, gewonnen, über

laßen w ir ändern z u  beurt heilen. W as Herr 

Balhb f ü r  neu ausgiebt, haben w ir g rö ß ten te ils  

angemerkt, fo  befchwerlich es auch immer war 

fich durch den W u fi von weitl'ciufLigen, oft 

zwecklofen, Anmerkungen durchzuarbeiten, von 

denen er das meifle und beße Rittershaus, Gef- 

ner und Schneider z u  danken hat.

Bs.

9 8 Oppiani Poemata.

2 .

Plutarchi dePhyilcis philofophornm
decretis L. V .  E m en d atiores edidit et 

le & io n is  varieta tem  adiecit- Ch. Dan. 

Beck. Lipfiae 1787*

J e  weniger wir eine neue A usgabe diefes 

Jehr v e m a c h l ä f ß g t e n  Plutarchifchen Werkes er

warte-
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Warteten, defto angenehmer war uns die E r -  

fcheinung derfeiben, zum al da ß e  den Nam en  

eines folehen V erfaffers an der Stirne trägt, 
und fich fchon durch ihren äußern Anblick em

pfiehlt. Voran geht ein B r ie f  an den f f .  H . 

Harles, der dem Buche zugleich ß a tt  einer E in 

leitimg dient, und, in welchem Von der Bafchaf- 

fenheit und dem W erth deffeiben gehandelt w ird . 

D ie S ä tze die der V erf. hier a u fßellt, find fo l

gende: D as W e rk , fo  wie es hier i ß ,  könnt

unmöglich von der Hand des Plutarchs fe y n ;  

es feyen bloße Excerpte, höchßwahrfcheinlieh 

aas einem g roß em  Werke von einem Compila

tor, ohne Plan und Ordnung. D ieß  werde 

noch deutlicher, theils aiis der dem Galen z u 

geeigneten hiftoria philotophica, theils aus dem 

lfien Buche der (E clo g . phyf. des S tob äu s; bedie 

haben fiehtbarlich aus denselben Werke g e-  

fchüpft. Die phiiofophumetia des Origenes. die 

der V\ a n fü h rt, gehör an weniger hieher. —  W ir  

find zw ar in dicfen Stücken g a n z der M ei

nung des V .,  bedauren aber zugleich, daß er feine 

S ä tze  —  deren Erörterung bey einer neuen A u s 

gabe diefes B uchs fo  unumgänglich nöthig w a r— • 

nicht etwas weiter ausführte; D urch eine genauere 

Vergleichung, vorzüglich mit dem Stobäus, hätte 

ß °h  noch vieles fügen und vieles genauer beweifen 

G  2 laffen.



laffen. Rec. iß  überzeugt, daß noch ein großer  

Theil des Phitarchifchen Werkes in dem Sto-  

bcius fieckt; j a  fo g a r daß a l l e  die kurzen 

E xcerpte, die fich in jenem Buche des Stob eins 

fin den, aus eben dem g roßem  Werke ab gefchrie

ben fin d , aus dem unfer Compilator gefchiipft hat, 

und hofft eine bequemere Gelegenheit z u  finden, 

diefes z u  beweifen, als eine Recenfion es geßattet.

Gewundert haben w ir uns ferner, daß dem 

Herausgeber bey der Bearbeitung diefes W erks, 

eben fo  wie feinem Vorgänger Corfini, eine 

Bemerkung hat entgehen können, die fich bey 

dem erfien Anblick dem A u g e  gleichfam a u fzu 

dringen fchein t, und die a u f einmal ein gan z  

neues L icht über das alte W erk, tvie es u r- 
fprünglich w ar, w irft. Wenn man nähmlich 

die ?  erfien Capitel diefes W erks mit den fo l

genden vergleicht, fo  findet man zwifchen diefeit 

einen folchen A bfiand, daß man a u f einmal ein 

anderes Buch aufgefchlagen z u  haben fcheint. 

In  jenen , vorzüglich in dem dritten, Vollßän- 

digkeit, chronologifche O rdnun g , jet fellyfl eige

nes U r theil; in diefen auf einmal nichts mehr 

von dem allen, fondern fla tt deffen bloß flüch

tig  hingeworfene S ä tz e , bey denen fich der V  

kaum fcheint zum  Schreiben Z e it  gelaffen zu

haben;

/ l o o  Plutarch. de Phyf. decret.
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haben; ohne Ordnung und ohne Zufam tnen- 

hattg. W as iß  daher wahrfckeinlicher, als daß  

wir die erflen Capitel diefes B u chs, wenn gleich 

nicht acinz vollßändig , doch große Stücke >aus 

ihnen noch fo  beßtzen, wie fie der erfie V erf. 

gefchrieben hat. E s  fcheint der Compilator war 

willens das W erk g a n z abzufchreiben , aber bey 

dem ?ten Capitel g in g  ihm die Gedult a u s ; er 

fin g  an z u  excerpiren, und excerpirte ßchtbar 

immer elender, immer mehr ohne P lan und Ord

nung, je  tiefer er hineinkam. A u s  diefen Ca- 

piteln a lfo, und vorzüglich aus dem ßten, kön

nen wir mit Recht a u f den W erth , P lan und 

A u sfü h ru n g  des alten W erks fchließen , und 

mit Bedauren feh en , wie viel wir daran verlo

ren haben. D er V e r f  a ff er deffelben g in g  die 

Meinungen der alten Philofophen, über die Ge- 

genjlände der Phyfiik nach den Seifen , durch; 

fin g  mit Thaies und feinen Nachfolgern an; 

kam dann a u f die P ythagoräer, f erner a u f  

den Heraclit, Democrit und feinen Schüler E p i-  

c u r ; uncj zu letzt a u f die Socratifche Schule 

und ihre Zw eige. A u ch  führte er nicht bloß  

die Meinungen der Philofophen an, fondern be- 

urtheilte fie auch, wie man aus eben diefem Ca- 

pitel zu r  Gnüge fieht. D as 4^  Capitel iß  wie

derum kein bloßes E xeerp t, fondern eine wärt-  

G  3 liehe
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liehe A bfchrift eines The\ls des ganzen Capitels, 

und eben fo  die übrigen ?  erßen CapiteL Wenn  

man nun das ganze alte W erk nach diefen -uns 

daraus erhaltenen Stücken beurtheilt, fo  war es 

a u f keine W eife des Plutarchs unwürdig- E s  

■war eine Gefchichte der P hyßk nach den Mate

rien abgetheilt, u n d  mit eignem Räfonnemcnt 

d u r c h  f l o c h t e n .  Jünger wie Plutarch w a r  es 

ficlier nicht, denn felbfl in den voüßändigern E x -  

eerpten des Stob Uns, die daraus genommen find , 

w ird kein W eltw eif er erw ähnt, der jü n g er wie 

Plutarch w äre; doch kann es auch nicht viel 

alter fey n , weil des Pofidonius darin E rw äh

nung gefchieht. D a  nun mehrere ältere Schrift-? 

fie  Iler u n d  felbfl Eufebius es dem Plutarch zu -  

feh r  eiben, fo  fie nt man keinen G rund, warum  

man hieran zweifeln wollte?

D ie auffallende Aehnlichkeit und wiederum 

Verfchiedenheit, die fich zwifchen unferm Werke, 

dem des Galens, und dem des Stobäus fin-. 

d et, d a rf uns nicht wundern. A lle  3 waren 

Excerpte aus demfelben W erke, von verfchiede- 

nen Grammatikern , aber wahrfcheinlick nur von 

jedem  zum  p r i v a t  gebrau che , gemacht. E in  

anderer kam darüber, fchmierte ße a b , weil fie 

Weniger M ühe wachten als das große W erk,

und
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und fo  wurden fie  erhalten. N atürlich alfio 

mußten fie fich z u  gleicher Z e it  feh r ähnlich 

Und fehr unähnlich fe y n , etwa wie mehrere 

Hefte eines und deffelben Collegii. Traurig g e.  

1lUg fjir  uns, —  und vielleicht auch f ü r  die A l 

ten felbfl —  daß wir ihre Weisheit aus Heften 

fludiercn muffen !

Unfer W erk hatte befonders das Unglück, 

einem der elendeßen Compilatoren in die Hände 

ZU fallen. E r  excetpirte nicht nur ohi'ie P la n  

und Ordnung was ihm vor die Hand kam, fon -  

dern verrückte] fiogar die Ordnung der Capitel. > 

H ieß zeigt wiederum die Vergleichung mit dem 

Stobäus, und befonders der A n fa n g  des ßten 

Buchs % wo fich mitten in die Pfychologie ein 

Abfchnitt über das Wachfen des N ils  ver
irrt hat..

A n  critifchen Hiilfsmitteln nutzte der V erf.  

äußer den Conjecfuren von R e iß e Hn^ den B e

merkungen von Corfini, die Lesarten eines M os

kauer Codex, den H. P . M atthäi verglichen hat, 

und die Lesarten mehrerer HandJchriften, die fich  

hinter der Ausgabe von Carfini befinden. A n 

dere Handfchriften hatte der Herausgeber nicht.

C Eine der ä ließen, vielleicht die älteße von allenf 

die die melirßen moralifchen Werke des P lu t-  

G  4 circhs



archs enthält, findet fich in der Bibliothek Corfini 

%U Rom. Sie ifl aus dem io . oder u te n  Iahr- 

hundert, und mit großem  F leiß  auf Pevgcimen 

gefchrieben. Rec. behält es fich vor , ein einem 

ändern Orte Nachricht davon z u  geben.} E r  legte 

den T ext des Stephanus zum  Grunde, und verglich 

von Ausgaben bloß die des Car Jini. M ehr als

alles dieß h a lf  unflreitig die Vergleichung des 

Stobäus und Galens. A lle  Emendationen und cri- 

tifche Bemerkungen find hinter den T ext zurück- 

gew orfen: wir halten es aber f ü r  unnütz, über 

einige einzelne Lesarten unfere M einung z u  fa~ 

g e n , und begnügen uns mit der Verficherung, 

daß jeder der das Buch gebraucht, es dankbar 

erkennen w ir d , wie viel es durch die neue B e

arbeitung des Fierausgebers gewonnen habe.

Rn.

104 Plutarch. de Phyf. decret.
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Specim en Emendationum in Aucto
res veteres cum Graecos tum Latinos. 

Epiftola critica ad V irum  C e le b . C. G. 

Hem e. A u d o rq F . Jacobs Gothae 1786. 

11 2  S. 8.
*

' U ’nfere Lefer kennen fchon den Hrn. V erf. 

aus feinen Verbefferungen einiger Stellen des 

Lucia.n, Pindar und M eleager, in den vorigen 

Stücken der Bibliothek. D ie vor uns liegende 

Sam m lung, die kein unbeträchtlicher Bey trag 

z u  der bereits vorhandenen Menge critifcher 

Schriften iß ,  enthält eine A usw ahl von Em en- 

dationen und Verm uthungen, die von den vor

züglichen Talenten ihres V erfaffers f ü r  diefe 

A r t  von Critik einen neuen Beweis gehen. S o 

viel fich über eine Sam m lung von Conje&uren 

allgemein urtheilen lä ß t, offenbart ß ck  überall 

ein fehr glücklicher Blick Verdorbenheiten im 

Text wahrzunehmen, Bekanntschaft mit . dem 

E ig en tü m lich en  der emendirten Schrift fe ile r , fe i

nes Sprachßudium , und fcharfes äßhetifclies 

G efühl, welches letztere Hrn. L  zuweilen ver- 

G  5 leitet
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leitet haben möchte, mehr am Schriftfteüer als 

am Abfchreiber z u  beßern. Schon der Umfland, 

daß man a iif  mehr als eine Verbefferung flö ß t, 

die bereits von Ändern vor g e f  chic gen war, ( denn 

H r. I . bediente fle h , wie es fcheint, nicht immer 

der beflen critjfchen Ausgaben"), m uß f ü r  die 

übrigen ein günfliges Vorurtheil erwecken. 

So fan d  er nachher er f l , daß auch P' cilckenaer 

T h eo cr. IX , 33. Uctp ißy:nhca<; vermuthet hatte, 

und Rec. bemerkt bey diefer Gelegenheit noch, 

daß im  Q uint. Sm yrn. IV , 25. fchon Pauw  

diel 8' 0! xeipsaciv, und  Dausqueius V III, 107. 

tog fidvev oirpofioc 1hoc A% . otißpitioSvfiia la s : daß  

im  L ongin  c. 42. auch Portus a u f ivevSvvei fiel, 

und daß  T heocr. X V , 20 fchon B nm ck die B e

merkung cius Em lathius wegen der Lesart utxv  

l)V7rov, die er auch in einer Handfckrift fan d, 

benutzte.

N ach den Hauptfchriftflellern, von denen ge

handelt wird, ifl die ganze Schrift in Jg Capi- 

tel getheilt, fo  daß die übrigen Conjeffluren, wie 

in 'ähnlichen critifchen Sam m lungen, nur gele

gentlich mit beygebracht werden. Cap. I. be

trifft den H ym nus in Cererem, I I - V I I .  den So

phocles, V III. den Quintus Smyrnaeus, I X - X I .  

den Theocrit, Bion und M ofchus , X II. den

E u ri-



Euripides, X fU  - X V . die latem. Anthologie, 

X V I. den P etron, X V II. die kleinen V irgilia- 

mfchen Gedichte, und X V III- enthalt noch eine 

Ncichlefe von Vermuthungen über verfckiedene 

Schriftfleller- —  A u s  einem fo  großen Vorrath  

können wir nur einige Verm utlnm gen, die uns 

vorzüglich glücklich z u  feyn fchienen, z u r  

Probe ausheben.

Apollodor. I, 4 . p. 15. lieft H r. I . i U s v s i »  

VA pTSfiiv 7rpoxxKifievog t f  ür Sian&vsiv. Homer.

11. 7T. 668- Vmuu e;£ ßs'/Juiv 'E xp rr^ v» , f ü r  

itä a w , welches durch v. 67S- fehr beflätigt 

wird. Bion I, 18. AeTvw - - oSpvvxvTo. —  So- 

phocl. E le ftr. 1 4 9 . (B r.)  &hpo<; äyy&Xog, f ü r  7} 

Aiog ccyysAOG, eine ConjeUur, der1 niemand leicht 

feinen Bey fa ll verjagen w ir d , fo  lange man 

nicht z e ig t , daß die Nachtigall auis auguralis 

gewefen fey. Ebend. v. 564. t x  xo ^ ti^ x tusv* 

fixT x . f u r  t-x iTQ//b.x welches keine bequeme E r 

klärung leidet. —  Oedsp. T y r . 1279. ofißpcg, 

"XAhtg cJ(, uitixTOQ yzriyy&To* Oedip, Coion. 

I ° 8 4 *  Tf.p'xviv o u u x , ßatt tov,mv 0. ■ Eurip. 

Supp l.275. upovere rxg %Bipotet f ü r KP^&tb r . 

Bacch. 6 2 6 wo H r. Brunck eine fehr willkiihr- 

tiche Am derm ig in den Text auf genommen hat, 

w flreitig  der alten Lesart g em äß er: iig p.x%y\v
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e k S u u  ItoX /x tjc, ccvtvq 6' gjt B«k%«c «rwv, o b 

gleich aures etwas m üßig fcheinen könnte, ebend. 

ßo6. Svvxpuv iv  3  6 o r c ’̂ xeiv (man könnte feh r  

leicht a u f u/ußpÖTOts fa lle n ). D is gewöhnliche 

Lesart: uvSpüroig, iß  eben fo  wider finnig i als 

V. 808- T°u Xpövss de cr’ cv <P$ovw, w ofür Hr. /. 

tov %p6v°v a y t i  <p3 ovw emendirt: noch leichter 

wäre: tov  %pov« de <jo) <p3 ovw. H elen. 965. 

aov irurpog arodu f ü r  7ro'-ify. T heocr. VIII, 69. 

yXviCToug h  xxhhtsffffiv, X X I I ,  116 . <!yw dg 

d’euv vTro$7]T7jG. X X I I I , 59. 0UU.UT1 (poivi’x^Tj. 

Q uin t. Sm yrn. X III, 72. 'Trctpdxkisg f ü r  xpyzhiao.

Z u  diefen Proben fü g en  w ir noch einige Be

merkungen über die Emendationen im Sophocles, 

Theocrit und Q uin t. Sm yrnaeus.

Soph. A j. 674* finden wir die IVorte: S&ivmv 

t  KTjiix TTveufiKTCvv fiiTe D r ivovrot 7xovTov, we

niger widerfinnig als H r. I. W arum  follte der 

Dichter den S a tz :  A u f  S t u r m  f o l g t  h e i t e - 

r e s  IV  e t t e r ,  nicht fo  aus drücken können, als 

ob das letztere fVürkung des erflern w äre? 

