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Hermogenis Tarfenfis Progymnafmata.

( c f .  Vol. VIII. Inedita.)

C a p . V I I .

Πδ(5/ i y  χ ω μ ί ο υ .  a)

’ T T '
^^γκώμιόν esiv εκ3&σις των προσόντων άγαμων 

τινι κοινώς η ΐόίως. Κοινώς μ&ν, οίον έγκωμιον 
άνθρωπον. Ίό'ίως ό ΐ ,  οίον έγπωμιον 'Σωκρατονς* 
Εγκώμιά^ ο μεν ό& και πράγματα·, οίον δικαιοσύνην, 
και αλόγα ζω χ , οίον ίππον, tjirj de και b') ορη, καί 
φ υτα , ««/ ποταμούς. [Κέκλητα] c) <Js έγκωμιον,

a  % ω ς

a)  Locum hunc de Encomiis feu genere emhucrixu feor- 

fim traflauit Menander Rhetor, cuius librum , aliquot 

abhinc annis a me emendatiorem editum » non fine 

fru£hi cum Hermogeni* praeceptis conferes.

V) arbores addit Prifdan. in ‘verf. ap. Pntfchium  p. 13 3 7 . 

Supplendum itaque erit S/vS^. Copiofius vero de 

omni hac Encomiorum diuifionc agit Menander cap. L

t )  Quae hic fequuntur inde a χίκλ*?»·*» vsque ad $ιεξί2ι* 

a Prifctano in verfione non exprefla funt, atque 

omnino ex margine in contextum migratfe videntur.

Trimum



4 Hermogenis

ως φχσιν, ίκ του τούς ποϊητκς τούς ύμνους η»ν 

εν τχΐς κώμχις το τΐχλχιόν αίειν. Έκχλουν
I

ίέ  κώμας τούς ςενωπούς, Επαίνου όύ διαφέρει το 

έγκώμιον, οτι ο μεν έπαινος HcCj εν β ρ χχεΐ γένο\τ 

α ν , 6?ον* Σωκράτης σοφο'ς' το 6& έγκώμιον κ<χ] έν 

μχχροτέρη Mj; αγνόει ds, οτι xctj τούς

■ψόγους τοΐς εγχωμίοις προ<7νέμουσι ήτοι κατ' ευφη

μισμόν όνομχζοντες, η ori τοις αυτοίς τόποις χμ- 

φότερχ προχγετ&\. Τ Ινι ούν όΐχφέρει τό έγκώμιον 

του κοινού τόπου; ΔοκεΓ γχρ ίν d) ίνίοις κα/ σφό- 

$ρχ ταύτα άμφόηρα αυμβχίνειν, [ο/ ον χριςέον

έγκώμιον κα) νπερ άριςέον] e). Φασί τοίνυν την

όιχφο-

Primum enim etymologiam \ ocis Ιγχάμtov gloffema 

redolere, nemo non fen tit; quae autem haec exci

piunt, de difcrimine laudis et encomii infra repe

tuntur. To llitur praeterea omni hoc gloflemaie 

nexus ferm onis; q u i, eo e ie & o , optime conftat; 

pergit enim iterum fcriptor in explicandis variis en* 

comiorum generibu«, iisque adnumeiat quoque λίγουt 

ψίκπκοώί, orationes inueiiiuas, quas pro altero eu* 

comiorum genere popit quoque Menander 1. c.

d ) h  ante Ινιόις add id i; vertit Ptifc. in quibusdam.

i )  Facile patet corrupta haee effe; a Prifuano autem in 

verfione. plane non expreiTa fun t; vnde omnino ea 

cx  contextu eiicienda effe , merito fufpicaberis. Si 

tamen retinenda fin t, legendum duco βίον ίςπέας ly-

'i-Kxntc «fir/«?, v t tncomiiim principis et

laus



δ ιχ φ ο ρ χ ν  έ ν  τ ω  τ ί λ ε ι  φ χινε< θ& ι έν  τ η  ο ίπ ο β χ σ ε ι.  Έ ν  

μ ε ν  γ χ ρ  τω  κοινω  τόττω σ κ ο π ός έ ς ι δω ρ εχν  λ χ β ε ΐν >  

τ ο  ό& έ γ χ ώ μ ιο ν  ψ ιλ ή ν  ί χ ε ι  χ ρ ε τ ή ς  μ χ ρ τ υ ρ ίχ ν  / ) .  

Τ ό π ο ι όέ ειφ ιν έ γ κ ω μ ιχ ς ιη ο ι ί δ ν ο ς ,  ο ΐο ν  Έ λ λ ^ ν ,  

π ό λ ις ,  ο ΐο ν  Ά ΰ η ν χ ΐο ς ,γ έ \ ν ο ς , ο ΐο ν  Ά λ κ μ χ ιω ν ΐδ -η ς  g ) .  

Έ ρ ε ΐ ς  όέ τ ιν χ  xctj ct π ε ρ ί τ η ν  γ έ ν ε σ ιν  σ ν ν έ π ε σ χ ν  

χ 'ζ ιχ  Ά χ ύ μ χ τ ο ς ,  ο ΐο ν  έ ζ  ονειροίτων η σ υ μ β ό λ ω ν ,  η  

τ ιν ω ν  τ ο ιο ύ τ ω ν ,  Έ τ ί  το ύ τ ο ις  τ} τ ρ ο φ ή ,  ώ ζ  π χ ρ χ  

τ ω ' Α χ ί λ λ ε ι ,  ω ς λ ε ό ν τ ω ν  μ ν ζ λ ω  έ τ ρ χ φ -η , ε ΐ τ χ  η  

α γ ω γ ή ,  ώ ς  π χ ρ χ  τ ω  Χ ,εΙρω νι έ π χ ιό ε ύ ^ η  & ) .  Κ α ]

a 3  μ η ν

laus principis; idem enim exemplum repetere vide

tur noller, quod fupra cap. V I ,  prine. propofuerat. 

—  Proxime quoque fequentia, (pati — -  i ir oßzeet Λ 

Prifciano omiifa fune.

/ )  V ertit Prifc. H o c ,  ( fcil. d iffe ru n t,)  quod in loce 

communi pro viro forti dicentes, eo confilio dicimus, 

v t praemium petamus; laus autem per fe  teftimo- 

nium virtutis habet. Addendum itaque videtur ύπΐζ 

Αςπίαις λίγοντα, Difcrimen autem hoc inter lauda

tiones, quarum aliae pro m ercede, aliae line mertede 

com ponantur, vtpote ab ipfa arte alienum, a nemine 

alio faftum rejperio.

l )  A d d it hic Prifcianus exempla R om ana, vt gentis, Ji 

L a tin u s , vrbis fi Romanus, generis fi Aemilianus.

i )  Reftitui haec ex verfione, in qua fic legitur: Deinde 

fequitur v iä u s , vt in Achille, quod medullis leonum 

pnjlns efl. H inc educatio, quomodo eruditus ejl

Tarfenfis Progynmafmata. f
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μην net) φύσις ψ νχης na] σώματος tg&TxaSrrfceTBtf, 

noq τούτο εκάτερον νατά διαίρεσιν. Έ ρεΐς γάρ 

περί μεν σώματος οτι καλός, οτι μέγχς, οτι τα χύς, 

οτι Ισχυρός* π&ρι is  ψ νχης , οτι δίηχιος, οτι σώ· 

(ppucv, οτι σοψός, οτι ανδρείος. Έ π ι τοντοις επ 

των επιτηδευμάτων, οι ον ποιον έπετήδευσε βίον, 

φιλόσοφον, i) ρητορικόν, η ςρατιωτικόν; Τβ Sh 

χυριώτατον cq κράζεις. Έ ν γάρ τοΐς ειτιτηδεύμα- 

civ «/ πράξεις, οίον ζρα,τιωτικόν βίον έλόμενος, τ ΐ  

£ν τούτω χατέπραξε j —  τά δε έκτος, οίον σνγ- 

γεν εις i), φ ίλοι, κτήματα, οικέτχι, τύ χ η , r.ctj τα  

τοιαυτα. *E$t δε χα} από του χρόνου οσον εβίωσε, 

πολνν η ηcij μέτριον , εκάτερον tib αφορμήν εγκω

μίων δίδωσι. Τον τε γ dp μακροβιότατων εν τω μη 

μετα σχείν νοσημάτων, των δια  τ ο  γηρχς γεν ο μ ε

νών &}. 'Ές'ί dö jιοί} άπο του τρόπου της τελευ

τής
■ : χ  \

apud Chironem. Iu cod. enim graeco mire haeccon- 

fufa ct corrupta funt. Exftat ib i:  eV* τοντοις >J τςο. 