H r. 1. ließ f ü r  Sw w v, Xslwv. —  D ie Verbef- 

ferun g  im ^go v- Aixvtos rjfiTv ß xtiv  ffay Trpxüiv 

finden wir nnnüthig, denn icpoiZit; heißt hier 

ohne Z w eife l fo  gut Schickfal, wie zw ey Verfe 

nachher. —  V . 1350 . verw irft H r. I . die Les-  

„ 1 art



art tov toi rvpxvvov gutjE.isiv ov ydStov cius dem 

G runde, well es wider die Gewohnueit dev Tra

giker J'ey, ihren -Perfanen fo  ruchlofe A euße-  

rttngen in den M und z u  legen. Ohne z u  un

terjuchen, ob diefer Grundsatz fo  ausgemacht 

richtig f e y , daß fich eine Emendation darauf 

bauen ließe, erinnern w ir n ur, daß in den 

W orten, fo  wie fie da flehen,• eigentlich g ar  

nichts ruchlofes liegt, und w ir würden alfo mehr 

wegen der A n tw ort des U ly ß : dkX &  Uyovet 

roU (piXoiQ Tt/nug vifieivf die z u  Hrn. I . Con- 

jeffitir tUciSuv beffer z u  paffen fcheint, als 

wegen jenes Grundes, ihr IVahrfcheinlichkeit 

zugeflehen. —  E le ftr . I l 6 l .  w Sixjx oinrpöv, 

f ü r  idfiue oikt. ohne N o th , wie wir g lauben: 

vergl. 12)6 . A n tig . 53. wird die von Hrn. 

Brunck a u f genommene Lesart des Scholiafien, 

iiroe, fow oh l, als das bisherige verwor-

und dagegen oiyog vorgefchlagen: aber eigent

lich ifi hier kein i ir X S u  xyot. —  j i n dem Ge  ̂

danken, im 1182. v. xrrjv nXvot>vct irxiiog z u  le- 

fen, ifi ohne Z w eife l ein M isverfiändniß S ch u ld : 

bey der gewöhnlichen Lesart, ijroi uXvovaxirxi- 

60g m u ß , wie Jchon der Schol. bemerkt, Tspi 

verfianden werden, a lfo: de filio audiens. — • 

Trachin. 323. %pw® holtet ykusaxv fia tt iiolast, 

ßey  dem letztem  m u ß , wie auch Camerari ug

bemerkt,
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bemerkt, narae verbanden werden : $i*®spziv v.k t x  

ryjv ykwggxv , und dann hat die gewöhnliche 

Lesart allerdings S in n : der Sprachgebrauch

von Siolyaiv ykävoxv w ird., wie uns dünkt, 

durch die angeführten Stellen nicht hinlänglich 

erwiefeui

*
M it dem Thcocrit hat fich H r. i .  vorzüg

lich befchäfügt, und mehrere Steilen mit Glück 

z u  vei'bejfern gefacht* Unfers Bedenklichkeiten 

betreffm . folgende Emendcitionen : ,Id. V I ,  8. 

In A b  ficht a u f diefe Stelle gehört Rec. z u  de

nen, die in der Wie&erhohmg des reikotv N ach

druck z u  finden glauben, und bezweifelt aljo 

die N o tw en d ig keit dei' Corre&iir rclkcty, Trxkcij 

u. /* w. —  X V , lo o  'A(ppodiT7!

f ü r  irxlvibiG, D ie Veranlaffung z ii diefer Con- 

jectur gab der Gothaifche C od ex, der 

ließ: aber es wäre eine p a f f  e n d e  Stelle zu  

wllnfchm gewefen, ü;o GTxgäiv a u f diefe IVeife 

v o n  F e r f o n e n  vorkäme. — Sinnreich ifl bey 

X X ,  25. die Vermuthung,: ’r0 tt/tocTÜ yXtxv- 

axQ %apoTTMTspoL TroÄÄa yxkxvx;, und es wäre arl 

fich feh r m öglich, daß die gewöhnliche Lesart ttöÄ-ov A S xvxq durch ykccviixs veranlaßt feyti 

könnte. N u r  ifl die Schwierigkeit, daß ykxv- 

xxg in der Aldinifchen und ändern alten A u s 

gaben



gaben fehlt, woraus fich_ eben fo  g u t der Schluß  

machen ließe > die Sache verhalte fielt gerade 

umgekehrt,, —  Ebend. v . 3 *  verbeffert H r. 1 .  

das verdächtige xvtov ” Mwviv a u f doppelte A r t ,  

entweder oitiv S' ’ Aicaviv, oder v.u.\w” A Srnn, bei

des, wie uns dünkt, feh r wiÜkührlich. D as leichteße 

wäre ohne Z w e i fe l: uv tov "Abortii/ u  f .  w* 

V öllig  befriedigend aber iß  die Emendation des 

V o ffiu s , oV r&v "A. — in lciv cs; die H . I. überfehen 

hat. v. 52. darf eiben Idylle wird fü r  t&t» tov  

oteSlov, Welches fich freylich nicht Wohl vertheu  

digen lä ß t, verniuihet: t\vvq kyßv tov u&SXov, 

“ vbi v , fa g t  H . f . ,  atticae abundantiae 

e ft .”  Im  Theocrit und im M ünde eines F i- 

f  chers wäre indeffen eine folche A ttifche A b u n - 

danz wohl nicht g a n z an ihrem O r te : warum  

üljo nicht lieber mit IVcirtoii: rjvva' fcywv to v  «. 

oder , was Rec. auch bey gefallen i ß ; jjvva\ ^Xmv, 

to v  äsSXov ? nämlich ekcov tov  i%§vv.

Im  8ten Capitel werden einige Stellen des 

Q uintus Sm yrnaeus verbeffert, die zeigen, wie 

unficher es iß ,  in einem Schriftfidler ohne Hand- 

fchriften Lücken ausfüllen z u  wollen, denn ive- 

nigßens keine von den Handfchriften, die w ir an

führen können, beßäügt die hier gethanen, an 

flch keinesweges unwahrfchmlichen Vorfchläge.

So
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So ließ  I ?T, 430 Hr. I. tov rore ko/a' oi^iuv: 

Beffarions H a ndfehriß: tov tots du^pv^iuv.

X II, 324. haben die Handfehrif 'ten z u  München 

und im E ß u r ia l, und die wichtigße unter allen, 

die Venetianifche :

0(Taoug xoLyäotv&v littroe tvgooe Zvtoc sepyeiv. (o>:/)

iv  de TTvpotrce nocTeßTjaotTo dToe E i r a t o s ,

os *x IVttov kTSvt&y,

X ,  304. wird die Vernm thung: cc?kot %okov av 

fix ld a c  e durch Cod. Efeu r. und  V indob. II. 

nicht beßeitigt, denn diefe lefen: %cAov ä *

<rv t t o t v x  u. f .  w. tp v H g  verbefferte hier übri

gens fchon Rhodomann.

A e.
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4-

Rufi F e fti A u ien i dcfcriptio orbis
terrae, cum coniecluris nonnullis d a r .  

Schraderi nunc prim tim edids ac textui 

fubie&is. Accedunt Nie. Heinfii, Cafp. 

Barthiii CI. Salmafii a)iorumque adno- 
tatiories in Aüienühi, impenfis et curis 

H. Friefemamii, qui hic ü l ie ’fua adiecit 

Amfteiodami 1786. 8* Bogen.

*^-ec. glaubt nur ähzeigeh z u  dürfen , was 

man in diefer Ausgabe fin d et , und wie H r. F r. 

feine Materialien gnflel.lt ha t, um alles weitern 

ÜrtheÜs üb erhoben feyn z u  können. Seinen 

'Zweck giebt der Herausgeber a u f folgende 

W eife an: j,Q u u m  editiones Auieni rariflimaß 

aut fere nullae fin t, fed colieftaneis vbique 

adhaereant (hier ifls umgekehrt)-, confitio quo- 

ruhdata amicorum adduftus nouam feparatim 

editionein impenfis meis dare conftitui.”

D ie Vorrede enthält auflev dem A rtikel von 

Avien aus dem Fabricius, der ohne weitere 

Riickfcht a u f dasjenige, was Cannegieter u n d  

ßtbl> d. L itt. 3. S t. H  noch
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noch kürzlich W ern sdorf über diefen Dichter 

bey gebracht haben, W ort f ü r  W ort abgedruckt 

i ß ,  noch einige Anmerkungen von Pet. Fonteyn, 

nieiß critifchcr A r t , die der H er ausg. a u f fein  

B itten erhielt, dann auch einige von Schräder. 

Und obgleich fich vom Herausgeber felbfl in der 

Vorrede wertig eignes fin d et, fo  fchließt ß e  fich  

doch m it den W orten: „ h a e c  fu n t, Leftor,
quae praefari libuit. V a le , et conatibus meis 

fauerp p e r g e !"

D er Text felbfl, der ein bloßer Abdruck  

der Hudfonfchen A u sg a b e , O x f. 1 7 1 7 . 8- nebfl 

den dabey befindlichen kleinen critifchen Noten  

iß , denen indeffen H r. Fr. die von feinem Leh

rer Schräder ihm ehemals mitgetheilten Con- 

jeffuren (wobey aber a u f  die in der Vorrede 

a u f geführten nicht zurück gewiefen i ß )  nebfl 

verfchiedenen eignen eingefchaltet hat, iß  jedoch  

weit nachläfßger, als jen er, gedruckt, und be

fonders in / ibficht a u f  Interpunktion fehlerhaft. 

Schräder hinterließ eine Menge Anmerkungen 

zum  A v ien , den er felbfl herauszugeben W il

lens w ar, H r. F r. hatte aber keine Gelegenheit, 

fie z u  benutzen. W ir  fchninken uns hier mit

Vorbeylaffung der Schraderfchen Conjecfuren, 

die uns außerdem nicht fehr erheblich fcheinen, 

nur a u f die Friefemcmnifchen ein.

V . 49.



defcriptio orbis terrae. i i *

V . 49. E t maris i n f e f f i  m oles; ß a tt  in -  

f e f t i .  iVenn gleich D ionys v. 27. Unxfiocra 

'{Ik&xvoYo hat, f °  rechtfertigt dieß doch fchw er- 

lich die E inführung eines fo  ungewöhnlichen 

W brts beym A v ien , der als Metapkrafl ohne-  

d i,ß  nicht alle Epitheta feines Originals a uszu-  

drücken brauchte. Beffer gefällt uns v. 372. 

Serbonidis a f t a  ( m i t 57) paludis, fü r ' a l t a ,  auf 

welches W ort auch Schräder und Fonteyn bey 

v. 119 . fielen. So  billigen w ir auch opima b i-  

d e n t u m  v. 674- fü r  v i r e n t u m ,  wegen Dio~. 

hys 5 0 1: deflo verwerflicher fcheint dagegen

930 die Vcrnnlthung: Tendere non horum

quisquam certauerit a r u i s ,  f ü r  arcum , denn 

im Dionys ß eh t j a  v. ^50 ; T o'£«' Säbo/ <po-

ptlo:/ t « ,  &  w h &t i s  Ü & k  i k i y X oi ’J io f'S V T V js, o v

yxp 07<pi S ip e  etvepwKict ßxfaetv9 vergl. Prifcian . 

f 25 ‘ D le Veränderung im 99s  y ,  creber 

o l o s  f ü r  creber a l e s ,  die wir aber nicht vor-

ziehen möchten , bcflätigt H r. Fr. aus der V e-  

net. A usgabe von 1488- 4» W ir bemerken dieß  

° 'nß  deswegen, weil aus diefer und ein paar 

ändern Stellen fich vertnutheu laßt 9 daß unfer 

Hermisg. diefe A usgabe fetbfl z u  Rothe g ezo 

gen habe, welches w ir indeffen nirgends aus*• 

drücklich angeführt finden. vergL bey v. 1250+ 

^>n 1 2 v.  würden wir bey der L e sa rt: Q uin

H  2 i  m p a-



i i 6 Rufi Fefti Auieni

i m p a c a t o s  amor eft fi difcere P erfas, geblie

ben fe y n * ohne dafür  Q uin e t i a m  i m p a f t o s

u. f .  w. z u  vermuthen.

N ach dem T ext fo lg t  noch eine Compilation 

von N oten aus den Schriften verfchiedener Ver- 

fClffer, nämlich: zu erß  einige E-mendationen aus 

H einfii Adnerfariis, dünn drey Capitel ars 

B arth’s A duerfariis, X X V II!. 16. X L V I. 16. 

X L I X . 13. ferner Salmafii Anmerkungen zum  

Avien aus den E xercitat. Plinianis, wo H r. F r. 

nicht einmal die Verfe numerirt ha t, weil dieß 

S a lm a fu s unter!affen hatte. H ierauf fo lg t  das 

zum  Avien gehörige aus den Obf. mifc. und 

eben daher Oudendorp*s Conie& urae et vindic'ae 

In A u ien i deferiptionem  orbis terrarum : dann 

ein geographifches R egißer, und endlich Ad- 

den da, die nichts anders find, als dasjenige, 

w as der Hudfonfchen A usgabe unter dem 

T itel:  C oniefturae quaedam et Emendationes 

ad R. F« A u ieu i P eriegefm , hinten angehängt 

iß . E in  anderer würde alle diefe Hufammeii ge

rafften. Anmerkungen entweder unter den Text 

g efetzt, oder doch nach der Ordnung der Verfe, 

mit Angabe der Namen ihrer Verfaffer, am 

Ende beygefügt haben.

Noch



Noch bemerken w ir aus der Vorrede, daß  

der Herausgeber, im Fall diefe Probe g u t auf- 

genommen wird , auch Auien s  Ora maritima* 

P'rifcians Paraphrafe des D ionys nebß den 

übrigen  Geographis minoribus folgen laffen w ill. 

Unter den letztem  befonders den D io n yfiu i 

P erie|etes fe lb ß , der mit vielen imgedruckten 

Scholien bereichert, und mit einetft hauptfächlich 

geographifchen Commentar, nächßens erfcheilWt 
foll. TVir wünfehen aufrichtig, daß H r. F r. 

diefen D ichter, bey dem fich dem, Herausgeber 

fo  vorzügliche Hülfsm ittel darbieten, m it mehr 

Gefchmack, nach einem beffern P la n , und mit 

mehrerer Riickficht a u f die Bequemlichkeit der 

Lefer bearbeiten möge, als fich aus diefer Probe 

vermuthen läßt. Im  entgegengefetzten Falle 

wäre es z u  bedauren, wenn durch Hrn. F r. 

A rbeit andere brauchbarere Ausgaben, denen 

w ir entgegenfehen dürfen , hintertrieben wer

den follten.
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f .

A M M O N lO Y  o u o im  tytf h e t ^ t n

Mtycov. Ammonius de Adfinium voca

bulorum Differentia. Cum feleclis L. C. 

V a l k e n a e r i i  notis  a t q u e  Animaduerfio- 

nibus edidit fuasque obferuationes adi e-  

cit Chriftoph. Frid. Amrnon, Baruthinus. 

ErJangae. Sumtibus J. I. Palmii, 1787. 

(28 Seiten ohne V brrede und Re giß er).

D i e  Schriften der griechifchcn Grammatiker, 

deren fich uerkältnißm äßig mit ändern Werken 

des A lterthum s, feh r viele bis a u f  unfre Zeiten  

ethalten haben, können denen,, die fich .um eine 

genaue Kenntniß der Sprache bemühen, nicht 

dringend genug zum fleißigen Studium  empfoh
len werden. D ie m äßen von ihren Verfaffern  

fchrieben da die Sprache noch lebend w ar, oder 

ß e  hatten wenigfiens den Vortheil die Bemer

kungen älterer Grammatiker nutzen z u  können ; 

und fo  iß  uns durch fie ein Schatz von Bemer

kungen erhalten w orden, die in Zeiten gemacht 

w aren , da die beßen und fünften Köpfe die 

griechifche Sprache mit Scharffinn und Fleiß

ftudierten.
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ßudierten. Ohne fle , wie viel würde uns nicht 

in der Kenntniß der Sprache und ihrer Ge- 

Schichte dunkel und unbekannt feyn ?

Jndeffen giebt es a u f der ändern Seite wohl 

fc lm  erlich eine Claffe von Schriftflellern, die 

mit mehr Behütfamkeit und Vorficht behandelt, 

die mit mehr er n M ißtrauen gelefen werden 

müßten. Denn nicht nur daß diejenigen Grani- 

matiker, deren Schriften bis x u  uns gekommen 

f in d , die Bemerkungen ihrer altem  und gelehr

tem  V orgänger, mit ihren eignen oft feh r  un- 

verfländigen Erfindungen vermifchten, fo  hatten 

felbfl die berühmteflen in diefetn F ach, ein A r i-  

Jlarch, Z en od otu s, Ariflophanes, nur wenige 

g a n z richtige Canones, nach denen fie ihre 

Sprache beurtheilen konnten. S o  waren z . B .  

die Gtundfcitze der Etym ologie unbeflimmt, 

Schwankend und zum  Theil offenbar falfch, und 

Sie mußten es fe y n , da der philofophifche Geiß  

noch nicht an ausgeflorbnen Sprachen geübt 

Morden war. D as Gebäude der alten Sprach- 

künde wankte, da der Grund deffelben nicht ge

fiebert w ar; und der ScharfJinn der Gramma

tiker fe lb fl, da er nicht von ficliern Regeln ge

leitet w urde, ward die Quelle mamichfaltigeir 

Fehler und Irrlhümer.



H iezu kommen noch mehrere M ä n g el, die- 

fich beynahe an allen den Grammatikern und 

Lexicographen die-wir kennen, bemerken laffen ; 

und die ihren Grund niifri J'owohl in den Um-, 

Jländen der Z e i t ,  als in einem M angel an 

JCenntniffen haben. O ft w ar die Belefenheit

diefer M änner nur a u f wenige Scliriftfieller ein-, 

g e f c h r ä n k t , und dann bildeten! fie Regeln und

fetzten  Bedeutungen f e f i ,  die nicht aus dem 

Reichthum der griechifchen Sprache, fondern aus 

ihrer eignen A rm u th  gefchöpfi waren. O ft 

find fie fo g a r aus einer- einzigen Stelle genom

m en , deren Lesart eben fo  wenig berichtigt als 

ihr Sinn h i n l ä n g l i c h  klar w ar, und oft ward 

ihnen die Vcrfchiedenheii der Dialekte, mijj, die- 

Unkunde diefes Theils der- Sprachlehre Veran- 

laffung einen i&efentlichen Unterfchied in der 

Bedeutung von W orten z u  träum en, die nur 

in ihrer äußern Form  und i n  der Ausfprache 

verfehle den waren.

E in  h a u f tf(ich lieber Vortheil diefer- A r t  yon 

Schriften iß unfireitig d e r, daß in ihnen nicht 

nur- eine Menge Fragmente verlorner Schrifit- 

fletter- fondern auch merkwürdige Lesarten in 

den noch vorhandenen, a u f bewahrt worden. 

A b  ex es ifl bekannt, wie vorfishtig man liierinne

ver-
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verfahren muffe > da eines Theils die Gramma

tiker felbß  fötfch und aus dem Gedächtniß da

tierten, oft auch —  ja  in den f f  Atem Zeiten  

f a ß  immer —  nicht die Quellen fe lb ß , fondern  

andre, vielleicht fchon verfcilfchte Citate brauch

ten ; ändern Theils aber, diefe abgerißnen Stel

len immer die Klippen waren, ein denen die 

Genauigkeit der Abfchreiber geheiterte ; fo  daß  

in nicht w enigen Fällen, m ir die Lesart derjetü- 

W o rte  f ü r  g ü lt ig  gehalten werden d a r f ,  um 

derentwillen die Stelle angezogen worden iß .

Diefes ziifnninten genommen m uß die Pflichten  

des Herausgebers eines Grammatikers beßimmen: 

fü r  wie viel mehr wird er z u  forgen haben als der 

E ditor eines jeden ändern SchriftßeIlers ! N icht 

genug den Text feines A u to rs fo  richtig und fo, 

gereinigt als möglich zu, liefern, m uß er jede  

Behauptung deffelften mü-trauifch unterfuchm, 

abwägen und beßimmen, und keiner eher Glau

ben beymeffen, bis feine eignen Nachforfchungen 

in den innerßen Tiefen der Sprache ihn a u f  

diefe Iben Refultüte geführt haben. W o fein  

A u to r  einfeitig urtheilt, m uß er ciie Stellen, 

die ihn verführen konnten, fo, viel n s möglich iß, 

auffuchen und die allgemeinen Sätze auf ihren 

wahren W trh zurück]'Uhren; jeden S a tz  und 

H  5  jede
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jede Regel aber, mit paffenden und gewählten 

Stellen der A lten  z u  belegen Juchen.

W ie viel oder wie wenig von alle dem in 

diefer neuen A usgabe der nützlichen Schrift 

des A m m onius, die uns z u  diefen Bemerkungen 

' v e r a n la ß te , geleiftet. worden, werden wir un

fe rn  Lefern in der gegenwärtigen BeurtHeilung 

anzeigen. Indeffen wollen wir dasjenige vor

ausfehieken, was H . Am m on in der Vorrede von 

feinem Schriftßeüer fa g t.

A ls  die kleine Schrift von den griechifchm  

Synonymen zuerfi von A ld u s edirt worden 

w a r, zweifelte niemand daß fie dem Ammonius 

zugehörte, deffen Namen ihr vor gefetzt war, 

bis man durch einige Stellen im Eufiathius 

veranlaßt, fie  bald dem ■ P hiloxen u s, bald dem 

Herennius Philo zu zu feh r eiben an fing. Valke- 

naer hat in der Vorrede z u  feiner Ausgabe 

g ezeig t, daß diefe M eynungen, weichen die 

H andfehrif ten insgefam m t wiederfprechen, nichts 

weniger als gegründet find. N un aoer entfieht 

die Frage wer der Am m onius ifi, dem diefes 

Buch zug ehört? D as Alterthum  nennet viele 

die diefen Namen geführt haben, aber unter 

diefen nur wenige, die Grammatiker waren ; A m -  

\ ■ monius>
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mottius, den N a ch folg er A r iß a rc h s , und .noch 

einen ändern Alexandriner diefes TV amens, der 

um das la h r Chr. p,hQ lebte, und als Hey de 

von Theodofius vertrieben ward. D a  in dem 

genannten Buch Schriftfleller aus A u g u fls  Z e it  

angeführt werden, fo kann dev erfle nicht der 

V e r f  a ff er fey n , und mehrere Gelehrten, infon- 

derheit F a b riziu s , haben daher den letzten da

f ü r  erkannt, und H r. A .  flim nit diefer M ei

nung bey, indem er Valkenaer widerfpricht, 

welcher aus der häufigen A n fü hru n g  Von 

Schriftfiellern des A u g u fl. Zeita lters, und aus 

einer in unfern Amnionitis, wo er den Heracli

des (welcher wahrfcheinlich in dem 2ten Secu- 

liim lebte) rt/j.&Tepoy nennt, —  meinen Lehrer, 

wie es Valkenaer nimmt —  dem Verf. diefer 

grammat. Schrift ein höheres A lter  anweißt. 

D r. A .  hat das gew agte diefer J'onfl fnnreichen 

V erm uthung, in einer N ote z u  Valhen. V or

rede, welche iffl A u s z u g  mitgetheilt i f l ,  J'chr 

richtig gezeig t,

IV ir kommen nunmehr zu r  Beurtheilung. der 

Schrift felbfl.

JVas erftl. den Text des A .  betrifft, fo  

f l  and es nicht in H r. Ammons M acht, ohne 

neue H ilfsm ittel, eine neue Recenfion z u  ver

fertigen,



fertigen, und er iß  daher g rö ß ten te ils  dem 

Valkenaer. Text gefolgt. Reuocaui tarnen, 

fa g t  er, in quibusdam obleruationibus gen u i

nem leftiönem  ex Euftathio aliisque Gramma

tic is , in aliis etiam W .  DD. emendationum, 

quae m ihi q u i d e m  innotuere, nonnullas in 

textum recepi ( Vor. S .  X .) .

D ie einzige Regel nach welcher H r. A . bey 

diefen Veränderungen hat verfahren können, iß  

unßreitig diefe, die Lesart oder Verbefferung 

aufzunehm en , wenn ß e  einen fo  hohen Grad  

von E videnz hatte, daß ß e  um dieferwillen die 

dringendßen Anfprüche a u f  die Aufnahm e in 

den T ext machen konnte. D a ß  aber diefes 

nicht die fefie Regel des H . w ar, erklärt er 

felbfl einige Zeiten vorher■: in quibusdam locis, 

vbi emendatior le ftio  facile potuifTet reftitui 

librariorum ofeitsmtiae documenta ftudio in textu 

reliqui. W ir wollen in einigen Beyfpielen zei

gen wie fchwankend überhaupt die critifchen 

G rundfätze des H . find, und wie fehr es ihm 

oft an dem feinen Gefühl feh lt x das zu r  rich

tigen A bw ägung der critifchen IV ahrfcheinlich- 

keiten erforderlich iß. S- 23. in der Gloffe -• 

uvxkyyjt; Ja 0 f i j  mmu wo die alten Ausgaben  

oiiycvu lefen, nimmt H i . A . die Lesai t eines 

M ff. 6 p.yj xXywv auf. JVir fagen nicht daß

ockyu*
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&Xyoov ohne Jf ahrfcheinlichkeit iß  y aber einig s 

Bekanntfchaft mit den Handfchr.iften würde B r .  

A . gelehrt haben, daß xvixv weit leichter mit 

etlvwv als mit uhyuv vertauscht werden konnte, 

un d daß diefes letztere vielmehr Verb eff,erung 

eines Abfchreibers als wahre Lesart fcheint. 

S .  45. wird bey der corrupten G loffe:

<5e rj icpoc rijv ßioorm^v en l rrg rx6s iroXvszri* 

A m a ld u s Verbefferung nicht vollfländig ange

fü h r t ,  welcher außer der Verclndruvg der letz

ten" IVorte in iirl Txvryg <Ja tx  -koXv auch

%f,etotv oder x^ijaiv Z‘U ßitonm p fupplirt, w ora u f 

außer ihm noch mehrere gefallen waren. Miror, 

fa g t  hier B r . A .  > (jüare CI. Valkenaerius hanc 

Arnaldi emendationem tion ftatim in -textum  

receperit, IV ir Wundern uns nicht. E in  rich

tiges crit. G efühl fagte Valkehaeren wollig daß  

diefer Verbefferung, fo  fchön fie i ß , doch noch 

immer etwas fe h le , um a u f eine Stelle im T ext  

Anfpruch z u  machen. E r  uriheilt fo von ih r : 

Q uo fäepius hanc conie&üram  con ß d ero , eo 

propius ad veritatem mihi videtur accedere, 

quam aliis inüeftigandam committo. Und fiehe, 

fein G efühl hatte ihn nicht betrogen. Denn  

nachdem er dieß Urtheil in den Änämadverf. 

gefällt hatte, zeigte ihm  Duker eine Steile aus 

dem E itßathius an * welche die richtige Lesart
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z u  enthalten fehlen: ’E.vxolpx 8. y. r .  r. ß ,

Xpr/iTiv iirl yijg' rx  8s iroXvT&Xij tffrt«/. H r. A . 

hat diefes gan z übergangen, olmgeachtet V* 

diefer Lesart den V o rzu g  gab. A b er das fon-  

derb arfl.e beif dem allen i ß , daß H r. A .  einen 

Theil der Arnaldijchen Verbeßrung a u f nimmt, 

mit dem allein g a r nichts gebeffert w ird. E r  

ließ: iirl rijs roiis tcoKv karlx* S . 52. iß  die

g a n z  verdorbne Lesart der alten A usgaben , 

welche Valk. nach Valefms verbeffert hatte, wie

derum in den Text aufgenommen, weil dem 

H erausg. Valefms Verb e ff er ungen z u  gew agt 

fchienen. IV ir misbilligen diefes nicht, da fich  

allerdings gegen Valefeus Aenderungen Einwen

dungen machen laffen; olmgeachtet a u f der än

dern S eite, einige derfeiben, wie rj und

u q  i v  t u  A. O . , unzw eifelhaft feheinen. A b er  

H r . A .  macht fich hier einer Inconfequenz der 

crßen Größe fch u ld ig ; denn nachdem er Vale- 

fm s Lesarten aus dem Text her aus geworfen, 

lä ß t er ein Einfchiebfel Valkenaers, von weit 

weniger E videnz mit gutem Bew ußtfeyn flehen; 

und diefe Inconfequenz fle ig t noch um einige 

G rade, indem er folgende Note hinzufetzt: 

V t  ab omnibus in telligeretur A m m on ius, in 

hac nota paululum obfeurus (uns dünkt mehr 

als das)  cl. Valkenaer textui iuferuit vo cu la s:



de praetnifla interpunftione. W er follte 

nicht glauben daß V . diefe Aenderung bloß  

um dev Bequemlichkeit' der Lefer gemacht habe? 

und wer würde dann nicht vevmutken d a ß ■ der 

H . ße ohttverzüglich ausflreichen w ürde? aber 

Valkenaer nahm fie a u f , ( was er fo n ß  bey 

f e i n e n  Ferbefferungen nicht z u  thun gewolwt 

ifl') vt haec nota prodiret emendatifiima. A lfo  

weil das übrige von Valeßus fo  glücklich Ver- 

beffert w ar, daß er dtefen Flecken nicht gern  

zurücklaßen wollte. S . SS- nimmt H r. A .  in 

der Gloffe die Valkenaerfche von Einer

A usgabe beflätigte Verbeffening &rntfi7j<rtv üvtcS 

in den T ext auf. M it R echt, wie es uns 

dünkt, wenn er alle evidenten Lesarten aufneh

men wollte. A b er das ifl fie ihm unglücklicher 

Weife nicht, denn er fe tz t  in der N ote h in zu :  

Quod ad leftionetn antiq. utj T±v at>

tin et, eam pro plane falfa declarare non aufim.

A b er wir find müde alle veränderten Stellen 

a u f gleiche Weife z u  prüfen und aus ihnen nur 

E in  Refultat heraiiszuziehen. W iv gehen lieber 

z u  der zweyten A rbeit des H. z u  den Anm er

kungen aber die Sachen felbfl über.

W er hier die A rbeit eines Rhunken, Pierfon  

°der Jioen, oder wenigflens etwas, das diefer 

ähnlich i ß f erw artet, alfo Berichtigungen

des
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des Gram m atikers, wohl gewählte Beweife, 

praUifche A nw endungen, wer mit einem W ort 

das erwartet, wodurch die Ausgabe eines Gram

m atikers, die das Studium  der• Sprache erwei

tern foU , ihren wahren W erth erhält, der 

u;ird [ich in feinen Hoffnungen betrogen finden. 

Hem A n fä n g er i und diefen wollte H r. A .  den 

Am m onius bekannt und brauchbar machen, iß  

m it halb wahren, fchielenden und falfchen B e

merkungen nichts gedient * j a  ß e  halten ihn in 

der Kenntniß der Sprache auf. A b er  H r. A .  

fcheint hieran nicht gedacht z u  haben. Seiner 

Anmerkungen find überhaupt w enige, und keine 

von ihnen zeig t eine tiefe Sprachkenntniß oder 

eine ausgebreitete Bdefenheit; die meifien find 

aus dem Eufiathius, Svidas und ändern Gram

matikern g ezogen, worinne größUntheils V ai-  

kenaer vorausgegangen w a r; nur einige wenige 

Anmerkungen find a u f  die Berichtigung des 

Am m onius verwandt. A b er  diefe verratlien 

■grüß tenth eils daß der H . von feinem SchriftfieU  

ler und von der Pflicht eines Herausgebers wenig 

beflimmte Begriffe gehabt habe. S . 4, faiyd fogy 

uy&iv ein Beyfpiel gegeoett, daß es, gegen A .  

R e g e l, auch bey leblofen Dingen gebraucht 

w ird, aber fogieich fe tz t  H r. A . hinzu: Nori 

vero adieci h. 1. ad labefaftändara Ammonii

notam.
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notam. Q ui enim fieri poflet vt vnus feu per

pauca veterum loca regulam  a com m uni linguae 

vfu dittatarn irritam faciant? propterea tantum  

eum addidi vt intelligatur quam difficile fit 

in huiusmodi rebus praeceptum vniuerfale fo r

m are: id quod femel m onuifle fnfficiet. A u f  

diefe A r t  glaubte er fick  einer fre y lk h  etwas 

miihfamen P flicht entledigt z u  haben. lndeffen 

fü llt  es ihm doch noch einmal ein daran Z tt  

denken, daß fein Grammatiker bisweilen eine 

Berichtigung nöthig habe. A b er w as f o l 

gert er daraus: Peccare itaque videntur atque 

parum aeque iudicare Gram m aticorum  Com 

m entatores, qui pauca vniuscuiusque antiqui 

Scriptoris loca bonam alias obferuationem  fta- 

tim  abolere opinantur. (£*. 40.) Freylich wenn 

ß e  das thu n . aber ße werden vielmehr die Ob-  

ßruation erß dann z u  einer guten Obfervation 

machen, wenn ß e  das IVnlne und Falfclie in ihr  

gehörig geßchtet haben. —  W enn H r. A .  z u 

weilen eine Bemerkung des Grammatikers beßci- 

t ig t, fo  iß  es gewöhnlich etwas feh r bekanntes* 

z .  B . daß «Trpov ein Sternbild heißt. Nachdem  

er hier eine Stelle aus P in  dar und Anacreon  

hergebracht hat fe tz t  er h in zu : N eutrius locus 

«oftro repugnat, nec tanti eü'et poetarum  dis- 

eeifio. Seltfam ! als wenn es nun genug wäre, 

Bibi. d. L itt. 3 . S t. 1 daß



daß gerade Pindar und Anacreon die/er Ob- 

fervsition n i c h t  i v i d e r f p r e c h  e n ! und wenn 

die Abw eichung des Gebrauchs bey den D ich

tem  nichts bew eifl, fo  w ir d , wie uns dünkt, 

w ohl ihre Beyflinim ung eben fo wenig beweifen 

können; und dennoch find fo  viele Regeln von 

A .  aus ihnen abgezogen. —  Hin und wieder 

w ird Valkenaer w iderlegt, aber dann find, des 

H . Beweife gewöhnlich dunkel vorgetragen, und  

feiten ßringent. M an vergl. die N ote  (p. 3 3 ,) 

z u  ofaoG, welche nicht am rechten O rt fleht fä n 

dern z u  ooog ( S . 34• ) gehört. S . 44. z u  fipv- 

xetv u. a. m. D er Raum  unfrer B lätter erlaubt 

uns nicht in das Einzelne hineinzugehn.