<p!j , jca) παξΛΐ τΆ χειζωνι, tlrct sj aywyi) τε ξ ’ >ίγ5ιι ίίν ιζ  

ϊπαύίύϋν. Fabula ipfa noiiffima vel ex Apollod. p. 

16 0 . multisque ^liis.

2) συγγενείς, cognati, (ledi pro ίνγγενες.

i )  Verba τίν rs y«g>.—  γενομένων defiderantur in verfione 

Prifciani. —  Ante μετασχεϊν de meo addidi μ ή; 

fenfus enim e ft : fortem longaeui inde praedicandam 

sjfe, quod a morbis liber fuerit.
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rrjc  / ) ,  ο π ω ς χ π έ ^ χ ν ε ν  ν π ίρ  τ η ς  π χ τ ρ ίδ ο ς  μ χ χ ό -  

μ ε ν ο ς , v.Uj ε’ί τ ι  π χ ρ χ ό ο ζ ο ν  ε ν τ χ υ ΰ χ ,  ω ς έ π ι το υ  

Κ χ λ λ ιμ ο ίχ ο υ ,  ο τ ι net] νεκ ρ ό ς έ ζ η κ ε ι m ) .  Έ π  χοή  

χ π ό  τ ο υ  χ π ο α τ ε ίν χ ν τ ο ς  χ υ τ ό ν  έτΓ χ ιν έ σ ε ις ,  ο ίο ν  'ότι 

Ά χ Ι λ λ & υ ς  υ π ό  3 &οΰ χ π έ δ χ ν ε ,  Α π ό λ λ ω ν ο ς .  Ε ξ ε 

τ ά σ ε ις  δ ε  neq μ ε τ ά  τ ψ  τ ε λ ε υ τ ή ν ,  ε ΐ  χ γ ω ν ε ς  ε τ έ -  

3 η σ χ ν  έ π ' χ ι ’τ ω  , ω ς  ίττϊ Ύ Ι χ τ ρ ό κ λ ω , εΐ χ ρ η σ μ ό ς  

τ ις  περ\ τ ω ν  ό ς έ ω ν , ω ς ε π ί Ό ρ έ ς ο υ  α ) ,  ε ι οι π χ ΐδ ε ς  

Ζ ν ίο ξ ο ι ,  ω ς Ν ε ο π τ ό λ ε μ ο ς  ο ) .  Μ $ γ ίςη  όε ε ν  τ ο ΐ ς  

ίγ χ ω μ ίο ις  α φ ο ρ μ ή  ή  χ π ό  τ ω ν  σ υ γ κ ρ ίσ ε ω ν , ijv  τ ά 

ξ ε ις  ω ς χ ν  ό 3ιχ φ ό ς  ά φ η γ η τ α ] ,  Π χ ρ χ π λ η σ ίω ς  d s  

τ ά  χ λ ο γ χ  ζ ω χ  κ χ τ ά  το  ε γ χ ω ρ ο ΰ ν .  Κοί/ γ ά ρ  άττό 

τ ο ν  τό π ο υ  ρ )  εν  τ ω  γ ίν ε τ α ι ε γ κ ω μ ιά σ ε ις ,  ε ις

a 4 7 Ψ

ί)  τ>)? τίλίυτ?< edidi pro τΐ}ς ts λύπης. Prifcian. habet: 

ex qualitate mortis.

111)  Ridieu.a haec de CaHimacho fabula, nefeio q u o , in 

Prifciani verlione non exftat, ac ferioris grammatici 
·< \ 

figmentum effe videtur.

?0  Οζέςβυ emendaui pro Ofsow. De oraculo enim fuper 

O reß ii o fia , res nota eft. Prifcianos in verf. hic 

quoque exempla Romana addit, Je ludis in Anchifae 

honorem ah A en :a  inftituti», et de Palinuro.

0) Pro N ioptolem o habet P rifc.: quomodo Achilles Pyr

rhum. Res ad idem re d it; vocatur enim Pyrrhus ab 

aliis Neoptolemus.

f )  toC revrou emendaui pro τοΰτβ π»υ, Prifc. a loco in 

quo nnfcHntur. '
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την του γένους χώρχν ερεΐς q) τίνι $εω άνοίκειτοη; 

ο Ιον 7\ γλχνζ τη ’Α ^ ψ χ r ), ό Ίππος τωΤΙοσειάωνι. 

'Ομοίως δε ερεΐς πως τρέφετεη; ποτχπόν rrjv ψϋ- 

χ ή ν , ποτχπόν τό σωμχ; τινα εργχ εχει; που χρή

σιμον ; πόσος χρόνος τον β ίο υ ; κα/ συγκρίνεις όε, 

xoq ολοις τοΐς εμπίπτουσι τω τόπω χρήση. Τά  

πρχγμχτχ εγκωμιάσεις χπό των ενρόιτων, οίον 

την Άγρεντικήν’Άρτεμις εΰρηκε uctj Απόλλων, uctj 

άπο των χργσαμένων, ο τι τήρωες χύτη έχρωντο. 

ΜέΆοόος άε άρίζη έπϊ των τοιοντων εγκωμίων οσχ 

περί πραγμάτων, το, τε μετιόντχς αυτά σκοπεΤν, 

οποίοι τινές εϊσι κοή τχς ψ υχχς ncij τχ σώμχτχ9 
Ο Ιον οϊ Άηρωντες χνδρεΐοι, τολμηροί, οζύτεροι τχς 

φρενχς s'), έρρωμένοι τχ σώμχτχ. Έ ϊΤί·ν3 εν ονκ, 

άγνοήσεις ωπερ 3ίεούς έγκωμιχϊέον, Ιζέον ds, οτι

τχ

q )  Verba ΐ2< 2ί τ . τ . γ. χ . έςιΐς in Prifciani verfione ηοα 

expreffa funt. Iungenda videntur antecedentibus, le

gendo : tVys τ iv etc. commemorandae regiones, in qui

bus genus ferarum de quo loqueris, habitat.

A liter legit Prifc. qui h ab et, v t columba Veneri.

S~) ταλμνζοί, οξυτίζΜ τ. φζ. dedi pro άτολμοι οςύτεζοι τ. 

φζ. fecutus Prifc. apud quem : audaces, acuti. Poflet 

tamen «τολμa» fic defendi, vt τ ϊ « habeat vim inten* 

fiuam, vt in ’ίμ * χ o? j  nunquam tamen «τολμοί hoc 

ienfu occurrit.