N un  noch einige W orte über die äußre  

Einrichtung. Zw ifchen dem T ext und den 

N oten flehen die Varianten aus Valk. Noten  

ausgezogen; warum nur einige Verb eff. Valk. 

nicht gleich unter diefe gefetzt worden {w ie 

S .  9. dvotntoXrjoiv. S . i t .  olvotp&/n.(p<X’ra.G. S. 

uÄiHyfixri. )  fehen wir nicht ein. A u s  V . reich

haltigen Animadverfionen find die, welche dem1 H . 

die richtigflen fchienen, ausgezogen. Eine Menge 

vortrefflicher IV'orterklärnngen, die Gründe f ü r  

feine Verb e ff er uv gen etc. enthalten, haben alfo 

keinen P la tz  finden können; fo  daß die Holländ.

A u s-
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Ausgabe noch immer unentbehrlich bleiben wird. 

N icht immer iß   ̂'alkenaer alles Zugefchvieben 

Was ihm m köm m t. D ie Anmerkungen S . 55. 

ß n d  fa ß  g a n z Vön ihm , imgl. S . 33, z u  6p- 

pvä&Tv. S . 34. z u  Tai/pes tu f  w . B ey den 

Anführungen alter Schriftfleller hat H r. A m 

mon eine kleine N o liz  von ihnen in den Noten  

hergebracht. Dem  Buche felbfl iß  ein Confpe- 

ftns leftioDum v a r i a r u m  e C o d i c e  Traie& ino, 
welcher einige gute Lesarten enthält, und ein 

Catalogus Codicum et editionum Anomonii vor- 

gefetzt. ;;
* *
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lieber Malerey und Bildhauerarbeit in
Rom fü r  Liebhaber des Schönen in der 

Kimfi von Friedr. WiUu J3afd. von 

' Ramdohr•> Erfter Theil, zweiter Theil, 

dritter Theil, Leipzig bey Weidmanns 

Farben und Reich 1787* if

einer Z e it  tvo R . es am wenigften erwar

tete, ßeht er hier einen l l run(ch befriedigt. den

1 2 jeder



jeder Liebhaber der K un fl fchon fo  oft gethan  

hatte, ohne hoffen z u  können daß derfelbs 

a u f  eine folche W eife erfüllt werden würde. 

E s  fehlte uns bisher fo  wenig an trocknen Ca- 

tcdogen von K un fl fa ch en , als an großen und 

prächtigen Werken die uns Abbildungen und 

B e f  ehr ei bring en derfeiben lieferten; aber es fehlte 

uns noch ein Buch das f ü r  den eigentlichen 

Liebhaber beflimmt gewefen wäre, f  ür den Mann  

dem es fo  wenig um trockne Namenkenntniß 

als um declamatorifche Lobpreifm gen von K un fl-  

werken z u  tlmn i ß ,  fondern der vielmehr in 

der Entw icklung des Schönen den Genuß def- 

f eiben fu c h t; ein B u c h , in dem zuerfl die Ge- 

flehtspunffite, aus denen man Kunflwerke anfe- 

hen und nach denen man ihren W erth beflim- 

onen m u ß , g ezeig t, und von diefer vorange- 

fchickten Theorie zugleich die Anwendung felbfl 

a u f die vornehmflen Kunflwerke gentacht worden 

wäre. N u r  durch eine folche Anw eifung kann 

der Liebhaber, wenn er das Heiligthum rfer 

K u n fl betritt, feinem Gefchmacke eine ßchere 

Richtung geben; bleibt er fich gan z felbfl über- 

laffen, fo  geräth er in Gefahr auf manche A b 

wege z u  gerathen; uni fo  mehr in G efahr, da 

das Ohngefähr ihn oft gleich im A nfänge z u  

Kunßwerken fü h r t , die ihn durch betriigerifche

Vor-
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/ rörzüge bleudsn , und fein richtiges G e f  ühl 

er flicken. Oder fo ll er etwa an der Hand eines 

Kenners die Kunfiwerke J'ehen ? —  A b er der 

Kenner ßnd nicht viel, und dem wievielßen 

wird das Glück z u  Theil einen von ihnen zum  

Begleiter z u  haben? M an fehe doch in Rom  

die Haufen von Fremden bald an der H and ihrer 

Mielhbedienten, bald an der Hand eines Cicerone* 

dm-' fich oft erß feit kurzem  vom Miethbedien- 

ten z u  diefem Poflen emporfchwang, die K unfi- 

famtnlmgen duchwandern ! D er Fremde fieht ge

wöhnlich A lles was z u  fehen iß : aber er bedenkt 

nicht d a ß mit dem bloßen Selten noch wenig 

gethan ifi ; d a ß  man fchon gewiffe Kenntniffs 

befitzen m u ß , wenn man mit N utzen  fehen , 

wenn man' feinen Gefchmack bilden, und K unfi-  

werke richtig beurt heilen lernen w ill, daß man 

den M aaßfiab mitbringen m u ß , wenn man 

meffen w ill!

Uni aber ein Buch z u  liefern das diefen 

M angel völlig erfetzen konnte, mußten fich in 

dem Uerfaffer mehrere Eigenfc 11 elften vereinigen, 

die fich nicht fo  leicht vereinigen laffen; er 

mußte nicht bloß gelehrter Kunfikenner, er 

w ußte eben fo  wenig Künßler von Profeffion, 

mußte Liebhaber feyn wenn er f ü r  Lieb ha-

1 3 her



ber fchreihen follte, Feinheit und Richtigkeit 

des G efü h ls, Enthufiasm us f ü r  K u n fl, und ge

lehrte Km ißkenntniß mußten bey ihm im Gleich

gewichte flehen. W ar er gleich nicht felber 

KUnftler von Profeffion, fo  durfte er doch auch 

nicht g a n z unerfahren in dem Mechanifchen der 

K u n fl fe y n } er mußte fclbfl Hand angelegt 

haben, um A ndre richtig bei'.rt heilen z u  kön

nen, D ie ß  find die Forderungen die man an 

einen Mann z u  machen berechtigt ifl, der ein 

W erk diefer A r t  liefern w ollte; und dieß find  

die Forderungen die ivnfev Verfaffer c u f  eine 
folche W eife e rfü llt, daß er den D ank eines 
jeden Kunflfreundes d a fü r ein timten wird;

R . kennt aus eigner E rfa hru n g  die Schwie* 

ngkeiten die mit einem folchen Unternehmen 

verbunden fin d , weiß es was f ü r  F le iß , was 

f ü r  Thätigkeit und was f ü r  M ühe dazu ge

hört , um in 6 Monaten —  länger war d. y .  

in Rom  nicht, —  die Materialien z u  einem 

folchen W erke fich z u  fam m h n ; weiß es was 

f ü r  Ueberimndung dazu gehört, Stundenlang 

in  Gallerten z n  flehen mit der Schreibtafel in 

der H and, und z u  fchreihen und z u  denken, 

Wo man nur feh en , nur genießen wollte. K u r z  

R . kennt die Schwierigkeiten die der V. zu

über
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überwinden hatte, und weiß fein W erk dar- 

ncick z u  fchätzen ; um deßo weniger aber 

glaubt er auch uni E n tfch u id igm g  bitten zw 

milffen, wenn er ihn mit FreyMüthigkeit beur- 

Iheilt, und ohne .Rückhalt da feine M einung  

fagt wo er mit dem V . nicht über einflmmen 

kann.

M it Recht hat fich der V . bloß a u f  Rom  

eing efehr linkt; wer Rom fo  gefehen h a t , wie 

der V . es lehrt, braucht keinen W egweifer 

mehr f ü r  die übrige W elt; hat er dorten, fei

nen Gefchmack nickt bilden können, fo  kann er 

es anderswo gew iß nicht..

D er V . vereinigt in feinem Buche die Theo

rie mit der Anw endung. Stückweife, fo  wie die 

Gelegenheit fich darbietet, lehrt ei' den Lefer 

die wichtigflen Thsile der Theorie der M aler ey 

fow ohl als Bildhauerkitnß kennen, und macht 

bey der Beurtheihmg der K m ßw erke felb ß  fo- 
gleich die Anwendung davon. Eben fo  find  

die Charaktere und Verdienße der berühmteßen 

K ü n ßler, fo  wie fich die G e le g e n h e it  dazu fan d, 

auseinandergefetzt. Diefe V erem gung war 

fchl'echterdings nöthig, wenn fein B unt ohne wei

tere Beyliülfe hinreichend fey n follte den Ge

fchmack der Liebhaber z u  bilden; bloßes R ai-

1 4 s fon-
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fonnement über einzelne Stücke hätte dazu nicht 

hingereicht. Z u g leich  erhält der V » dadurch 

den wichtigen V ortheil, daß er feine Lefer mit 

der Kunßlerfprache bekannt m acht, von der fo  

mancher m ir die .W ö rter  kennt, ohne deutliche 

und beßimmte B egriffe damit z u  verbinden; 

eine Hauptquelle fo  vieler faden Raifonne- 

m ents! D er V . geht nach den Orten in Rom  

wo die Kimßwerke auf bewahrt werden; die 

erflen beiden T heile bejchäftigen fich mit den 

PalUißen und V illen , der letzte mehrentheils 

mit den Kirchen. W ir  werden ihm der Ord

nung nach fo lg en ; und auch feine Theorien und 

Raifonncments an denjenigen Stellen beurtheilen> 

w.o er fie eingejchciltet hat.

D er P a lla ß  Farnefe iß  derjenige mit dem 

der V a n f ä n g t , und mit dem feiner M einung  

nach jeder Fremde anfangen follte. D urch die 

W erke der Caracci hat er hier Gelegenheit fein  

A u g e an- richtige Zeichnung und Größe des 

S ty ls  z u  gewöhnen. —  Diefe Werke der Ca

racci fin d  aber auch f a ß  das E in zig e was diefer 

P a lla ß  noch aitfzuit/eij'en hat, da alle dort be

findlichen A n tiken, befonders der Hercules und 

die Flora, nach Neapel gebracht find. Die Flora  

die Winkelmann f ü r  sine tanzende M ufe hielt,

und
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v.rd- von der itßch des. V . M einung fich gar  

nichts befimmm läßt, iß  g ew iß  eine Spes. E ine, 

obgleich fchtechte, Copie oder Nachahmung der-  

felben im Kleinen findet fich im Garten Ludovifi 

mit der Unterfchrift fpem reff, das übrige iß  ver- 

lofehen. D ie einzige A n tike von W erth die fich noch 

da findet iß  der Toro Farnefe, oder die Gruppe

des Farneffchen S iie rs , Uber die der V . ein

etwas hartes Urthc.il fä llt . S ie m acht, fagt 

er , kein fchönes G a n ze;  es feh lt ihr an A u s 

druck und an Znfam m enhang. D a s letzte iß  

w a h r; aber was den Ausdruck betrifft,  fo  iß  

das Urtheil des V . ivenigßens z u  allgemein. 

Flöchßens g ilt es von der A n tiop e, aber von 

keiner ändern F ig u r  der Gruppe, am wenigften 

von dem Stier und den beiden liiirghngen > von 

der D irce kämen w ir g a r  nicht tirlheilen, da 

ihr gan zer Obertheil neu iß.

Vortrefflich fin d  die Bemerkungen des V .

bey diefer Gelegenheit über die weitläuftigen  

Compofitionen der Bildhauer, und die damit ver

knüpften Unbequemlichkeiten, die fie lieber g a n z  

abzurathen fcheinen. N u r  wünfchien w ir , daß  

der V . hier mehr R lickfcht a u f den feh r  we- 

fentlichen Unterfchied genommen h ä tte , ob die 

Figuren einzeln f ü r  fich beßehende Stücke find,

1  5  f»
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f o  wie in der Gruppe der Niobe, des Apollo und 

JMatfyas, z u  der der Schleifer gehörte; oder 

cb  ß e  aus Einem Blocke fin d , wie der Laocoon, 

w ifer T o ro , Paetus und A rria  und cindere. 

jt)is A lten  hatten beide A rten von Gruppen, 

wie die oben angeführten Beyfpiele zeigen, aber 

die Regeln, die die K ünßler bey jeder derfelben 

z u  [beobachten hatten , waren feh r  verfehle den, 

tind die Schwierigkeiten bey der erfiern gew iß  

weit g rößer als bey der letztem .

E h e der V . uns in die berühmte Gallerte 

der Caracci fü h rt, giebt er uns eine Schilderung 

von ■dem S ty l diefer 3 großen M aler, und be- 

ßim m t zugleich was malerifche und dichterifche 

E rfindung fey . Den mehrfien Gemälden des A n 

nibale Caracci fpricht er die letzere a b, da er 

hingegen die erfiere in einem vorzüglichen Grade 

befaß. A b er leider! war es bey den mehrfien 

M alern d,er damaligen Z e it  der F a ll, d a ß ihre 

dichterifche Erfindungskraft z u  fehr befehr Unkt 

w urde, weil inan ihnen die Gegenfiände die fie  

darfieüen follten entweder z u  genau vorfdirieb, 

oder weil fie der dicliteftjchen Erfindung wenig 

oder g a r keinen Raum ließen. Gern wären 

w ir über diefen fo  wie über andere P/ntffe die 

die neue Kunfi,gejchichte betreffen, ausführlicher,

wenn



wenn der Plan unfrei' Blätter es nicht et'for

derte d a ß wir uns mehr a u f  elfte Knnßwerke 

einfehränkten, doch werden die Lefer bey f& 

nahe verwandten Materien und einer fo  natür

lichen VeranlafJ'mg m s  zuweilen eine klein? 

Ausfchw eifung z u  gute halten«

Vorbereitet durch ■ dm  Anblick der K un ß-  

werke im  P a lla ß  Farnefe fü h r t  uns der V . 

je t z t  in das Heiligthum  der alten und neuen 

Kitnft, in den Vatircm. Und nn l defla größerm  

Vergnügen fo lg t  ihm hier der R . da- et' felber 

hier unter dm  Göttern -und Helden der V or  

w e it , im vollen Gemtffe der Empfindungen 

die der Anblick iäcatifcher Schönheit hervor- 

b ringen kann, mehrere der gliicklichßen S tu n 

den feines- Lebens zngebracht hat. JVie viel 

beffer belehrt werden - je t z t  unfere jungen Ldn~ 

deslente aus diefen herrlichen Sammlungen weg- 

g ehen, wenn fie mit dem Buche des V . in der 

Hand diefe W erke werden ftudieren, -und ihre 

dunkeln Gefüllte a u f  G r u n d fä tz e  werden z u -  

rtickbringen können! G efühl fü r s  Schöne iß  

freylick das erße B edarfniß des Liebln l cr s ; 

aber ihn zum  - Kenner z u  machen reicht es eben 

f °  wenig hin, a ls p erfön lichr M ulti dm  guten  

° f f a e r  bilden kann.

über Mateny u. Bildhauerarbeit in Rom. 139
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D ie, gleich im A n fä ng e der Sammlung, auf- 

geß eilten Etruskifchen K un fl werke führen den 

V . natürlich a u f  einige Bemerkungen über den 

Etruskifchen Sty l. E r  f e y , glaubt der V . f 

entßanden aus der Vermifchi^ng des A lt - G r ie - 

chifchen S ty ls mit dem urfprünglich E tru ski

fchen: aber mit Recht fe tz t  er hinzu da ß es 

auch vielleicht der Altgriechifche S ty l felber 

feyn kann y. den die griechifchen Colonien nach 

Italien brachten, und unabhängig von den Fort

schritten der K u n ß  in ihrem Vaterlande 'je tz t  

weiter fü r  fich ausbildeten.- Um z u  beweifen

da ß Griechen, wo nicht feine E rfin d er, doch 

gew iß feine Ausbilder w aren , ( wiewohl R . auch 

g a r  keinen Grund fieht, warum fie nicht auch die 

Erfinder hatten feyn können)  braucht man w it 

R . glaubt g a r nicht einmal z u  der Befchaffen- 

heit des S ty ls felbfi feine Z u flu ch t z u  nehmen; 

man braucht mir a u f  die vorgeßellten Subjeff’e 

z u  fehen; man wird unter ihnen nicht leicht 

eins finden, das nicht aus der griechijchen M y 

thologie gefchöpft wäre. A b er auch eben dar

aus kann man wiederum einen Beweis ziehen, 

daß diefe Abfonderung des älteflen griecldfchen 

S ty ls  in zw ey Branchen fchon in den älleflen Z e i 

ten ge flieh e n , und nachher die Ausbildung des einen 

fow ohl als des ändern unabhängig von einander

fo r t



fortgerückt feyn m uß. Denn obgleich beide, 

Griechifche fow ohl als Etruskifche 'K üußler , 

aus Einer Quelle, aus der älteflen Griechischen 

M ytho log ie, fchöpften, fo  hatten ß ch  doch beide 

ein g a n z eignes Feld f ü r  ihre Vorfleflimgen 

abgefleckt, und die Ideen dev fogenannten 

Etruskifchen K ünfller drehen fleh in einem 

g a n z ändern Z irk e l herum als die der Grie- 

chifchen. JVir brauchen Kenner hier nur an 

die d ilf  den Etruskifchen Monumenten J'0 oft 

wiederholten Vorflellungen des fogenannten Todes 

des E ch etlu s, des Raubes des pythifchen D rey- 

f u ß  es von dem Hevcules und feine V erfolgung  

vom A p o llo , und andere Gegenfl'ände z u  erin

nern , die man a u f  griechifchen Monumenten 

nicht leicht antreffen wird.

Und nun in das innere Heiligthum diefes 

Tempels * wo das höchfle Ideal männlicher j u 

gendlicher Schönheit, das die glühende Einbil

dungskraft des Künftlers in Emern glücklichen 

Augenblicke empfangen, gefaßt und dargeflellt 

Zu haben fcheint, wo A p o llo , wie er im flolzen  

Gefühle feiner K ra ft unter den Unflerblichen 

einherwandelt, gleich bey dem erflen Eintritt 

den Blick des Zufchauers a u f fich zieht. „ S o  

» w ie ic h ,”  fa g t  der V . „ z u m  erflenmal in

„ meinem
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« meinem Leben an Genuas KU f it n die Sonne 

„ fich a u s  dem Meere heben f a l l , fo  fchwebte 

„ m ir  im Belvedere die Statue des A p o l l o  ent- 

„g e g e n . E s  erg riff mich das Gefühl ü b e r -  

„  menfcklicher M a j e f i ä t ,  und ich ward billig  

„  gegen die Sterblichen, die bey ändern Lehr- 

„ b e g r i f f e n  fich vor dem Anblicke e in e s  höheren 

„ I V e ß n s  niederwerfen können. D er E i n d r u c k  

„ den das er haben fie Schaufpiel in der N a tu r , 

v  und die Darfiellung des erhabenfien Geißes 

„  durch menfchliche Formen a u f  ähnliche A r t  

„ in mir hervor gebracht haben, fü h r t  mich a u f  

, , die V erm utlm ng: das Kunfiwerk i f i  die fy m - 

,, bolifche V o r f i e l l v n g  e in e s  Gegenfiandes in der 

,, N a tu r , d#n die K unfi durch w irkliche N ach- 

Mahfnung nur mangelhaft erreicht; Phöbus , 

„ d e r  Beherrfcher des Him mels, der feine erfien 

tJ Strahlen a u f  die E rde fchießt

So fetir w ir auch mit dem V . die Große 

diefes Bildes empfinden, fo  fürchten wir den

noch daß diefe E rklärung bey einer kaltblüti

gen Unterfiü'hung z u  vieles g?gen fich haben 

w ird , als daß w ir derfeloen unfern Bey fa ll  

fchenken könnten. E s  kommt, dünkt u n s, da- 

bey a u f die Beantwortung fo lg e n d e  Fragen 

an: Ifi  diefe PorfieUung? fo  ypfc der V . fit



fich dachte, eine acht griechische Idee? —  

L iegt ße in d m  & reif e in die Künßiev-  

Ideen der Griechen fich herumzudrehen pfle

gen ‘i  __ Beide Fragen glauben w ir mit N ein  

beantworten z u  muffen.

E s  iß  wahr daß P köbus bey den Griechen 

das Sym bol des Sonnengottes i ß ;  aber wenn 

er als ein folcher vorgefleUt w ird , wird diß 

Forßellim g anders mod'ificirt. A u f  keinem alten 

Kunßwerke wird der l \  ein Beyfpiel auffin

den daß der Sonnengott z u  F u ß e vorgeflellt 

w ä re , er hat R o ß  und IV a g en ; und bey kei

nem griechifclien Dichter oder Schriftfleller wird  

er das B ild  finden daß die aufgehende Sonne 

als ein f io lz  einhertretender Held abgebildet 

w ird. N och viel weniger konnte diefe Idee, da  

ß e  nicht einmal Dichter - oder Volksidee war,

in dem Kreife der Künfllerideen liegen! __

Oder gin g  unfer K ünßler etwa darüber hinaus, 

erlaubte das Feuer feiner Einbildungskraft ihm  

'nicht fich in dm gewöhnlichen Grenzen z u  hal

ten?  —  Allein wer hätte ihn fodann verfa n

den ? O es iß  eine gefährliche Sache um die 

A lleg orie! W eg mit der fymbolifchen Vovßgllung 

Wenn fie nicht fchon in den Volksidsen ihrm  

Grund h a t!

Ferner :
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Ferner: H at die Statue felbfl einige Merk

male , fey  es im G a n zen , fey  es in einzelnen 

Theilen oder A ttributen , die die Idee des l r. 

begünfligen? W ir  glauben N e in ! N icht im 

Ganzen  —  eben weil die ganze Vorflellung nicht 

griechifch i f l; nicht in den einzelnen Theilen und  

A ttributen ; —  denn das einzige A ttribut das der 

y .  hier f ü r  fleh anführen könnte wäre der 

Köcher mit den Pfeilen. A b er diefer ifl ein 

befiehldiges A ttribu t des A p o llo , wenigflens 

nicht bloß wenn er als Sonnengott dargeflellt 

wird.

N u n  aber a u f  der ändern Seite, hat d ie  

g ew ö h n lic h e  E rklärung daß es A p o ll, der Sie

g er des Pythifchen Drachens fe y , eins oder das 

andre gegen f le h , oder im  Gegentheil f ü r  f l e h  ?

—  Gegen fleh  —• ifl diefe Idee an fich w e

niger g ro ß  als die des V erfaffers? W ir  g lau

ben N ein ! Eine fegende Gottheit darzufleüen, 

die ihren Feind an eben dem Orte erlegt hat 

wo je t z t  ihr Heiligthum errichtet werden fo ll,

—  ifl, dünkt uns, das höchfte Z ie l des E r 

habnen, das der Künfller fleh z u  erreichen vor-  

fetzen darf. -  F ü r  fich -  A lle s !  Sie iß am  

eben dem Meere der Mythologie gefchöpft , aus 
dem alle alten Künfller z u  fchöpfen pflegten! —

Sie
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Sie liegt mitten in dem Ideenzirkel der griechi- 

fcken Künfiler- —  D ie A ttribute der Gottheit 

kommen damit überein ; feine Stellung begün— 

f iiq t  die Idee vollkommen, —  und endlich der 

Künfiler felbfi gab uns einen Fingerzeig, indem 

er die F ig u r  der Schlange an dem Tronk an

brachte, an den A pollo fich f lü tz t.

“ > ;  ; #  - r *, ;>• . ,

A b er der Ausdruck a u f  dem Gefickte des 

Gottes ? Kom mt er mit der Vorßeüung über

ein ? —  N ach unferm G efühle, —  denn hier 

flehen w ir a u f  dem F ünfte wo nur G efühl

mehr entfcheiden kann —  allerdings! W ir  er

kennen darin fo  wenig als der V . mit W inkel-  

mann den z ü r n e n d e n  S ie g e r , aber w ohl den 

S ie g e r im  v o l l e n  G e f ü h l  f e i n e r  G r ö ß e ;  

die oberfle S tu fe  a u f  der Leiter des E rhab

nen die der Menfch z u  erklettern verm a g!

Unmittelbar vom Apollo tritt man im B el

vedere zum  Ldoocon ; von dem Bilde der g rö ß 

ten und erhabenßen Ruhe — der. Ruhe nach dem 

Siege —  z u  dem Bilde der größten und ange- 

flrcingteflen Thätigkeit, —  des Kam pfes ' f ü r  

Leben und R ettu n g ; dargefiellt in dem ̂ Augen

blicke wo die W agfchaale der HoffntiAg J'o eben 

im B eg r iff  ifl fich a u f  die anderem Seite z u

B ib i. d. L itt. 3. S t. K  neigen,
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neigen, zum  Theil durch das Hinfierben des 

E ines Sohnes fchon wirklich neigt. —  E in  

W erk , das, wenn gleich Apollo die Seele mehr 

erhebt, dagegen eine reichere Beschäftigung f ü r  

das H erz g ew ä h rt , indem es alle die verfchie- 

denen Em pfindungen, die das G roße, das 

Schreckliche, das Traurige, die der vereinte 

Anblick von väterlicher L ieb e , von höchßem 

Jam m er, von K a m p f fü r  Leben und Rettung , 

und endlich von dem herannahenden Tode felbfl 

erregen kann, in unfrer Seele aufßeigen, ver- 

fchwinden und fich gleichfam wechfeis weife ver

drängen m acht!

„ D arßellung höchßer Bew egung der Seele 

„ u n d  des K ö r p e r s f a g t  der V . „ mit mög- 

„ tichfler Bew ahrung der Schönheit, fcheint, 

,,  nebß dem Eindruck des M itleidens, der davon 

„a b h ä n g t, die A b  ficht gewefen z u  feyn, welche 

„ d e r  Künfiler bey Bearbeitung der Gefchichte 

,, des Laocoon fich vor A u g en  gefetzt hat. ’

W ir  fürchten 'nicht daß der V . uns einer 

kleinlichen K ritik  befchuldigen werde, wenn w ir 

ihm einwenden, daß er den Endzweck, den 

der '':Künftler fich vorfetzte, falfch  g efa ß t  

habe.'\ ’̂ a rß ettu n g  des allgemeinen Ausdrucks  

irgend/: eines A ffeU s fo ll nie die Abficht der

bilden-
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bildendenden Künfie fe y n, wohl aber Darflel- 

hing einer Perfon in einer individuellen L age  

aus der getviffe beflimmte A ffefte entfpringen» 

Oder mit ändern W orten 1 der Künfller fo ll 

nicht von dem abflra&en Begriffe einer Leiden-  

fch a ft ausgehen, und diefen z u  Gefallen ein In

dividuum fchaffen , a u f das er ihn tr ans feriri, 

fondern er fo ll von dem Individuo ausgehen, 

und ohne Rückficht a u f den allgemeinen B eg r iff  

irgend einer Leidenfchaft* Ausdruck in

das Gefleht des Individui legen , tfc» die f p e~ 

cielle Lage de f f  eiben erfordert. Angew andt alfö 

a u f unfern F a llt  der Künfller ordnete nicht, 
dem Ausdruck der Leidenfchaft den K o p f des 

Laocoon , fondern dem K o p f  des Laocoon den 

Ausdruck der Leidenfchaft unter.

Ueber die Richtigkeit der Stellung des rech

ten A rm s fa g t der F .  nichts; es follte auch 

kein Streit mehr darüber fey n . IVinkelptanns 

Idee er folle mehr über den K o p f  gebogen 

fey n , war gew iß unrichtig! M au fehe doch die 

Copie des Baccio Bandiveüi in F lorenz; wo 

der A rm  #tehr a u f dieß f f le*ß ergänzt i f l ; 

welche mcitte S tellung , und wie viel verliert 

das Ganze !

K  * Die
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D ie Entwickelung der Sch'önhnt des Lao

coon iß  übrigens um fo  viel b eff er 'gt-rathm, 

da der V . fchon fo  vieles hier vor ge arbeitet 

fan d.

B ey dem Allen gefleht der F .  daß diefes 

Stück a u f ihn ^'icht den angenehmen Eindruck  

habe machen können, den ei bey d e r  SchUnh/it

anderer Statuen , des A pollo und Antinous, 

erfahren habe. D er V . fucht davon die U r- 

fache nicht in fich, wo er fie doch vielleicht 
hätte Juchen können * ) ,  fondern in dem Werke 

felbfl, und fü h rt fie zu letzt a u f den Grund- 

fatz z u r ü c k ; Bildhauerey fey  mehr gefchickt 
Ruhe a ls  Thätigkeit auszudrücken; Schönheit 

d er  F o r m  alfo fey  das hüchfie Z ie l  was der 
Bildhauer fich Vorfetzen müffe: Ausdruck hin
gegen heftiger Leidenfchaften, und daraus er

fo lg te

• )  Nicht als fehlte es dem V. überhaupt an richtigem 

Gefühl für das Schone tind die Werke der K unfl; 

fondern er konnte, wie jeder andre Meufch, durch 

zufällige kleine Umfläude, vielleicht felbfl durch die 

Betrachtung des Apollo und Antinous^  weniger em

pfindlich für die Schönheiten und Eindrücke des 

Laocoon feyn. Ueberhaupt aber find j a diefe Werke 

an fich fchon fo verfchiedtn, daß die Eindrücke die

* fie erregen können und füllen, gar nicht mit einan

der füllten verglichen werden!



folgte Thcitigk& dgs K örpers, muffe er dem 
M aler überlaß»'* und zwar hauptfäcklich aus 

folgenden Gründen: dem Bildhauer fehle D a r-  

ß ellun g  des A u g e s , in dem ein großer Theil 

des Ausdruckes der Thätigkeit liege; ihm fehle 
die Farbe die gleichfalls vieles dazu bey tra ge; 
f ü r  ihn endlich gehe das feinere M ufielfpiel bey* 

nahe gänzlich verlohren.

E s  ifi unleugbar daß in diefen Gründen 

etwas wahres lieg t , nämlich fo  viel daß d e r  

Bildhauer bey D ar ßellung leidenfchaftlicher Thä

tigkeit einige Schwierigkeiten z u  überwinden hat 

die dem M aler nicht im W ege ßehen, die viel

leicht f ü r  ihn auch völlig unüberwindlich find, 

und in Rück ficht a u f  welche er immer hinter 

dem M aler Zurückbleiben m u ß ; aber eine andre 

Frage iß  es, ob diefe Hinderniffe oder M ängel 

fo  g roß  fin d , daß ß e  diefe gan ze Clajfe von 

VorßeUungen als außer den Grenzen feiner  

K un fl dem Bildhauer gänzlich verbieten, und es 

ihm dagegen zu r  Regel machen, fich bloß a u f  

Schönheit der Form  e i n z u f c  kränken? W ir  wol

len über jeden der vom V e r fa ß r  angeführten 

Gründe einige Anmerkungen machen, um ein 

beftimtnteres Urtheil hierüber fällen z u  können.
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D ie erße Behauptung des V • daß der A u s

druck im A u g e  f t ir  den Bildhauer gänzlich  

verloren g ehe, bedarf einer Einfchränkung, 

D er Ausdruck im A u g e  beruht unfers Bedlin- 

kens a u f zw ey feh r verfchiednen D ingen; zuerft 

nämlich a u f  der Richtung des B lickes, die be

kanntlich bey dem Ausdrucke verfchiedner L ei- 

denfehaften auch verfekieden z u  feyn p fleg t; 

daher das gen Himmel gerichtete A u g e  der 

A usdruck des lam m ers; das niedergefchlagne 

A u g e  der Ausdruck entweder der R uhe, oder 

der Schaam u, f .  w. ; zweytens aber a u f der 

Befchaffenheit des Blickes mit aller jener un

endlichen A bftufung von dem hellen Blick der 

Freude bis zum  düflern Bkck der Verzw eiflung. 

JU'iefer letzte Theil des Ausdruckes hängt nur 

von den Farben a b, und geht deshalb aller

dings f ü r  den Bildhauer völlig verlohren; aber 

flicht fo  der erße, D iefer hängt ab von der 

Stellung des A ug a p fels und von der Lage der 

äußern Theile des A u g es . Diefe drücket aber

auch der Bildhauer aus, und alfo Heg t der 

Ausdruck im A u g e  in fo  fern er hievon ab

hängt nicht außer den Grenzen feiner K unfl. 

W ollte der V- uns hier einwenden er könne 

dieß doch nur fchw ach ausdrilcken, fo  antwor

ten w ir, es brauchte auch nicht mehr. D er

A u s -
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Ausdruck im A u g e  fleht mit dem Ausdrucke 

des Geßchts in fo  genauer und natürlicher V er

bindung , daß wenn der letzte nur richtig dar- 

geßellt iß  • es bey dem erflern nur einer gerinn 

gen Andeutung f ü r  den Zufchauer bedarf, um  

fich das Fehlende durch eine fa ß  unwillkührliehe 

W irkung der Einbildunskraft z u  ergänzen.