"I



τχ είς 3"εούς ύμνους κλητέον ί). Kot/' μψι xaj τχ  

φντχ πχρχπλησίως οίπό του τόπου εν ω φύεται, 

άπό του 3 εοΰ ω χνάκειτα;, ως η έλχίχ τψ Α Ά ψ χ  « )· 

xaj οίπό της τροφής, οίον, πως τρέφεται; Rctj εί 

μ&ν πολλής έπιμελείχς d i o i T o ,  τοΰτο δχυμχσεις, 

χν d& [μιχροίς] ν ) , χοή τοΰτο. Έρεΐς <Jg ως έπι 

σωμχτος, την χνχάρομην, το κάλλος, τό χειδχ- 

λες w'), ως η ίλχιχ. εϊτχ τό χρήσιμον, ώ μ,άλίζχ 

dixrpl-^εις. Τα\; όε συγκρίσεις πχντχχοΰ πχρχ- 

ληπτέον. Κ Uj μην xaj πόλεως έγκωμιον ούκ χν 

χχλεπως μετχχειρΙσχίο χ ). ΈρεΓί γοίρ χοή περί

γένους οτι χύτόχδονες, xaj περί τροφής, ως ύπο 

3 εων έτρχφησχν, xaj περί πχιάείχς ως υπό 3 εων 

έπχιδεύδησχν. Εξετάσεις dk ως περί χν^ρώπου, 

ποτχπη τούς τρόπους η πόλις; ποτχπη την χχτχσ- 

χευήν ; τίαιν ίπιτηδ&ύμχσιν έχρησχτο ; τίνχ κχτ- 

έπρχζε;

a 5  C a p .

t )  De Hymnis feu deorum laudationibus fiue foiuio fiue · 

ligato t fermone confcriptis, copiofe inprimis agit 

Menander c. I!. ete,

k )  A ddit Prifc. laurus Apollini, 

ν') μικς3ς quod in cod. exciderat addidi. Frifc. parua. 

ν ')  ΤΪ ccsßsctäf dedi pro ei αε^αλί'ς. —  Pro »J Ιλκί* 

Trifc. habet mali arbor; legit ergo: μιιλίχ.

De vrbium laudibus copiofe agit Menander in altera 

commentarii fui p arte, p. 63 etc.

Tarfenfis Progymnafmata. 9
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C a p . V i l i .

Π gρ ί σ υ 'γ κ ζ ί σ ί ω ς .  *)

Ή  σΰγκρισις νχρείληντχι μεν καή εν τόπω 

ίιοινω, κχτχ σύγκρισιν ημών ανιόντων τχ χίική- 

μ χτχ, πχρείληπτ^ t?s xcq έν έγκωμίω , κχτχ σνγ- 

κρισιν ήμων χύξόντων τχ χρηςχ· ΊΐχρεΙληπτχ) 

S& κοή έν -ψόγω , την χυτήν πχρεχωμένη όύνχμιν. 

Έττεί de ον των φχύλων τινες κοή χυτήν uxd' χύ- 

Την έττοίησχν γύμνχσμχ, μικρόν περί χύτης λεκ- 

τίον. ΐΐρόεισι τοίνυν κχτχ τούς έγκωμιχςικούς 

τόπους. Έ.υγκρίνομεν γχρ uaj πόλιν πόλει, χφ% 

ων οΐ χνίρες, ua/ γένος γίνει f ucij τροφήν τροφή, 

:i:ij 67πτηδεύμχτχ, xccj πράξεις, zccj τχ έκτος, 

να] τρόπους Άχνχτων, κα) τχ μετ' έκ&ΐνχ. 'Ομοίως 

όε ει ncij φυτχ■ συγκρίνεις, χντεξετχσεις τούς δόν· 

τχς α) τούς 3 εούς, τούς τόπους έν οίς φύετο^, 

το ήμερον, τήν χρείχν των nxpncovb), Kccj τχ εξής,

'Ομοίως

*) Excidit hic in fronte capitis definitio comparationis, 

quam fic habet Vrifc. Comparatio eß vel fimilinm, 

vel diuerfirnm , vel minorum ad maiora, vel maio

rum ad minora collatio.

λ)  Frifcian. legifie videtur τους πςοίϊχντχς «υτοΐς Seeif, 

vertit enim : prae/entia iis  numina.

F) Ap. Frifcian. et vtilitatem , et fru ftu s ; legit itaque 

τ ίν  χζίίιχν nat τούς χχζπαΰς.



'Ομοίως 6i xocj πρχγμκτχ συγζρίνοις, έρεΐς τούς 

πρώτους χψχμένονς τω.ν πρχγμοίτων , xcq τούς με- 

τιόντχς πχρχ^ήσεις οίλλήλοις, εϊτχ c') ποι·οτητχ του 

σωμχτος, ποιότητχ της ψυχής. Τ χυτό όέ σοι xuj 

περί πάντων χεί£ω 3 εώρημ'χ. Ένιότε αϊν ουν uxrx 

το Ισον 7Γροοίγομεν τχς συγκρίσεις, ϊσχ δ&ίχνύντχς 

ci πχρχβχλλομ&ν, η αιχ ιτ:·ντός η όιχ πλ&ιόνων' 

ένιότε όε Sxrepov προτί^εμεν d), ένιότε δε τό μίν  

ψεΎΟμεν ολως , το 6ε έιτχινουμεν, οι ον ει λέγεις 

σύγκρισιν διχχιοσύνης χοή πλούτου. Τίνετοη δε ;tcq 

προς τό βελτίον σνγχρισις’ ivScc e) άγων τον 

έλχσσονχ Ίσον τω χρείττονι δεΐξα ’̂ ο i ον εί σΐ;'γ- 

χρισιν λέγοις Ήρχχλέονς ttctj Όδυσσέως. Άττχιτεί· 

δε τό τοιοΰτο βίχιον ρητηρχ nctj δεινότητχ. Δεΐταί] 

dl· xaj γοργότητος ή έργχσίχ πχντχχου y όιχ τό 

δ&ΐν τχχείχς ποι&ΐν τχς μετχβοίσεις,

C a p ,

Tarfenfis Progymnafmata, u

c) ε ίτ* , praeterea , addidi Piifciani aufloritate.

d)  Ciariora haec Jfunt in graecis quam ap. Prifc. qui ver

t it :  Sic enim vel in  omnibus vel in pleris:ue finiilis 

oflendinius, quas comparamus. Iu cod. graeco verba 

haec iviirs —  πϊ.ιιίνων margini adfcripta erant, ea

dem tamen manu, qua ipfe co d e x , ea^ue errore 

tantum omifia effc quiique videt.

e) Verba h aec, VvS« —  Seines» in verfionc non ex-

preffa funt. ,
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C a p .  IX .

Π  ί ^ ϊ  ύ δ ο π α ι ΐ α ς .

’moroitct ες\ν μίμψ ις ή^ους υποκειμένου προ

σώπου, οϊον τίνχς χν είποι λόγους fl) Ανδρομάχη 

έπι'Έκτορί', Ώροσωποποίί’χ δε,οτχν πρχγμχτι π&· 

ριτβωμεν πρόσωπον, ώσπερ ο ελεγχος πχρχ Με- 

νοίνδρω, uctj b) ώσπερ πχρχ τω Ά ριςείδ η  ή 5"α- 

Aa<rcr« ποι&ΐτοιι τούς λόγους προς τούς ’Adi;νχίους. 

Ή  δε διχφορχ δήλη, έκεΐ μεν γχρ οντος προσώ

που λόγους πλΰττομεν, έντοοΰΖχ δε ούκ ον πρό- 

σωπον πλχττομεν., ΈΙδολοποιιχν δέ φχσιν εκείνο, 

οτχν τοΐς τε Γ̂νέωσι λόγους περιχπτωμεν, άίσπερ 

Άρΐϊείδης εν τω πρας ΐίλοίτωνχ υπέρ των τετ-

τχρων

λ )  Pro exemplo ex Menandro petito habet Prifi. vt Ci

cero patriae et reipublicae in  inueciiuis dat verba. 

Menander hic quis fuerit, incertum eft. Commemo

rat quidem Menander Rhetor de Encomiis p, / j . fefe 

aliquando finxifle τίν λίγον Iouis fratrem ; fed M e

nandri huius aetas poft Hermogenis tempora reiicienda 

videtur, cf. Comment. noßram opufculo eius prae

fixam, p. 2 1 . Intelligenda itaque potius videntur haec 

de Menandro poeta: nifi alius forte rhe,tor huiui no

minis inclaruerit.