D er xweyte Grund des V . d a ß dem B ild 

hauer der Gebrauch der Farben abgehe, fä llt  

unfers Bedünkens g a n z w eg, da w ir den 

großen E in flu ß  der Färbung a u f  den A u s 

druck nicht abfehdn. D a ß  fich durch die F ä r

bung bey D arßellung einer F ig u r in leiden- 

fchaftlicher Thätigkeit gewiffe Vortheile erre'b 

chen laßen , iß  unleugbar; aber dieß iß  auch 

der Fall bey D arßellung einer F ig u r  in Ruh&, 

weil in der N atur Färbung fich bey beiden

fin det, und Färbung in der K im  f l  nur N ach

ahmung von jener iß. I ß  daher der M angel 

von Färbung von folcher W ichtigkeit, fo  bewei- 

fe t  das Argum ent des V . mehr als er felber 

w ill, denn er verw irft dadurch die g a n ze B ild 

hauer kunfi.

<■ ■ x

D er letzte Grund des V • daß f ü r  den 

Bildhauer das feinere M u ß e lfp e t beynahe g ä n z  

K  4 lieh
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lieh verloren g ehe , weil die a u f  dem M arm or 

grell gegen einander abfiechenden Flecken, die 

durch die a u f  gefch wellten Adern und angefip a m 

ten M u ß  ein ent flehen, eine H ärte hervorbrin

gen die dem A u g e  m iß fä llt , iß  in der That 

fchwerflen z u  beantworten, tu eil nur der 

Anblick der K u n fl werke felbfl uns hierüber eine 

A u sk u n ft geben kann. Offenbar kommt es hier 

a u f  die größere oder mindere Gefchicklichheit 

des Kiinfllers a n , in wie farn er die H ärte des 

M arm ors z u  beßegen w e iß ; und daß ß e  nicht 

unüberwindlich fey  davon geben uns mehrere 

der herrlichflen W erke der A lte n , wie der 

Borgheßfche Fechter, und die Ringer in Flo

renz hinlänglichen Beweis. W enigflens möchten 

w ir fo  g roß e Schönheiten nicht einer geringen  

Unvollkommenheit a u f  opfern.

W a s den berühmten Torfo betrifft, fo  

glauben w ir nicht daß er je  z u  einer ganzen  

F ig u r gehört habe. M onßgnore Borgia hat 

in feinem M ufeo z u  Velletri eine antike Copie 

deffelben im Kleinen, die um nichts vollfländi- 

ger ifl. Einen ändern eben fo  fchönen Torfo 

wie der im Belvedere, auch von gleicher 

G r ö ß e , beßtzt der P r in z  Bifcari in Ca- 

tanea; eine Zeichnnng davon ifl fchon nach

Deutfch^
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Deutfchland gekommen, und w ir hoben H off

nung daß ße bald durch einen Stich wird be

kannt gemacht werden. —  Ueber die F ig u r  

des Venus Felix werden w ir unten noch Ge

legenheit haben unfre M einung z u  fagen.

D ie F ig u r  des A vollo  Mufagetes hat in  

R . nie die an genehmen Empfindlingen erregen 

können, die ß e  in dem V . erweckt hat. E in  

männlicher Körper in einer f a ß  g a n z weiblichen 

Kleidung macht, dünkt u n s , nie eine ange

nehme [V ü r k w g . D ie gefpannte Stellung des 

Begeißerten fcheint uns ' z u r  Carricatur Über

zü g e hen. W ir  möchten überhaupt wohl fragen  

ob bloße B eg eiferun g , die fich nur in einer 

gewaltfamen A n ßreng ung  des Körpers ohne 

alle äußre Gegenßände ze ig t a u f  die ß e  fich 

bezieht, V o rw u rf des Bildhauers feyn follte■? —  

A u g u ß  ßellte in den Tempel des A pollo  P ala 

tinus tine coloffalifche Statue diefes Gottes als 

A n führers der MuJ’en; w ar diefelbe fo  wie die 

u nfrige, fo  begreifen w ir nicht wie ein Coloß  

diefer A r t  eine angenehme W irkung habe her

vorbringen können.

D ie fogenannte Cleopatra und der Scirdci- 

nopa i , von denen der V • nicht z u  entfeheiden 

wag t Was ß e  vorßellen, fin d  in dem letzten

K  5  Bande
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Bande des M ufei P io  -  Clementini von dem 

Abbate Vifconti zuverläffig richtig erklärt. 

Jene iß  die fchlafende Ariadne, wie Thefeus 

ß e  verlaffen ha t; diefer der Indifche Bacchus. 

Beide Erklärungen find durch Reliefs bewiefen, 

und die erße wird durch den Ausdruck der fich  

a u f  dem Gefickte zeig t fo  fehr beßätigt, daß  

Niemand der dis S ta tu e, —  und noch mehr 

die andre ihr ähnliche in der V illa  M ed ici, — • 

fie h t, einen Augenblick daran zw eifeln wird- 

D ie Schlange um den A rm  iß  nichts feltnes, wie 

der V , richtig bemerkt, fie  iß  ein bloßer 

Z ie r r a th ; fe lb ß  eine g a n z nackte Venus in der 

Gallerie Giußiniani hat fie.

D en B efchluß machen die coloffalifchen Sta

tuen in der neuen Rotunda > einem der fchünßen 

Gebäude die das neuere Rom aufzuw eifen hat. 

D er V . findet die Beleuchtung unbequem, weil 

das Licht nicht bloß von vorne, fändern von 

allen Seiten a u f die Statuen f ä l l t ,  allein diefe 

Unbequemlichkeit wird durch die Vorhänge an 

den Fenßern, die man nack Gefallen öffnen 

kann, g rö ß ten te ils  gehoben; wenigfiens möch

ten w ir diefer kleinen Unbequemlichkeit nicht die 

großen Vortheile an]opfern, die die Statuen  

durch die Größe und Pracht des Saales f oder

viel
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vielmehr des Tempels, —  denn diefen Namen 

verdient es nlit Recht erhalten. D er antike 

Fußboden von M ofaik, deffen der V . S . 116  

erw ähnt, iß  je t z t  würklich in diefer Rotunde; 

und dient hefanders dazu uns einen richtigen 

B e g r iff  von diefer A r t  Fußböden zn  geben. 

D er Fußboden felbfl ifl w eiß: die eingelegten 

Figuren fchwarz. D ie Figuren beflehen meh- 

reutheils in Centauren die Nym phen trci£?ent 

von herrlicher Zeichnung. Iede F ig u r  fleht 

einzeln f ü r  f le h , und zw a r , da der Fußboden  

rund i f l , in zw ey parallellaufenden Kreifen. 

D ie A rbeit ifl nicht fehr fe in , fondern fo  wie 

fie fich fü r  einen Fußboden fchickt. Den M it-  

telpnnff macht ein coloffalifeher M ediifenkopf 

a u s, von vortrefflicher A r b e it , und natürlichen 

Farben. A b er  man heit die J'ov der bare Grille 

gehabt, eine g roße Porphyrne V a fe , die flonfi 

in dem H ofe des Belveders fia n d , in diefe R o

tunda ZU fe tze n , wodurch ein großer Theil des 

Fußbodens, und bejonders der herrliche M edu-  

fenkopf in der M itte deffeiben, bedeckt wird.

A u s  diefem Tempel der alten K unfl fuhrt 

uns der V . in das Heiligthum der neuen; der 

Reihe nach durchwandert man an feiner Hand 

die Sale des Vaticans, und lernt Rafael > M i-

chael
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chael Angelo und M engs hier kennen. W ir  

hallen bey weitem diefen Theil feines Werkes 

f ü r  den vortrefflichfietp, und lehrreichßen; hier 

findet man keine Declam aiion, kein Uriheil was 

a u f bloßes G efühl fich g rü n d et; fondern Un

terricht. D er V . fä n g t wie billig mit Rafael 

an , fp iir t den W eg a u f , den fein Genie von 

feiner .erften 'Entwickelung bis z u  feiner Vol

lendung nahm; fe lg t  ihm hier F u ß  vor F u ß , 

und w eiß ihn fe lb ß  a u f  feinen geheim ß en  N e

benwegen z u  belaufchen. So auch bey d'en 

übrigen. M it dem Blick des Kenners zerglie

dert der V . ihre W erke, und beßimmt mit 

gerechter Hand die Verdienße des einen wie des 

ändern. Welch ein Gewinn jtiv  den künftigen 

Liebhaber der Rom  befucht und diefe Werke 

ß e h t!  H e r  f o  vorbereitet hineintritt der kann 

was lernen, wenn er nur K o p f  und Gefühl 

m itbringt!

W eniger als feine Urtheile über K ünßler  

und den wahren W erth ihrer Werke haben 

uns die Raifonnemcnts gefallen , die der V . z u 

weilen über einige Gegenßcinde der Philofo- 

phie der K ün ße mit einflicht. E s  feh lt ihm 

hier oft an deutlicher D arßellung und richti

gem Ziijänim enhange feiner Ideen, und er hiiilt

fick



fic k  in ein Dunkel das wenige feiner Lefer 

durchdringe» mochten. Emen Beweis hievon 

geben Bemerkungen über Sym bol und, A l 

legorie S . iS S  etc. D er V . Jcheint ein ziem 

licher Freund von attegorifchen Vorstellungen 

z u  fey n ; R . der fein H erz und feinen Verßand  

z u  oft bey ihnen betrogen fa n d , denkt feh r  

ßreng e in diefem PunU'e und haßt jede A llego

rie, wenn fee nicht fchon a u f  Volksbegriffen oder 

a u f g a n z allgemein angenommnen und jedermann 

bekannten Knnßlerideen gegründet iß.

Die er ß e  Antiken fammlung in Rom  nach 

der Vatikanifchen iß  die a u f dem Campidoglio. 

D er V . lä ßt Jle deßhalb auch fo  gleich a u f die 

Vaticanifche folgen. D ie bronzene ßatua eque- 

ß r is  des M . 'A urelius iß  die erße die dem Z n -  

fchauer in die A ug en fä llt. D er V . fu ch t die 

vielen Kritiken die man über das P fe rd  gemacht 

hat damit nitderzujchlagen, daß diefes nur 

N ebenfigur -feyn und eigentlich M . A urelius  

felber unfre Aufm erkfamkeit a u f  fich  ziehen 

fo.llte. W ir  fin d  hier nicht der M einung des 

V . fo  wenig als wir glauben daß es der 

K ünßler mit V orfa tz nachläffiger behandelt 

habdy um die F ig u r  des Reuters dadurch z u  

heben. Nebenfigur iß  fü r  den K ün ßler nicht

das
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düs was fie f ü r  den Philofophen i ß ;  diefer un- 

terfcheidet H auptfigur und Nebenfigur durch 

ihren innem W urth , jener darnach wie f i e  in 

die A ugen fallen. W ill er daher eine Neben

fig u r  als Nebenfigur behandeln, f o  m uß er es 

a u f  eine fiolche W eife thun daß, f i e  wenig oder 

g ar nicht von dem Zufchauer bemerkt w ird  y 

über nie darf er diejenige F ig u r die durch ih r e  

Größe am erfien die Aufm erkfamkeit des Z u -  

fchauers a u f fich z ieh t, z u r  Nebenfigur machen 

oder als eine folche behandeln, A m  wenigfieu 

glauben w ir iß  diefes bey einer fiatua equefiris 

der F a ll , wo die Schönheit des Ganzen gew iß  

mehr von dem P fe rd e , als der g roßem  M affe, 

als voii der F ig u r  des Reuters ab hängt.

In  dem Innern der Sam m lung befchäftigt 

fich der V . befottders mit dem fierbenden Fech

ter , der auch unfireitig das erfie Stück der 

Sam m lung iß . D a ß  der K o p f  z u  der Statue 

gehört, wie der V *  m i t  Recht b e h a u p t e t ,  daran 

w ird Niemand leicht zweifeln der die Statue 

gefehen hat. W ir  wiffen nicht warum die A n 

tiquare den S tu tzb art fo  unerklärlich finden; 

man findet ihn an m e h r  er u alten Statuen) 

z .  B. an dem fogenannten Paetus in der 

V i l l a  Ludovifu

D ie



D ie Verm uthung die der V . S . 22? bey 

Gelegenheit des fogenannten Ptolomaeus macht, 

daß die B inde um das Haar und die läng- 

lichten Locken in die das letztere gelegt i ß , bey 

diefer fo  wie bey ändern Statuen einen Ringer  

bezeichnen, möchte fchwerlich Grund haben. 

jV a s die befondre A r t  Locken betrifft, fo  ge

fleht R . nie d a ra u f geachtet z u  haben, aber 

die Binde ums H aar kann auch das Diadem  

fey n , wenigflens läß t fie fich nicht immer da

von unterfcheiden.

B ey Gelegenheit der Venns Capitolina S . 23s, 

die er mit Recht f ü r  eine folche hält die aus 

dem Bade fle ig t , äußert der V . feine Z w eife l 

ob die Venus Anadyomene in Statuen fo  fey  

vorgeflellt worden wie Je a u f  M ünzen und Re

liefs vorkommt, mit naffem und triefenden H aar, 

wenigflens glaubt er nicht daß fleh noch je tz t  

eine J'olche Statue von irgend einigem IVerthe 

a u f zeigen laffe. A ber es g ibt allerdings eine 

folche in R om , die der Aufmerkfamkeit des V .  

entgangen ifl. S ie fleht im Pallafle Colonna,, 

in der großen Gallerie, gleich beym Eingänge 

Achter Hand. D ie Göttinn ifl nackt, und hält 

ln jeder H and eine Flechte Haare die weit vom 
K o p f  abfleU t und die fie auszudrücken 'fcheint.

Freylich
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Frey Weh iß- die Hand neu; aber von den Haa

ren und den Arm en iß  fo  viel a lt, daß ßch 

an der Richtigkeit der E rg ä n zu n g  nicht zw ei

fe ln  läß t. D ie Statue iß  in Rückficht a u f  

K u n ß  zw a r nur von mittelmäßigem IVeHh, 

aber fie iß  doch auch nicht fchlecht; obgleich die 

Bemerkung des V . ßch  an derfelben beßät'lgt 

d a ß das ßru p p ig e H aar eine üble W irkung  

thut.

A u f  die Beurtheilung der Antikenfammhmg  

fo lg t  die Beurtheilung der Gem äldegalerie, 

die jener Sam m lung gegenüber in dem P allaß  

der Canteruacori di Koma aufbewahret wird. 

Voran geht eine Charadteriftik von Gtorgiane, 

Tintoretto und Paolo Veronefe. Kein K ünßler  

iß  von dem V . fo  hart behandelt als der letzte, 

es ergeht über ihn ein unbarmherziges Gericht.

E r  w a r,”  heißt es, „ m  der K u n ß  da s, was 

„ d ie  Sophißen in der Philofophie w aren;  ein 

„ gefährlicher B etrü g er; er hatte die Schw ä

nchen des großen Haufens fivA iert; und w ußte 

„ d a ß  wer diefem fchm eichelt, fü r  beleidigte 

„  W ahrheit leicht N a c h f ic h t  erhält. —  D er  

„  Hauptzw eck feiner Znfom m enfetzungen war 

„  durch Pracht und Reichthum z u  blenden, des- 

„  wegen ßellt er häufig Gaßmale vor. E r

„  hatte
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,, hatte zwcn‘ vieie malerifche, aber wenig oder 

,, g a r keine poetifene Erfindung. — . Seinen 

„  Ausdruck fnchte er in der Stellung. —  Seine 

,, Köpfe haben Chara&er, aber nicht den, den 

..d ie Handlung erfordert; —  feine Zeichnung  

„ i ß  ohne Beflinmitheit und oft incorredt; —  

„fe in e Gewänder find fchlecht gew orfen; er malte 

„reiche Stoffe um z u  blenden; —  fein Colorit 

„ i ß  mehr glänzend als w ahr; das Cofiume 

„en dlich  ifi in allen feinen Gemälden a u f  das 

„g ro b fie  b e l e i d i g t O h n e  z u  fürchten daß  

uns der V . z u  denjenigen zählen werde, die 

fich von diefem lifiigen Betrüger hintergehen 

laffen, —  w ir wären auch felbfi in diefem Fall 

in ehrenvoller G efclljchaft, —  wagen ivir es 

z u  der Vertheidigung diefes Meifiers ein paar 

Anmerkungen über die eine und andere diefer 

Befchuldigungen z u  m achen, denn über die 

mehrfien lä ß t fich nicht urtheilen , wenn man 

nicht feine Gemälde felbfi vor A u g en  hat. —  

W ahl der Gegenfiände fo llte , dünkt uns, wenn 

man den W erth der M aler jener Zeiten beßim- 

men w ill, g a r nicht in Betracht kommen, da 

fie bekanntlich feh r feiten von ihnen abhing. D ie ß  

'var bey Paolo Veronefe gew iß der F a ll ; felbfi 

l)ey feinem H auptfiück, der H ochzeit z u  Ca-  

m a n , in dem R ej eft0ri0 ^er Benediktiner z u  S t,  

B ibi. d. L a t ' 5. S t. L  G iorgio

über Mälerey u. Bildhauer arbeit in Rom. 1 6 1



G iorgio m aggiore in Venedig. W ar e r s  aber 

auch nicht, fo liegen die Vorßellungen von 

Gaßm älern nicht außer dem Gebiete der 

K u n fl, und man kann daher einen M aler nicht 

deswegen tadeln, daß er fleh diefe z u  feinen 

Vorfleüungen tt/ählte. —  D er M angel an

poetifcher Erfindung enlfprang xum  Theil aus 

der Befchaffenheit der Gegenflände felbfl, die er 

darflelltc. lenes Hinflreben edler Figuren zu  

Einem  gemeinfchaftlichen Z w eck , welches eigent

lich das Z ie l  aller poetifchen Erfindung feyn  

f a l l ,  findet nur a u f  folchen Gemälden f la t t , wo 

nur eine oder ein paar handelnde Hauptfiguren 

f in d , und die H andlung aller übrigen nur B e

ziehung a u f  diefe hat. —  Grade aber a u f  

dem oben genannten Hauptgemälde von Paolo  

'Veronefe, das der V . bey feiner K ritik befon- 

ders fcheint vor A u g en  gehabt z u  haben, w ar 

dieß nicht der Fall. D ie H aupthandlung, die 

Verw andlung des W affers in W ein lag fchlech- 

terdings außer dem Gebiete der K unfl • hätte 

der K ünfller demungeaclitet diefe als M ittel- 

p u n B  der ganzen Handlung darße/Jen wollen, 

fo  hätte ihn Niemand v erfl an den; der Com

mentar hätte bey feinem Gemälde liegen muffen. 

M it Recht opferte er daher hier die poetifche 

Erfindung der malerifchen a u f; zeigte fich aber 

v auch
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auch d a fü r , —  **** F .  felbfl nicht in A b 

rede feyn w ird , —  deßo g rößer in diefer. — . 

Ob aber auch in ändern Gemälden diefes M et- 

flers , Gegenftand es erlaubte, die poeti-

fche E rfindung feh lt ? —  /Fzr erinnern den V .  

aus vielen m ir an E in s ; an die Fußfalbung  

der M aria Magdalena im Palla f l  D u ra zzo  z u  

Genua. Hier ifl auch ein Gaflm al vorgeflellt, 

aber hier flicht Jo ivie iyj jfciiBY'

hatte der Künfiler eine handelnde Hciuptfiqur, 

der die Handlung aller übrigen untergeordnet 

werden konnte; und w ir berufen uns dreifl a u f  

den A usfpruch aller Kenner, ob es diefem Stück  

an poetifcher Erfindung feh le, oder ob felb ß  

diefe der malerifchen E rfindung untergeordnet 

fe y ?  Ausdruck liegt in der N a tu r eben fo  

g u t in der Stellung als im G  eficht; fuchte der 

Künfiler daher ihn in der Stellung, f 0 kann dieß  

gar nicht als ein Fehler ihm z u r  L a fl gelegt 

Werden, wenn er nur der N a tu r treu blieb, 

und nicht übertrieb. Seine K öpfe find freylich  

keine Ideale von Antiken hergenommen und nach 

der individuellen L ag e der handelnden P er - 

fonen modificirt; aber welcher M aler erfiieg 

denn auch diefe hoch fie S tu fe der K un fi ? 

JViii der H. dem Künfiler hieraus einen V or-  

u  url  fnachen, Jo m uß er ihn fa fi  bey jedem

L  2 ändern
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ändern M aler wiederholen. —  Ueber Z e ich 

nung und Colorit wollen w ir nichts fa g en , weil 

fich  ohne die Gemälde felb ß  vor Aitgen z u  

haben nichts darüber fagen lä ß t;  aber d ie  In-  

eorreWieit der Zeichnung , die man bey manchen 

ändern großen M a lern, wie bey Tizian und 

R uben s , f in d e t, w ird der V . doch a u f keinem 

W erke des Paolo gefunden haben; und giebt es 

auch kleine nur dem Kiinfller fichtbare Unrich

tigkeiten, fo  werden fie durch die fweiten und 

angenehmen Umriffe der Figuren hinreichend 

erfetzt.

Den B efchluß des erfien Bandes macht die 

Befchreibung der Kimfiwerke in dem Palla ße 

und in der Villa Borghefe. lener enthält 

die G em älde, diefe die Antikenfammlung. 

Ueber Tizians Verdienfie und befonders über 

Colorit, die Erforderniffe deffeiben, und die 

verfchiedene Behandlungsart in den verfihiednen 

S ch u len , hat der V . hier eine meifierhafte A b 

handlung eingerückt.

B ey der Befchreibung der Villa und der 

dafelbfi befindlichen Alterthiim er finden wir 

nichts worin w ir nicht mit deni V ■ überein- 

fiimmten. Ob der Borghefifche Fechter ein 

Gladiator oder ein Krieger f e y , g ilt am Ende

gleich.



gleich. D er V . hat das erfle feh r  wahrfchein- 

lie h  g e m a c h t . Sollte aber atteh die Verm uthung  

des H . H o f r a t h  Heyne gegründet fey n , d a ß er 

z u  e in er  Gruppe gehöre, und im B e g r iff  f e y  

einen Streich abzuwenden, den ein vor ihm flehen

der Reuter ihm verfetzen wolle, fo  fehen w ir 

ihn doch lieber allein als in der Gruppe. Stünde 

zum al eine fo  g ro ß e F ig u r vor ihm fo  würde 

or, dünkt uns, feh r dadurch verlieren.

In  dem 2ten Theile befchäftigt fich der 

V . zuerfl mit der V illa Albani. M it  Recht 

merkt er an, daß Winkeimann durch feine Liebe 

z u  dem B efitzer derfeiben, oft z u  übertriebenen 

Lobfprüchen fey  hingeriffen worden. W enn auch 

gleich die dafelbfl befindliche Sammlung der 

Z a n l nach flärker ifl als die Borghefifche, fo 

fleht fie doch in Ruch ficht a u f inner n Gehalt 

ihr unflreitig nach. A b er fie übertrifft fie al

lerdings in der gefchmackvollen Anordnung . 

Unter den Statuen behaupten die der Minerva  

und der In n o, unter den Reliefs die F ig u r  des 

Antinous den erflen Rang. D ie letzte ifl einzig  

in ihrer A r t ; wir kennen kaum eine fo  große  

F ig u r  en reliefj aber fie ifl mcht bloß merk

würdig in diefer Rück ficht, fondern noch merk- 

würdiger durch ihre Schönheit. W ir  hätten

L  3 gewünfeht
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gewünfcht d a ß  der H . V . die Verdienfie der- 

felben etwas weiter auseinander gefetzt hätte.

Unter den neuen Kunfiwerken die fick in 

diefer Villa finden, behauptet der berühmte P la 

fo n d  von M engs den erfien P la tz . D er V . 

liefert eine ausführliche K ritik deffelben, bey 

der R . durchgängig feiner M einung iß, 

M en g s hatte gefucht fich nach Antiken z u  bil

den, befonders hatte er die Reliefs der A lten  

fich zum  M ufier genommen. Km e Folge davon 

w ar, daß er mehr a u f  die Erreichung eines fchö- 

nen Ideals in einzelnen F ig u ren , als a u f  die 

Vereinigung derfelben z u  einem gemeinfchaft- 

liehen Z w eck fa h , daß er mehr f  ür das A u g e  

als f ü r  das H erz arbeitete. A m  mehrfien glückte 

ihm der Ausdruck einer Seele in R u h e, eben 

weil es hier nicht der A u sd r u c k , fondern 

die Schönheit des Körpers i ß ,  die unfre A u f-  

merkfamkeit a u f  fich z ie h t ; feiten hingegen 

A usdruck der L eidenfchaft, Darfiellung der 

Seele in Thätigkeit. Bei/ diefer Gelegenheit 

kommt der V . a u f  feine, fchon beym Laocoon 

geäußerte, Behauptung zurück, daß die letzte,

—  D arfiellung der Seele in Tnätigkeit, Hand

lu n g , —  eigentlich letzter Endzw eck der Mfi

ter ey ; jene  —  Darfiellung der Seele in Ruhe\

und



und daher Schönheit der körperlichen Form  —— 

Gegenßand der Bildhauerkunß feyn follte.

Frey lieh m uß hier jedem  die Frage a u f- 
fa llen , die auch der V a u f w i r f t , ob ßch nicht 

beide Vollkommenheiten mit einander vereinigen 

taffen, ob ßch  nicht eine idealifch fchöne F ig u r im 

*Ausdruck einer Leidenfckaft darßellen lä ß t, 

ohne| daß  [die Schönheit dabey verliert ? D er

V . hält dieß f ü r  unmöglich. Alfer erß- 

■lich ließe ß ch  noch wohl zw eifeln; ob denn 

das V ergnügen, das aus der m öglichß voll

kommenen Vereinigung beider entfpringt, nicht 

g rö ß er feyn follte als das, was Schönheit der Form  

f ü r  ß ch  allein, in einem hohem Grade, uns g e

währen kann ? —  Und ferner follte dann, um 

mit dem U. z u  reden, der PitnEl, wo die idea- 

lijuhe (1 eft alt, die der K ün ßler in Ruhe fa h , mit 

dem Ausdruck der thätigen Seele zufammentraf\ 

'noch nie von ihm gefunden fe y n ?  Sollten ihn 

nicht unter den Künßlern des Alterthkm s, 

wenn w ir auch dem V . z u  Gefallen den L a o

coon nicht in A nfchlag bringen, der V er

fertiger der N io b e , follte ihn unter den 

neuen Künßlern Guiclo in feinen M agd dienen 

nie getroffen haben ? D ie Niobe macht

doch ficher eine Ausnahme von der Bemerkung

de* V . daß die wenigen Figuren der A lten ,

L  4  die
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die in einem merklichen Grade von Thätigkeit 

gebildet find, es vorzüglich in Rückficht a u f  

den Fortheil feyn den die Stellung ihres K ö r- 

gers daraus z ie h t, nicht in Rückficht a u f den 

A usdruck des Gefichts. Und eben die A usnah

men möchten auch wohl b e y  d e r  A rria  und  

noch mehr b e y  d e r  A g r i p p i n a  i n  Dresden 

fia tt finden.

A u f  die V illa  A lban i fo lg t  der Pallafi Co~ 

lonna, ivo der V . zugleich lehrreiche A bhand

lungen über die Manier und V orzü g e des Cor- 

r  egg io , über den B e g r iff  des Helldunkeln, über 

die Verfehledenheit deffeiben von C olorit, R un

d u n g , Beleuchtung etc. eingefchaltet hat. IVir  

übergehen denfelben, da er f ü r  alte K unfige- 

fchichte nichts merkwürdiges enthält, und das 

einzige intereffante S tü ck, die Venus A nadyo

mene, fchon oben von uns angeführt ifi.

ln  der V illa  Negroni werden die Liebhaber 

künftig die vom V . angeführten Statuen ver

geblich fuchen. Sie waren fchon im vorigen 

fahre von dem Kunfihändler Herrn £jenkins 

g ek a u ft, und follen nachher nach England oder 

R ußland gegangen fe y n , wiewohl wir f ü r  die 

Richtigkeit diefer letzten Nachricht nicht einfie- 

hen können. IV ir vertniffen in des V . Befchrei

bung derfelben die beiden wichtigfien Stücke,

—  viel-
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—  vielleicht daß ß e  fchon damals nicht mehr 

in der Villa waren —  die zw ey fitzenden Sta 

tuen des Pofidippits und M enander, beide in 

Lebensgröfife und vortrefflich gearbeitet; an der 

erften findet fich der N a m e , an deffen Aecht- 

heit fich nicht zw eifeln lä ß t;  der zw eyte ift 

mUkührlieh fo  genannt. Sie gehörten vordem 

z u  den bekannten Statuen in Rom.

Um die genauere Kenntniß dev Gruppe der 

N iobe, deren Befchreibimg bey der Villa M e

dicis mit eingerückt i f i , wo fie  vordem f t  and, 

hat fich der V . ein wahres Verdien f t  erwor

ben. M an weiß wie viel Streit über diefe 

Gruppe gewefen if i;  ob die Figuren urfpriing- 

lich eine Gruppe ausmachten; ob alle oder 

welche von ihnen dazu gehören ? etc. Der 

Verfaffer geht die Figuren der Reihe nach 

durch, und beftimmt es endlich dahin, daß  

außer der M u tter, der jüngfien Tochter und  

dem todten Sohne noch 6 F ig u ren , 3 Söhne 

und 3 Töchter dazu gehören, fo  daß die 

Gruppe überhaupt aus 9 Stücken befiand. W ir  

glauben daß der V . fowohl hierinnen Recht 

habe, als in feiner Behauptung gegen W inkel- 

keim an n, daß die beiden Ringer nicht mit dazu  

Zn zählen find.

L  5  D e r



D er P alla ß  Cor fin i iß  reich ein Gemälden 

und Büchern, aber ziemlich arm ein Antiken. 

D er ßlberne Becher mit erhabner A rb eit , deffen 

Winkelmann erw ähnt, und den der V .  nicht 

konnte z u  fehen bekommen, wird in der Biblio

thek a u f bewahrt, und dorten gezeigt. E r  war 

vormals im Hanfe B o rg ia , und kam durch 
eine Schenkung dahin. E r  iß  merkwürdiger 

f ü r  den Gelehrten als f ü r  den Liebhaber; e s  

find darauf einige Scenen aus der Gefchichte 

des Oreßes vorgeßellt; befonders feine L o s- 

fprechung z u  Athen. lenes Urtheil g ilt auch 

von der fogenannten fella curulis in diefem P al-  

la ß e, die der V . vielleicht eben deswegen nicht 

anführte. E s  iß  ein marmorner S c f  f e i , deffen 

Lehnen fow ohl als F ü ß e mit Reliefs geziert 

find, die Opfer und Jagden vorßellen, und deren 

nähere E rk lä ru n g , wenn fie gleich f ü r  R . ein 

Räthfel iß ,  f ü r  die R itus romanos wichtig  

feyn würde.

Bey Gelegenheit der Aldobrandinifchen Hoch

z e it , fü h r t  der V . mehrere Bemerkungen Uber 

die Malerey der A lten an. W ir  können über 

den Grad der Vollkommenheit den fie erreichten 

nicht mit Zuverläffigkeit urtheilen, da wir keins 

ihrer M eißerßücke, fondern nur grüßtentheils 

Wandgemälde befitzen. Ih r  größtes Verdienß 

beßeht durchgängig in der Zeichnung. W er  

kennt nicht die herrlichen iig n ren  im Mufeo z u  

\ P or-
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P ortic i! Den Ausdruck findet der V . z u  oft 

übertrieben) das heißt doch wohl nur den A u s 

druck in der Stellung? Und auch hier ließe 

fich noch wohl der E in w u rf machen, daß die 

Stellung die uns z u  übertrieben, oder die B e 

wegung die uns z u  heftig dünkt, es noch rächt 

dem Griechen z u  fcheinen brauchte, der einmal 

an heftigere Gefiicutätionen gewöhnt war. In  

ihren Zufam m enfetzungen waren fie  nicht glück
lich, ihre Gemälde ß n d  wie ihre B asreliefs, die 

Figuren flehen einzeln f ü r  fich. Doch giebt es 

einige Stücke die hievon eine Ausnahm e machen, 

aber allerdings find fie feiten , und unter 5  - 600 

Stücken z u  Portici werden kaum ein halb D utzend  

feyn, von denen man fagen kann, daß fie V orzü g e  

in der Compofition befitzen. E s  würde uns z u  

iv eit fü h re n , wenn w ir dem V . in feinen Bemer

kungen über das Mechanifche der M alerey der 

A llen  jolgen wollten; die neuen Verfuche die 

Wachsmalerey der A lten wieder herzußellen hät

ten wohl eine weitere A n zeig e verdient; die 

neueflen, fow ohl in Rom als Bologna von dem 

H . H ofrath Reifenflein und dem H . Grafen 

Gini gemachten Proben konnten doch dem V . 

nicht unbekannt feyn ?