V)  Quae iam fequuntur, inde a usttcq —  πλάττομ™ 

defiderantur in verfione. —  Locus Ariflidis ad quem 

refpicit exftat in Panathen. O p. I , p. 98. ed. Iebb.

/
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τάρων c) , τοΐς γχρ χμφϊ τον Θεμιςοκλέχ περίη·ψ& 

λόγους. Tivovrctf δέ ηθοποιία) xcij ώρισμένων xctj 

αορίζων προσώπων. Άωρίςων μεν, οίον ποίους uv 

ε'ίποι λόγους τις προς τούς οϊχείονς μέλλων αποδη

μεί ν , ωρισμένων όε, οίον ττοίους χν ε'ίποι λόγους 

Ά χ ίλ λ εν ς  προς Αηϊδχμείχν, μέλλων έπ'ι τον πό

λεμον εξιένκ). Των δε -ηθοποιιών ctj μέν εϊσιν 

απλοί/, οτχν τις χυτός καθ’ αυτόν ντοτίθεται) d ) 

λόγους διατιθέμενος, aj δε διπλοί), όταν προς άλ

λον. Καθ’ εχντόν μεν, οίον τίνας-αν ε’ίποι λόγονς 

ζρχτηγός από της νίκης άναζρέφων; προς άλλους 

δ ε, οίον ποιους αν ε’ίποι λόγους ςρχτηγός [προς 

ςρχτιάν]β) από της νίκης άνχςρέφων. ΥΙχντχλοΰ 

ίέ  σώσεις τό οίκεΐον πρέπον τοΐς ύποκειμένοις προ- 

σώποις τε xctj κχιροΐς. "Αλλος μει) γχρ νέου λό

γος, άλλος πρεσβύτου· άλλος δε γεγηθότος, άλλος 

άνιωμένου. Ε ίσι δε ctj μεν ηθικοί), ctj δ& παθητι- 

κα/', α/ δε μικτά). Ήθιχοή μ&ν t εν χ ις επικρατεί

ολον

c )  Nempe in oratione pro quatuoruiris M iltiad e , The* 

m iftocle, Pericle, Cimone. Op. I I ,  p. 11 6 . —  Pri* 

fcianus hoc exemplo om iffo, laudat aliud ex Cicer, 

orat, pro Caelio. Op. V . p. 4 7 7 . quod facit Cicero 

pro Coelio, verba davs Appio Caeco contra Clodiam,

/i) 07τοτ/&£τ*ι, fupponitur, dedi pro CirtuinT^rici.

t )  Verba vgif ςςχτιϊίν addidi ex verfionc, quae habet a i  

exercitum. Pro ijnpeiatore Frifciamis vocat Sci

pionem. , ,



ολον το η ΰ ο ς,-------/ )  οι ον τ Ινχς χν ε'ΙποΙ λο-

γονς Άνίρομχχτ] επϊ "Εκτορι. Μιηπχ] 6h, ccj σΰνο· 

6ον εχοναα] η^ους κα} πχ^ους' οίον τΐνχς χν ε’ίποι 

λόγους Ά χίλλευ ς επ) τω Π χτρόκλω. Κ*/ yxp το 

ν χ 3 ος όιχ rrjv του ΐΐχτρόκλου σφχγην, κοή τ ο  

η3ίος ίν ω περί πολέμου βουλεύετα]. Ή  6s έργχ- 

σΐχ κχτχ τούς τρεις χρόνους πρόεισι, Κ α} άρξγ 

Τ6 χπό των παρόντων, οτι g ) χχλεπχ. Ε 7τχ  

ανάδρομη προς τχ πρότερχ, οτι πολλής εύδχιμο· 

νίχς μΛτέχοντχ, ε7τχ έπ'ι τχ μέλλοντχ μετχβtj%i9 
οτι πολλω όεινότερχ τχ χχτα,ληψόμενχ, "Ε^ω όε 

κα) σχήμχτχ κα) λέξεις πρόσφοροι τοΐς ύποκειμέ- 

νοις προσωποις.

C a p . X .

Π £ £ / I κ <ρ £ α <τα ω ς.

’ΈκφρχσΙς έζι λόγος περιηγημχτικός, άνεργης 

£}ς φ χσι, κα} ύπ οψιν χγων τό όηλούμ&νον. Γ/- 

'  V0VTOJ

/) Exemplum quod fequitur non ad ti 59*? fed ad r) 

ιταμοί pertinet, ac cum prius defideratur patet man
cam hic effe orationem, quod docet quoque Prifcia- 

nus» apud quem: Morales fan t in  quibus obtinent 

inores J v t:  quibus verbis vti, potnißet ruflTCus, cum 

primum afpexit neuem. Pafjionales uero, in quibus 

paffio, itle/i commiferatio perpetua inducitur, v t : 

'quibus verbis vti potuijfet Andromache mortuo viro, 

g) Rationes quae hic da praefenti et mox de prs terito 
ec futuro tempore adducuntur, deiiderantur in ver* 

fions Prifciani·

14  Hermogenis
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voircq is  εκφράσεις Tg not} προσώπων, uctj πρχγ- 

μάτων , na] κχιρών, κα) τόπων, nocj χρόνων, κα/ 

πολλών ετέρων. Προσώπων μεν , ώς πχρ 

Όμήρω ά).

Φολχο'ί ε ψ , χωλός $ έτερον πόδχ.

ΤΙρχγμάτων <ίέ, οίον εκφράσεις τΐεζομχχΐχς 

net] νχνμχχίχς' \ιχιρών δε, οίον ειρήνης, πολέμου’ 

τόπων όε, οίον λιμένων, χίγιχλών, πόλεων χρό~ 

νων όε, οίον εχρος, βέρους, εορτής b'). Τένόιτο 

όέ τις xcij μικτή εχφρχσις, ώς πχρχ ΘονκυδΙόει ή 

νυκτομχχΐχ c) ,  rj μεν γάρ νύξ κχιρός τις , ή 0k 

μάχη πρχξ,ις. Έπιχ&ιργσομεν όε τά μ'έν πράγ- 

μχτχ έκφρχζοντες χπό των γεγονότων, xou έν χν- 

τοΐς γινομένων’ οίον εί πολέμου λέγοιμεν εκφρχσιν, 

πρώτον μεν τχ του πολέμου έρουμεν, τάς ςρχτουρ- 

γΐχς, τχ χνχλώμχτχ, τους φοβους d ) .  Ε ΐτ χ  τχς 

συμβολχς, τχς σφχγάς, τούς δχνάτους, εϊτχ το 

τρόπχιον, είτχ τούς πχιχνχς τΰν νενιχηκότων, των

Λ- #

a )  II. ß . 2,17 · Thcrfite. Pro eo Prifcianu* petit ex

emplum ex Virg. A eji. I ,  3 16 . de V enere: Os ha· 

bitumque gerens et virginis arma Spartanae, 

logriji non expreflum eft in verfione.

r )  Plataeenfium nempe contra Peloponnefios. c£ Tktteyd. 

I l i ,  10 . Prifcian. Thucydidis nomine omiiTo, habet: 

/i quiS pugnam nocturnam etc.

ri) ToDy <ρόβ»νς refcripfi pro τ&ϋί φίνινς, qui ab apparata 

belli alieni funt, fri/c. timores.



ίέ  \$Τΐωμένων\ e) τχ ό οίκου χ , την όουλείχν. Έχν  

ik  τόπους / )  εκφρχζωμεν, η χρόνους, η πρό- 

σωπχ, εζομέν τινχ noj εν. της όιηγήσεως, εν- του 

χχλοΰ, -η χρησίμου, ή παραδόξου, λόγον' Άρ&τα} 

ό& έκφρχσεως μοίλιςχ μεν σχφήνεια κοή ενέργεια. 

Δ&ΐ γχρ την ερμηνείαν άιχ της χκοης σχεδόν την 

οψίν μηχχνχ&α/. 'Έγ/ μέντοι συνεξομοιοΰ&οί/ τχ  

της φρχσεως οφείλει τοΐς πρχγμχσιν, χν χνδη- 

ρόν τό πρχγμχ, Ζςω κιχ} ή λέξις τοιχύτη , χν χύχ- 

μηρόν τό πρχγμχ, ε<?ω κα) η λέξις πχρχπλησίχ. 

Ίςέον δε, οτι των χνριβεςέρων τινϊς ούκ εΆησχν 

την εκφρχσιν εις γύμνχσμχ, ως προειλημμένην 

κα] εν μΰδω καj εν διηγη'μχτι, καj εν τόπια κοινω 

zu) iv έγκωμίω g ). Kaj γχρ έκεΐ φχσιν έκφρχ- 

ζομεν καj τόπους κοή ποταμούς, xaj προίγμχτα κα) 

•πρόσωπα. Ά λ λ ’ "όμως, επειδή τινες ού φαύλοι 

noj τχύτην έγΊχτηρβμησχν τοΐς γυμνχσμχσιν, έκο- 

λουΰήσχμεν καj ημείς, ρχδυμίχς εγκλημχ φεύ- 

γοντες.

C ap.

e) >?TT«fiiVMv, fugatorum, quod exciderat, de meo addidi.

f j  Pro rix-ey? male legebatur χςάνους, quod ftatim fequi- 

tur. Legendum efle τόνους docet Prifc. qui habet: 

loca , tempora, perfunas.

j )  Verba xai Iv τί-ττ» xe*y«, xul h  iy καμία neglecta funt 

a Prilciano.

1 6 Hermogenis
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C a p .  XI.

Π  « g  * S  z σ  t  ω  ς .

'Ύπερ δέσεως ορον δεδώηχσι τω τήν Stiav 

slvotj επίσκεψιν λογικήν ά) πράγματός τίνος θε

ωρούμενου , άμοιροΰσκν πχσης Ιίικής ίτεριςχσεως. 

Έο/κε 7J Άέσις χαχόλικης συμβουλής τόπον έπέ- 

χειν, ου πρός τι πρόσωπον υποκείμενον, αλλ’ 

απλώς κοινώς προς οτιοΰν νχτ χναΰεώρησιν μόνων 

των προσόντων τω πράγματι \_λχμβχνουσχ~\ b). 

Ό τα ν γχρ έξετχσωμεν εΐ γχμΥ,τέον 9 ούχ ουτω όεΐ 

προ<θέντχς λέγειν, οίον Πε^κλδί1 ή Άληιβιοίδη, 

ή ετί τοΐςόε τοΐς συμβεβηχόσιν, ή τχύτην εχοντι 

τήν ήλιχίχν, ή T o ix d r y  χεχρωμένω τύ χη , άλλ’ 

απλώς, τχντχ πχντ αφελόιτες, τα πρχγμχ, έφ' 

εχυτου ^εωρήσο μ εν , των προσόντων αυτω τήν 

ίζέτχσιν ποιούμενοι c ) , οΐον ει ποιητέον τόδε ώτι-

νιουν

ά) λογιών in cod. fuppletum eil: α recentiori manu. Pri- 

fcian. omnem hunc locum ar&ius contraftum ita ver

t it :  Pofitio eß deliberatio alicuius rei generalis ad 

nullam perfonam certam pertinens, vel aliquam par

tem fubjlantiae. Om ifla itaque ab eo funt prima 

verba vsque ad

V) λαμ·βίνο-jstc, quod redundat, e contextu eliciendum 

videtur.

Ο  "χοιβύμενοι refcripfi pro πΜυμίνος, Prifcianuscontra£le: 

vt fi  tradamus an nanigandum, an ducendum vxorem,

Bibi, d, a. Litt. 9. St. b <»«
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νιοΰν δια τό τοιοίδε eivoj τχ  άποβχίνοντχ χοϊς με- 

τιοϊσΓ, ώς ίχν πρόσωπον ώρισμένον λχβοιμεν κοή 

περίςχσίν τινχ, χα] όντως την διέξοδον των λόγων 

ποιώμεδχ, ον δέσις «Λλ’ νττόδεσις. Των ό'ε
I

δέσεων ctj μίν πολίτικα}, cij <ίέ ον d). Koe/ πολί

τικη  μεν aj νποπεπτωχνΐαι τχΐς κοινχΐς έννοίχις, 

eiov εί ρήτορεντέον, κα] οσα τοιχντα. Ον πολί

τικα) 6k, όσοι οικείας τίνος ίπιςήμης, χα} προσή- 

χονσαι τοϊς περί χντοίς χνχςρεφομένας' olcv εί 

σφαιροειδής ο κόσμος, εϊ πολλοί κό&μοι, εί ό ήλιος 

πνρ ; Αιδε μεν ονν φιλοσόψοις αρμόζουσιν. Έ ν  

δε τχΐς χλλχις τους ρήΐορχς γυμνχζέον. ’£1νόμχ— 

cxv όέ τινες ταντχς μίν πρχγμχτικχς , έκείνχς δε 

δεωρ·ητικχς. Τ χΰτχς μεν ονν ενδέχετο^ xctj πρχχ~ 

Srrjvaj, έκείνων δά τέλος ή δεωρίχ. Διαφέρει δ& 

τόπου ή Άέσις, οτι ο μεν τόπος ές'ι ο μολογον μένον 

πρχγμχτος ανξησις, ή δί δέσις αμφισβητημένου 

πρχγμχτος ζήτησις. Ύων δε δέσεων α] μεν χ- 

πλοί), ccj ie  κχτχ το προς τι λχμßxvovrcq, aj δε 

διπλοί] νομίζοντας. *E«y γχρ λέγωμ&ν εί γχμη- 

τέον έ) , απλή, έχν άε λέγω μεν εί άδλητέον μάλ

λον

an pbilofuphandum, n m  addentes cui, fed  ipfam vim  

per fe et per accidentia requirentes.

Λ') Prifc. aliae ciuiles, aliae priuatae.

e) Habet Frifc. an luäationem exercendam; legit itaque 

h ic vt in proximis f i  «3λ·<τ*βν, atque fic refcriber»- 

dum efle , v ix  dubitaucris.

I

i



λον η γεωργητέον, διπλή. Αεί yxp τον μεν άπο·

τρέπειν / ) -------, Διαιρούντο* a/ θέ<τεις, τοΐς

τελικόΐς λεγομένοις κεφχλχίοις, τω συμφέροίτι, 

το άικχίω, τω δυνατω , τω πρέποντι· οίον ο τι ό[- 

χχιον γχμεΐν, xccj τον χυτόν Ιίρχνον εϊσφέρειν τω, 

βίοο' g ) ΟΤΙ συμφέρον, πολλοί γάρ £% χυτόν τχ

πχρχμϋθια' οτι δυνα τόν,------- οτι πρέπον, τω

μη θηριωδως δοκεΐν διακεΐ^Λ;’ ουτω κατχσκευά- 

ΰεις. Ανατρέψεις δε εκ των εναντίων, λύσεις δε xd} 

γάς εύρισκομένχς αντιθέσεις. 'ΐ,π'ι i t  τελευτής 

«/ προτμοπχ), χοή τχ  κοινά εθη πάντων ανθρώπων.

C a p .  X I I .

Π ί  £ ι ν ό μ ο υ  i I σ φ ο £ α ς.

Kctf την του νόμου εισφοράν τάττουσί τινες έν 

γυμνάσμχσιν. Έ τεί δε xaj έν πραγματική νόμων 

θέσεις χα] κατηγορίας έμπίπτουσα:/ ποιοΰσι ζητη- 

α ν , διαφοράν εκείνου φχσίν α). Έ ν μεν γάρ

b  % πρχγμχ-

Excidiffe nie videntur verba: πςος τ ’ αλλβ πςίκττςέ- 

vtvTu. Prifc. Oportet enim ab altero dehortari, ad 

alterum hortantem.

g )  Prole fcilicet procreanda. —  Prifc. et quod a paren

tibus accepimus, reddere vitae. 

i )  Poft το ΙυνατΙν defideratur ratio. A d d it Prifcianus: 

A  fimilibus enim facile poffumus ducere.