Unter den Antikenfammlungen in Rom  vom 

3ien Range behauptet die in der V illa  Ludoviß  

einen der erflen P lä tze . Z u  den bekannten 

Stücken gehören außer dem ruhenden M a rs, und

der

über Malerey u. Bildhauerarbeit in Rom. 1 7 i



i j 2 F. W. B, von Ramdohr

der Gruppe vom Papirius und feiner M utter, 

befonders die bekannte Gruppe der A rria  und 

Paetus. D ieß  iß  der gewöhnliche N am e, die 

wahre E rklärung iß  bisher zw eifelhaft, und der 

V . glaubt aus diefer Gruppe einen neuen Beweis 

f ü r  feine mehrmal gemachte Behauptung herneh

men z u  können, daß die hißorifche Kenntniß der 
vorgeflellten Handlung, oder die gelehrte E rklä

rung des Runßw erks, das Vergnügen das es uns 

gew ährt zw ar erhöhe, aber doch nicht allein 

ausmache. —  So g efa ßt braucht, dünkt uns, die

fe r  S a tz  nicht nur keines Beweifes, denn teer wird es 

bezweifeln daß Schönheit fchon an fich gefalle ? —  

fondern brauchiß auch g a r nicht einmal ange

fü h r t  z u  werden. A b er daß zum  vollen Genuffe 

eines Kunfiwerks Kenntniß der Handlung noth- 

wendig f e y , und daß der F .  deshalb eigentliche 

antiqüarifche Gelehrsamkeit nicht fo  tie f hätte her- 

ab würdigen oder f ü r  den Liebhaber e n t b e h r l i c h  

halten fo llen , wie er es hin und wieder thut, 

davon mag die Begierde ein Beweis feyn, mit der 

jeder Z u fcha uer fich zuerfi z u  erkundigen 

p fieg t, was das B ild  v o r  fiel le ? D er F .. der fich  

dem Stücke nicht g a n z nähern konnte um z u  un

terfuchen was alt und neu d a r a n ß y i glaubt aus 

der F e r f c h i e d e n h e i t  des Styles der beiden F ig u 

ren , aus der Nichtüberem ßim m m g des K opfes

mit



mit dem Körper bey der männlichen F ig u r, und 

ändern Merkzeichen, mit Gew ißheit fchließen xu  

können, daß die Gruppe ß a rk  ergänzt und zu-  

fanimengefetzt fey. —  Allein eben diefe Gruppe 

kann uns zum  Beweife dienen, wie triiglich folche 

Raifonnements fin d , die fich mehr a u f  G efühl 

als TJnterfuchung fiü tze n ;  eine Bemerkung die 

w ir keinesweges einfiechten, um dem V. einen Vor- 

vourf dadurch z u  machen, denn er hat dieß 

Schickfal mit jedem  ändern Kunfikenner gemein - 

fonäern im  A ndre z u  warnen, nicht z u  voreilig 

in folchen Behauptungen z u  feyn. W as der V . 

#uerfi aus der Verschiedenheit des Styls in den 

beiden Figuren fchließen w ill, fehen wir nicht 

ab; doch nicht daß fie nicht zufammen gehören? 

Sie flehen j a , alles andre abgerechnet, • a u f  

Einem  Block ! der K o p f  des Paetus ifi nicht nur 

nicht neu , fondern auch nicht einmal angefetzt, 

wie R . aus eigner Unterfuchung m it Gewißheit 

behaupten kann, und an der ganzen Gruppe ifi 

überhaupt, unbedeutende Kleinigkeiten abgerech

net, nichts neu, als der rechte A rm  mit dem 

G r iff  des Schw erdts, und der linke A rm  vom 

Ellenbogen bis an die Hand. A llein  die Hand 

fabfi, mH der er die A rria  hält, ifi alt, zum  Be- 

daß der A rm  richtig ergänzt fey .

über Materey u. Bildhauerarbeit in Rom. 175
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Den coloffalifchen K o p f  der lu n o , der fonfl 

in diefer V illa  fiand, hat R . vergeblich gefucht; 

einige fagen er fey  verkauft und aus Rom gg. 

gangen. M an m uß hoffen daß die Nachricht 

ungegründet fey .

D ie Antiken in dem P a lla ß  M attei, die 

Reliefs ausgenommen, haben f a ß  alle dieß Schick-  

fa l  gehabt. D a s einzige erhebliche Stück, das fich  

dorten noch findet, iß  der K o p f  des Cicero mit der 

Unterfchrift C I C E R  O. D er Streit über dieAecht-  

heit der Schrift fcheint R . dahin beßimmt werden z u  

muffen, daß es ein alter B etrug aus den fpcitern 

Jahrhunderten fey • N eu fcheint die Schrift a u f  

keinen Fall z u  feyn. —  B ey Erw ähnung der 

Ehebrecherinn von Pietro da Cortona liefert der 

V . einige Bemerkungen über diefen M ater, und 

giebt ihm einigen E r fa tz  f ü r  das Unrecht das 

er ihm im erßen Bandei S . bey Befchrei- 

bung der Gallerie des Capitols zu g efü g t hatte.

D en BeJchluß diefes Bandes macht die B e-  

fchreibung des Pallaßes Barberini* bey welcher 

Gelegenheit der V . zugleich eine mußerhafte K ri

tik des berühmten Bildes von Pouffin , den Tod  

des Germ anicus, liefert. *)

* )  Der Schluß folgt im n'dcbflen Stück.

174 F* W ' B ' v- Ramdohr über Materey etc.

7 . Pin-



J 7 f

7

P in d a ri Carmina [electa. 01. 1. II. I V .  

V . IX . X I . X II . X I V . Pyth. I. V I . 

V II . IX . X I . N em . I. X I . Iftlim. III. 

V I I . cum fcholiis fele& is fuisque notis 

i 11 v f u m  acade m ia r u m  et fcholarum  

edidit Frid. Gedike, fuprem i Senatus ec- 

clefiaftici confiliarius, et G ym nafii Fri- 

dericiani Berolinenfis director. Bero- 

lin i 1786.

ie A b  ßeht des H. O. C. R. der uns hier

einige ausgefuchte Gedickte Pindars er- 

klärt lie fert , konnte keine andere feyn, 

als die Freunde der griechifchen Litteratur da

durch mit dem Geifle des Dichters fo  bekannt 

z u  machen, daß ß e  nachher durch eignen F leiß  

ß ch  weiter forthelfen könnten. W ir  billigen im  

Ganzen diefe Idee, und find völlig der Mei

nung des H . daß wenn gleich ein neuer Com

mentar über den ganzen Dichter in mancher 

Rückficht eine wünfchenswürdige Sache wäre, 

es f ü r  A n fä n g er dennoch beffer f e y , ihrem 

eignen F leiße etwas z u  üb erlaffen, und ß e  nur

M  Z durch
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durch die E rklärung aus geflickter Stücke crß- 
lich a u f  den rechten W eg z u  leiten. Um deßo 
mehr aber kommt es d a ra u f an, ß e durch diefe 
wenigen Stücke mit dem Geiße des Dichters 

fchon fo  vertraut z u  m achen, daß ße f ü r  das 
Uebrige keiner frem den H ülfe weiter bedürfen. 
B ey einem Lyrifchen D ichter, und zw a r einem 

folchen Dichter wie Pindar, werden hiezu meh
rere D inge erfordert, die fich nicht fo  leicht 
m it einander vereinigen laßen. B loß e W örter- 
klärungen, fe lb ß  Sacherklärungen, in fo  fern  
fie  Umßände aus der M ythologie oder Gefchichte 
betreffen, a u f  dis der Dichter a nfpielt, reichen 
hiezu eben fo  wenig h in , als Entwickelungen 
von Schönheiten in einzelnen Stellen; die H aupt- 
fache iß  hier, d a ß man den L efer , befonders 
den A n fä n g er, der noch keine Bekanntfchaft 
mit Lyrifchen Dichtern ha t, m it dem Ideen
gange des Dichters bekannt m acht, die Ideen 
fu p p lir t, die er als Dichter überfprang und 
überfpringen konnte, und, indem man ihm Schritt 
vor Schritt fo lg t , den ganzen Gang entwickelt, 
den feine Phantnße in dem Gedichte nahm. 
JS/lehr alfo als bey irgend einem ändern alten 
Schriftßeüer verlangen w ir hier einen beßfindi
gen Commentar, der, indem er dem Lefer N ichts  
m ierklärt zu rü ck lä ß t, ihm zugleich eine fo  in
nige Bekanntfchaft mit dem Dichter verfchajft, 
daß er bey den übrigen Stücken auch ohne 
W egw eif er ihm fo lg en  kann.

Ohne Z w eife l war dieß auch das Z ie l' das 
der H . O. C. R . ß ch  bey diefer neuen A u s 
gabe vorgefetzt hatte; er wollte aber zugleich 
damit noch einige andre Abßchten verbinden, 
und f a ß  fürchten w ir daß er eben dadurch,
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daß er zuviel umfaßen w ollte, fich z u  feh r  
von dem Hauptziele entfernt habe. E r  wollte 
die A n fä n ger zugleich mit den A n fa n g s g rü n 
den der K r itik , und dem Gebrauche der Scho
lien bekannt machen. In Rückficht a u f  das 
erfie liefert er hin und wieder einzelne Varian
ten und Emendationen, theils aus der Heyni- 

fihen A u sg a b e, theils aus eignen Conjedturen; 
und was die Scholien betrifft, fo  hat er aus den 
altern Scho Haßen die erheblichßen Stellen unten 
abdrucken taffen. D er Lefer gerätli dadurch 
in die unangenehme Nathwendigkeit, daß er 
die Erklärungen an zw ey O rten, bald in den 
Scholien, bald in den Noten fuchen m u ß ; aber 
was fchlimmer war wie d ieß , jenes H aupt er - 
forderniß, das w ir fo  eben angeführt haben, 

jene fortlaufende Entwickelung des Ganges der 
Ideen beym D ichter, mußte nothwendig da
durch unbefriedigt bleiben, indem der H . O. C. R . 
fich je t z t  nur a u f  die E rklärung einzelner 
Stellen emlaffen konnte, die durch die Scholien 
unerklärt blieben.

Diefe Erklärungen des H. erfirecken fich  
mm fow ohl auf W orte und A usdrücke, 'a ls  
a u f Sachen, oft auch a u f  Entwickelungen ein
zelner hin und wieder zerflreuter Schönheiten. 
Dem  g ro ß e m  Theil derfeiben können w ir un

fern B ey fa ll  nicht verfugen, aber bey Dingen  
ivo fo  vieles a u f das G efühl ankommt, ift es nicht 
z u  verwundern, wenn uns oft der II. O. C. R . den 
Sinn des D ich ters ' nicht recht fcheint g efa ß t zu, 
haben. W ir  heben zum  Beweife unfrer B e
hauptung nur einige Stellen aus der erflen 
Olynipifcfoen und Pythifchen Ode aus. Gleich 
im 4ten V erfe, 0 Sh %pvaoc aldro/xevou ttvo
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ccr& dia^pe-irsi vvxri /tsyjIvopcg e|o%a nrkovrov will 
der V . unter rvp den B litz  verßchen. If/ir 
feilen hiezu eben fo wenig G ru n d , als z u  der 
E rklä run g  des Schollaßm , der es a u f die Sterne 
zieht, iiy.o iß  Feuer überhaupt, nichts weiter. 
, ,  Unter allen Schützen fira lt am herriichßen das 
G old gleich dem Feuer in der N acht.”  —  Eben 

f o  gefucht fcheint uns die E rklärung V . 10, 
ipYjaxc Qi xtödpof, j>die von den Sternen verlaßne 
L u ft .”  JVenn der Dichter die L u ft  wilfle nennt, 

f o  denken wir überhaupt an das B ild  das ßch un
fern  Angen bey dem Blick in jene grenzenlofe 
F em e darflellt, ohne dabey a u f fo  fpecielle Um - 
JJände z u  fehen. Noch weniger will uns die E r 
klärung des V . v. 1 3 - 1 5  einleuchten: c$sv (von 
Olym pus) 0 7roAv(px,TCG vpvee oL/x(ptßci%.&Tcij 00- 
(puiv „co n fiiia  i. e. ipfa mens poetarum
cin gitur hym no (ceu alis"), euolat hym no.”  Von  
jenem  Auffliegen des H erzens fleht nicht nur 
nichts im T e x t , fondet'n es iß  auch g a r keine 
griechifcke Dichteridee. Jenes /MjTiscai kann der 
D ativ fow ohl als der A blativ feyn. I ß  das erße, 

f o  iß  pyris cura, und ccfi<ptßd/fo.eTCti /htjti&ggi bloß  
Dichterausdruck f ü r  fxi\ei. D a s Ganze heißt 
dann weiter nichts als Hym nus curae eil poetis. 
J ß  nyrlscci der A blativ  fo  fliinde ccu@i/3x?Z.6Tcq 
abfolut f ü r  Trhen&rcq wie der Sclioliafl w ill, ne- 
f t itu r  curis poetarum. A b er dieß wäre z u  
h a rt, und w ir flehen bey der erßen E rklärung  
keine Schwierigkeiten.

B ey der erßen Pytlnfclien Ode, gleich im A n 
fän ge, wo es in der Heynifchen und O xfurther  
A usgabe heiß t: xp vsiu  jpoppiyZ, A ttc/äxvog hu) 
iotrXonct!J,cvv Moicrav awämov Hrdxvou, iß  die 
alte Interpunktion wieder a u f genommen xpvadx
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<p6puiy$ Airo&iovci;. %ct} eic. w eil, fa g t  der H. 
die Leyer nicht zugleich dem A p oll und den M u 
fen zugehören kann. JVir laffen die K ra ft die- 
fe s  Bcujeifes dahin gefeilt fey n , fehen aber den
noch nicht ein , wie der H . 0 . C. R . felbfi bey 

feiner Interpunktion, verbinden kann (popuiyü; /Wo'A- 
Xojvoq, x p v<r£x uctj XT&XVOV etc. xpvatx iß  doch 
offenbar ein Bey wort von (poouiyfe, womit es der 
Dichter verbindet, wie kann dieß einzelne A d 
jektiv erfi z u  dem folgenden Satze gezogen wer
den, mit dem es in g a r keiner Verbindung fleht ? 
dieß find Verfetzungen wie ß e  fich wohl ein go- 
thifcher Dichter erlaubt, aber kein griechifcher !

D ie Erklärung der herrlichen Stelle v. g. etc. 
wo es von dem Gefange der L yra heißt: uctj tov 
xi%fjLXTciv xepccvvom cß&vvvetg oieivoiov •nvpig' war 
uns noch auffallender: Iupiter ip fe , Mufarum 
cantu deiinitus in dulcem qnafi foporem foluitur, 
ita vt fulmen excidat manibus et exftinguatur. 
Ob es ein edles, ob es ein zweckmäßiges B iid  fey , 
daß Jupiter bey dem Gefange der M ufen in 
S ch la f gerathe, wollen wir nicht entfcheiden ,• wir 
wiffen wohl daß das „E in g elu llt von Nachtigal
lenchören ’ ein B ild  fey  de [fen fich die Dichter be
dienen , aber es wird gebraucht als B ild  der wol- 
tüfligen R uhe, nie als Befchreibung der Schön
heit des Gefanges, wovon hier die Rede iß . IVo 
findet fich denn aber auch das B ild  im Text ? 
V on dem A dler fa g t es der Dichter gleich nach
h e r , und das iß  etwas anders; aber nenn der 
S tra l des ewigen Feuers in Jupiters H a n d . vor 
dem Gefange der Mufen erlöfcht, fo  denken wir 
uns nichts anders darunter, als daß der erzürnte 
Iupiter, der J'o eben ihn fehlendem  w ollte, be- 

f in ft ig t  wird, und ihn ruhen läßt.

Die
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D ie vorgefchlagnen V erheerung en des H . 
finden fich mehrentheils an Stellen wo wir fie am 
wenigfien erwarteten. Tirjux •mxkivTpoiireXov 0 1.11. 
70. iß  ein Unglück, das von der MoTpx  z u  einer 
ändern Z e it  wieder abgewandt w ird , w ir brau
chen daher das vorgefchlagene ttxX.ivtpxiri\og 
nicht. Ueberhaupt iß  uns kein Beyfpiel bekannt 
d a ß  irxÄivTpxTTshoc eine affiive Bedeutung hätte. 
Alsdann heißt es irut>Jvrpoiros' XSrovx Txpoi<yacv- 
tss  v. 1 1 3 • giebt eben J'o g u t einen Sinn als %a- 
pxaoovTSQ. OXßov clpd&iv 0 1 . E  55 . ficheint uns 
weit dichterificher z u  feyn als das vorgefichlagne 
o X ß o v  d p v s i v .  Eben fo  wenig möchten w ir 01. 3". 
50. f ü r  ov6' A'idzG och i v s t x v  'kyj, p x ß i o v ,  d v l -  
x j j t x v  lefen, da .gerade die Rede davon iß  daß  
P lu to  feinen Scepter bewegt, fich damit gegen 
den Hercules vertheidigt habe. Pytfa. V I. 7. will 
der V . opfyxXov ipißpo/xov %&ovog f ü r  b^iipxXov 

tptßp6,uov‘ %$ovog lefen; aber das Epitheton epi- 
ßpouLOQ p a ß t utifers Bedünkens b e ff fr  f ü r  %3 av als 
f ü r  ofx(pxkog, die tönende und erbebende E rde. 
A u f  allen Fall gewinnt der V . N ichts mit der 
Emendation: da das G anze doch nur Um- 
fchreibung von Delphi iß . Glücklicher ficheint 
uns der V . geiuefien z u  J'eyn wenn er 01. 3 , 11- 
äirtTsivccj f ü r  iinv&ific/Lj und 01. XIV» I 7 5, 
dpeTxie f ü r  dp.tP'iTipoig vorfchlägt.
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