<0 Differentiam ponunt inter orationes confiflas et veras, 

ad leges ferendas com pofita i, quod illae infinitae,

* hae
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ΐτρΆγμοίΤίχη τΐερίϊχσίς έςιν, έν γυμνάβμχη όε 

ον» ίςιν. Οίον έν σπάνει χρημάτων γράψει τις 

ώνητάς s7vccj τάς άρχάς· οΰχοΰν εχει τον χοαρον, 

Την σπάνιν b). Έ ν γνμνάσμχτι $β τούτο ovXj 

’εςιν, άλλ’ άττλως γράψει τις ώνητάς sivotf τάς 

άρχάς, οίνευ χχιροΰ χ<ζ} τής όίλλης περιζάσεως. 

Διαιρείται cJs τω σχψ εΐ, τω ό'ιχχίω, τω νομίμω, 

τω σνμψέροντι, τφ όννχτω, τω τΐρέτζοντι. Τω 

μεν σχφι/ΐ, ώς παρά τω Δημο<3 ένεί c). Ά λλα

TCoiaiv

hae finitae fint circumftantiis. Rationem  tamen 

huius dilcriminis non fatis cfiequor, poffunt enim in 

oratione quoque confifta poni circumßantiae.

V) Verba thv —  απάνιν non eXprefilt Prifcianus.

c}  Verba haec Deinofthenis in orationibus eiui, quae ho

die exftan t, fruftra quaefiui. —  Omnino autem ea 

quae iam fequuntur tam mutilata tum corrupta funt, 

quod praeter Prifciani verfionem ipfa rei ratio docet; 

defiderantur enim exempla de vtili et iu fto ; prae

terea pro ra Sinum legendum duco t«  Sixaia , hoc 

m odo. TS> μϊν eexpet, «? παξαι τΆ Δ^μοο^νε»; Αλλά 

rrctriv I?» ταΰτα yvxvrn xa) μα^ιΐν ατ,λχ xxl 

Τω Si Satui» —  ·—■ (Addendum  hic eit exemplum 

ex Prifciano: quod et contra naturam et contra mo

ves'). Τω νομίμα Si —- — - (Iterum  hic ex Prifciano 

fupplendum eft: quod contra leges veteres. Exem

plum enim quod fequitur, non ad le g a le , fed ad 

vtile pertinet. Pergendum itaq u e:) T« Si συμφί-

fSYTt
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ττασίν έςι Txirx yvcovxj v.cq μχΰεΐν χττλχ κα/ σχφη 

ree, δίκαιοι. Ύω νομίμω d e ,  οτχν λέγω μεν, "ότι 

κα/ νυν κοί] εις τον επιόντχ χρόνον βλκτττ&ι. Ύω 

δυνχτω δε, οτχν λέγω μεν , οτι ούδ& δύυχγίΐι yt- 

v& Sccj. Ύω πρέποντι δε, Ötuv λέγω μεν , ως δόξχν 

βλάπτει.

ςοντι, Ιτχν λίγωμιν οτι neu vL’v %ui tU τον Ittuvtx 

χςόνον βλάπτε. R elicua expedita fu n t; yivtcQxt enim 

refctipfi pro λέγ*η ex Prifc. qui h ab et: quod neque 

potefl fieri.

' r

t>3 II.



22 Aninoaduerir. in epigr. nonnulla

II.

ANIMADVERSIONES

I N

EPIGRAMMATA NONNVLLA 
ANTHOLOGIAE GRAECAE.

Antipatri Sidonii.

Φχα&ις τχν μεν Κνττριν χνχ αρχνχχν Κ vlSov töptav, 

'Ά$& που ώςφλέξβι Κ Α Ι Θ Ε Ο Σ  εύσχ Xid'ov" 

τον S' ένι Θεστιχόχις γλυκνν"Ιμερον, ονχ οτι πέτρον 

άλλ' ότι χην ψνχρψ πνρ κίχμχντι βχλ&Τ. 

τοίονς ΏρχζιτεΚης κάμε 8χΙμονχς, όίλλον επ χλλχς 

γας, ΐνχ μη όισσω ττχντχ δέροιτο πυρί. 

Legitur hoc Epigramma in Anthol. W ecb. L. IV. 

p. 463. in Anal. V . P. Τ . ΙΓ. p. 14. et verfatur 

in nobiliffimis Praxitelis operibus, Venere Cni- 

dia Amorisque apud Theipios iigno, laudandis. 

Secundum huius Carminis verfum graue men

dum occupauit, quod fenfum totiusque loci ele

gantiam perimit. Videamus fententiam. V e 

nerem, inquit, Cnidiam confpicatus, dices: Sane 

haec, quamuis D ea, tamen vel lapidem amore 

incendat! κα] $εος li. χχίττ&ρ 3εος ovzx. Lapidem



vrere, apud poetas puellae dicuntur pueriue, 

pulcritudine prae aliis ita confpicui, vt omnem 

rerum naturam amoris fenfu implere videantur. 

Quod igitur mortalibus, fecundum poetas, con

ceditur, vt rebus inanimis amorem tamen in- 

ftillent, idne Diis negauit Antipater? Minime 

vero. Scripfit enim A ntipster, ni me omnia 

fallunt:

"A ie 7τον. ως φλέξει Κ Α Ι Λ ΙΘ Ο Σ  &υσχ λΙ%ον: 

Dices: Profeffio haec, quamuis lapide fculpta, 

tamen vel lapidem incendat/ Sic fere Epigr. XXIII. 

Κα/' λίδος ως Π χφίη Άωρήζατο, η τχ χ »  μχλλον 

E fie  λί^ον Ώαφίη, ncCj ωμοσεν' Ή3ελον sTvotf. 

Calliftrati Statua IX. ρ. 901. ed. Olear, άλλά, xocf 

λί$ος ων, εϊχεν έξουσίαν φωνής.

Diodori Zona.

Ψνχράν σεν κεφχλχς έπχμήσομα] χ'ιγιχλΐην 

•jTn/α, κχτχ κρυερον χευχμενος νέκνος’ 

ου yxp σευ μήτήρ ετητνμβιχ κωκνονσχ

οϊ$εν Άλεξάντη  CON ΜΟΡΟΝ έΐνχλιον’ 

άλλχ σ' Ιοημχιοί τε nccj «ξεινοι ττλχτχμων&ς 

<5έ£οντ&ι γχίγς γείτονες ψόνες. 

ωστ %χε μεν ψχμχΰου μόριον βρχχν f κονλύ Sb

SxHpVf

ξεΐν f h re) εις όλoyv εδρχμες έμττορίην.

b 4 Anthol.
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Antho!. W echel. p.368. Anal. V . P. T . II. p. 82. 

Ad verfum quartum huius Carminis haec anim- 

aduertit cl. Brunckius p. 141. ,,Ά λ ε ξάντη cor

ruptelae fiifpicione non vacat, άλιζάντων in V at. 

cod. fcriptum. Mirum eft, qui hominis incog

niti cadauer, flu&ibus in litus eie& um , fepul- 

turae mandat, hominis huius matrem nomine 

compellare poffe. Forte fcribenaum: οΐόεν άλι- 

ξάντου τον μόρον εινάλιον. Sed neque hoc placet. 

Pro olSev Florentina εϊά&ν in duobus Planudeis 

codd. etiam obferuatum.'’ Haec vir acutiffimus. 

M ihi in mentem venit

ον γχρ σ&υ μήτηρ επιτύμβια, κωχύονσκ 

εΐδεν άλίζχντον Σ^Ω,ΜΑ Τ Ο Δ ’ εινάλιον. 

σωμχ άλίζχνχον, corpus maris fluüibus foede la

ceratum. Vide Toup. ad Suid. P. III. p. 376, ed. 

L ipf. Anthol. L . VI. fp. 548.

λείψχνον ανχμηρων ζχνδϊν νττ ψόνοον, 

Sophoc. Aiae. 227* ούκ άρχέσει το μη ού πέ- 

τροιτι πχς κατκξχΐΉεις 3 χνεΐν. cf. .Marcland. ad 

Suppi, p. 150. Proximi verfus ex mente Reiskii 

lic  feribendi:

άλλα σ έρημχΐοΐ τε Hoij άζειι ζι πλχτχμωνες 

δέξχντ , Ά ιγχίης γείτονες ηί'ονος.

T otius loci fententia haec e il:  Mater tua, quae. 

cenotaphium lacrymis irrigat, lacerum tuum cor

pus haud vidit. Illud enim in fcopulos, litori 

vicinos, delatum eß. Crina-
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Crinagorae.
Οιονς αν!? ouvv cϊχήτορχς, ώ ελεεινή,

ενρχο. Φεν μεγάλης Έλλάάος χμμορίης. 

ΑντΙκχ K A I TAC Η γβχμχλωτέρη ε’ίθε,Κόρινθε, 

xstScq, ««/ Αιβνκης ψάμμον έρημοτέρη,

Ή  τοίοίς όιχ πχαχ πχλιμνρήτοισι δοθβισχ 

θλίβειν άρχαίων οστέχ Βχχχιάόων*

Anal. V .P . Τ . II. ρ. 145. Primus edidit P. W ef- 

feliog ad Diodor. Sic. Τ . ΙΓ. p. 591. Tertium  

verfuni, qui in mendo cubat, varie tentauit 

Brunckius. V . C. Maxime placet, quod χ θ χ ·  

μχλάτερον et ερημότερον fcribendum fufpicatur. 

Sed ne iic quidem locus perfanatus eft. Vitium  

haeret in verbis xctj γας η , quorum vltimum 

ante »a/ olim leftum  Fuifle fufpicor, f ic :  7} χοή 

γχς. Totum  autem locum fic refingam:

Αντίκχ  C’ Ή  'E A IK A C  χθχμχλώτερον ε ίθ ε ,t 
Κόρινθε

χεΐ<£α] 'Η λίβυν.ης ψάμμον ερημότερον. 

quid interfit inter xctj γχς et ελίχχς harum rerum 

periti haud ignorant. Iam poetae fenfus perfpi- 

cuus eft. Corintho Helicae fortunam , prae ea, 

qua nunc fruebatur, precatur Crinagoras. He

lice , vrbs A chaiae, Olymp. CI. 4. fiue terrae 

hiatu haufta fiue maris flu&ibus fubmerfa eft, 

narninte Diodoro Sic. X V . 48· Τ .  II. p. 4 0 . Stra

bone I. p> iQ2, Seneca Nat. qu. VI. 33. Callifihe-

b 5 nes
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nes in libris, quibus defcribit, quemadmodum 

Helice Burisque merfae fu n t, quis illas cafus in 

mare vel in illas mare immiferit. —

Crinagorae. *
ΤΊοιμην ω μχχχρ , ε’ίΰε χχτ ονρεος έιτροβάτευον 

xyywf Troirjpov τόνδ’ χνχ λενχόλοφον, 

χριοΐς άγητηρσί ircrs ΒΛΗ ΧΗ Μ ΕΝ Α Β Α Ζ ϋ Ν  

η πικρή βλΰΐ- ĉq νήοχχ πηδχλιχ 

ίίλμψ  τοίγχρ εδυν ύποβένδιος' χμφί δ* τχντγν 

δΐνχ με ροιβδησχς Κύρος χπημέαχτο. 

Anale&a Vet. Poet. Τ · II.' ρ. 15Ι. Carm. X X X IX . 

in Anth-ol. R eifk. Carm. 735. p. 148. Verba funt 

nautae, qui a contrariis ventis correptus flu& i- 

busque fubmerfus felicem paftori conditionem 

inuidet. V . 3. conclamatus eft. Eiusmodi vlcera 

aut prorfus non attingenda fu n t , aut vbi attige

r is , defperatam medicinam adhibeas opus eft. 

Brunckius ipfe libi parum fatis facit fcribendo: 

xpιοΐς χγητηρσι xxrx βληχήν χπολου^ων. Quid ?

Κ ριοΐς xyijrijpai ΕΜ ΟΝ ποτέ ΒΡΕΓΜ ’ ΕΝ Α - 

P A C O I N  —

Senfus eft: „Fortunate paflor, vtinam tecum in 

f altibus oues duxiffeni potius, cum earum duci

bus auietans, quam nauem commifijfem fluffiibus, 

Tpfa res fatis nota vel ex gemmis, in quarum plu

rimis Satyri exhibentur, arietibus frontem prae

bentes
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bentes quam petant. Coniefturam noftram non

nihil firmat Carmen inter Άάέσποτχ X L . Anal.

Τ . III. p. 159.

ΧχΙρω τον λχκόπυγον όρων 3 εον ύς το φάλανΰον 

ΒΡΕΓΜ’ νπό τχν ulyxv, αϊπόλst τυπτόμενοι/.

Antiphernis.

Ή μιαν μεν ζώ&ιν έόόχουνίτι, χεΐνο S 'Ζφυσ&ν

tV μόνον χίπντχτου μηλον έπ' χκρέμονος.

rj ίέ  γ,νων δένίρων κχρποφΰόρος, ή πτιλόνωτος

ηχμπη, uxj το μόνον βΰί<?Ηχνο<; £ξύφχγ$ν.

ο φθόνος εις πολνν οχλον άπίβλ&π&ν· ος ά& τχ 
ι ,

μιχρχ

π ο ρ ϊεΐ, Κ Α Ι τούτονς ΓΗΡΑΝ Ά Ε Ι  M’ 

Ε Λ Ε Γ Ε Ν .

Anale&a V. P. Τ . II. ρ. 2θ6. In Anthol. Reifk. 

Carm. 786. In verfu nouiflimo Codicuni leftio- 

nem reftitui, quam et Reifkius et Brunkius te

mere mutauerunt. Ille in textum inuexit: τού

τον γνΐχ^όίνχιμιt ελ&γεν. quod ipfe lic explicat: 

A t  qui pauca corrumpit, illius offa libens equi- 

dem fpargerem. Hic emendauit: τούτον xy&i ov 

φθόνος χλλχ ψϊόρος. Ingeniofum commentum; 

quod tamen corrnptae feripturae locum occu

pare non debebat. Quid enim? fi hac lege vete- 

res feriptores emendandi funt, vt quodcunque 

tibi ipfi in mentem venerit, iliis obtrudas, nihil

profeito
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profe& o facilius, quam Criticam exercere artem. 

Quod ad hunc locum attinet, quo nihil fere cor

ruptius, partem veri Salmafius vid it, qui iu 

margine Cod. tentabat: κα/' τούτοις -κηροις xyet 

μιλέας. Haec conie& ura, quamuis per fe pa

rum probabilis, multum mihi ad verum inda

gandum profuit. Antiphanes enim fcripfiiTe 

videtur:

Ό  φθόνος είς τίολύν όχλον χνέβλετΐεν' ος Si rei 

\ μι*tp x

πορδεΐ, Ν Α Ι τοΰτον Κ Η ΡΑ Κ Α Λ Ε Ι Μ Ε- 

Γ Α Δ Η Ν .

Qm autem ne a paruis quidem abflinet, quin ea 

corrumpat, profecto eum magnam peflem appel

lare fa s  eß.

Marci Argentarii.

xO p v i , r l  μοι φίλον ΰπνον χφήριτχσχςϊ ijSv Sk

Ώύ?$ης

ε’ίίωλον κοίτης ωχετ αττοιττοίμενον, 

η τάδε δρέτττρχ τίνεις, οτι Üijud σε, όνσμορε, πάσης 

ώοτό'ΐχ χρχίνειν ίν μεγοΐροις χγέλης}

Να/' βωμόν, na} σκήπτρα Έχραίπιδος, ονν. en

ννχτος

φδέγξεαι, Ά Λ Λ ’ E S E IC  -βωμόν ον ώμο*

αχμψ.

Anal.



Anal. V . P. T . ΙΓ. p. 267. Carm. V H i. Huius 

aliorumque huic fimilium Carminum Argumen

tum ex Anacreonte expreffum Carm. X II. Nofter 

Meleagrum ante oculos habuifie videtur Carm. 

L X X II.

ade φίλίst τρέιττειρχ χχρις’, au} τον ßxdvv opSpov 
ίσχχτχ γχρΰεις τχυτχ rx πιχρχ μέλη.

In vltimo Carminis a nobis addufti verfu fub 

fpeciofa pelle vicus la tet, quod, vbi fanatum 

fuerit, ftatim, ni fallor, in oculos incurret. Mar

cus Argentarius enim fcripfifle videtur:

Notj βωμόν χοή σχητττρχ ’Σχρχτηίος t ovx aTi

νυχτός
φ Ά έγζεα ι, 'AIM AHAC βωμόν ον ωμοσχμψ. 

Iam vides ex facillima emendatione Ieilionem 

poeta fatis dignam emergere, χ ιμ χξχς βωμόν. 

Sic loquuntur Veteres. Theocritus. Epigr. I. 5. 

βωμόν $' χίμχξει χερχός τρχγος, ούτος ο μ χλλός  

τερμ(ν%ου τρώγων εσχχτον χχρέμονχ. 

quem locum laudauit cl. Doering ad Catull. Carm«

X IX . 15.

Sanguine hanc etiam m ihi, fed tacebitis, 

aram
/

Barbatus linit hirculus, cornipesque ca

pella.
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Tullii Gemini.
Σμίνθος, 6 ττχντοΙης όηιτος λίχνος , ουδϊ μνχγρης 

δειλός, ο λχλ θχνάτου κέρδ&χ ληξόμενος, 

νενρολχλον φοίβου χορδήν θρίσεν ■ ή 6' ίττϊ ττηχυν 

ελκομένη θηρός λαιμόν άττεβρόχινε.

Τόξων εύστοχίψ θχυμάζομίεν. ος όε κχτ* εχθρών 

ηδη v.ctj κιθάρην εϋατοχον οττλον %χει. I 

Anal. V .P . Τ . II. ρ .2 8 ΐ ·  Carm .IX. Mus neruum 

lyrae Apollinis dentibus rum pens, ipfo neruo 

ftrangulatus erat. Hattenus omnia perfpicua. 

In vltimo difticho haeremus. ι Ος non habet quo 

referatur; et fiue pro relatiuo habeas, fiue ούτος 

explices, durum eft. Phoebi nomen defiderari 

puto. Fortafle Tullius fcriplit 

Αοξίου ευστοχίαν θαυμάζομεv, ος γε κχτ εχθρών 

ηόη Kocj κιθάρήν ευατοχον οττλον ίχ ε ι.

Jam Apollinis in iaciilando peritiam admirari 

licet, quippe qui non arcu folum et fagittis fed  

ipfa cithara pro telo in hojles vtatur.

AgatUiae.

V . 7 . ------------ έγώ δέ τις ως βρχδυνειθης

ομματι θρυττομένω συγκχτένευσχ μένων. 

ολβιος ες πόθον ειμΐ’  το yxp μενέχινον χνύσσ&ι 

Π Α Ν Τ ίΙΝ  , εις μεγάλην τούτο δέόωτιχ 

χάριν.

Anal.



Anal. V. P. T . III. Car m. X X II. A gathias, vt 

püellae in fe animum exploraret, fe peregre pro- 

fefturum  fimulauerat. Tum illa , ne id facere?-, 

neue fe relinqueret, precata, tandem obtinuit. 

In v. ποίντων variant codd. Mihi fatis verifimile 

eft poetam fcripfiffe

το γχρ μ&νέχινον άνύσιreif 
ΠΛ ACC1XN, slg μ&γχλψ tovto δέδωχχ

χοίριν.

Quod enim ßmulando confequi fummopere cupie

bam , idem puellae vt magnam aliquam gratiam 

conceffi. Firmatur conie&ura V. 3. huius Carminis 

π&ίροτζον ::ρχάΙην πλχσμχτι neptiχλέω.
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I.

U e b e r  e in e

Römifche Unternehmung a u f Arabien

u n t e r  A n f ü h r u n g

d e s

E q u e s  A e l i u s  G a l l u t  

drey und zw anzig Iahr vor Chrißi Geburt.

ß/p/ enn irgend ein Zeitalter die Forfcher der 

Gefchichte der altern Erd - und Länder

kunde zu  neuen Entdeckungen und Anffchlüjfen 

Uber Gegenden, Nationen, und ihre phyfifchen 

und ßttlichen Verhältniffe-, die frühem  Zeiten  

unbekannt waren, berechtigt, fo fcheint es das 

Zeitalter A ugufis zu  feyn. Die aus gebreiteten 

Grän Zen des B.ömifchen Reichs, die zu  einem 

gemein fchaftlichen Länderkörper verbanden, was 

der Fleil7 älterer griechifcher Gelehrten und der 

Bibi. d.a. Litt. p. S t. A  E ifer

\



E ifer ihrer Fürften nicht ohne feltene und ge

wagte Mühe erkundet hatten, die vielen Siege, 

welche feine Feldherren in Often und JVeßen über 

die benachbarten Nationen davon trugen, die 

P o litik , welche diefen noch zu  neuen D f p o t e n  

fick den Gränzen mit d?r ganzen Macht feiner 

Armeen zu  verßchern lehrte, und die geheimere 

Triebfeder, die Erfchöpfung feiner Caffen, tü ei

che ihn frühzeitig zu r Erzielung der Finanzen 

a u f die Beförderung des indifchen Handels der 

Alexandriner leitete; ' waren jedes fü r  ßch fo  

glückliche Gelegenheiten und bequeme Vercinlaf- 

fungen zu r Erweiterung diefer Kemitmffe, daß 

man ßch von ihnen zufammengenommen nichts 

anders ais etwas J'ehr vollkommenes verfprechen 

zu  dürfen glauben muß.

Wirklich waren auch die Erwartungen der 

Z e it  genoffen in Anfehung der Unternehmungen 

a u f den Orient durch die ausnehmenden Vorkeh

rungen , welche fü r  den jungen Ciifar Cajus ge* 

macht wurden, aufs höchfle gefpannt. Diony- 

ß u s ein gelehrter Grieche aus Charax oder A le

xandrien am per fliehen Meerbufen, wurde mit 

dem befördern Aufträge von A u g u ß in den 

Orient gefchickt, um die Gegenden und Völker, 

a u f die der Plan des jungen C'dfars vors erße

gerichtet
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gerichtet w ar, zu  erkunden a ). Für Arabien, 

Welches auch mit in dem Plane des jungen Hel

den lo g , mußte ein gelehrter Für ft in dem ent

legenen Numidien fargen , deffen farg faltige Be- 

fc.ireibung die/er Gegenden zu r Inßruction des 

Ciifars gefckrieben wurde. Noch mehr, die Un

ternehmung a u f Arabien ipurde von einer fr ü 

heren mislungenen geleitet, und es fchien ßch 

alles zu r vortheilhafteßen Entwickelung verei

nigt zu  haben, was die Ab ficht des Cajus zu -  

u'cichß und die davon zu  hoffende Ausbeute fü r  

die Länderkunde befördern konnte. Allein Ca

ju s  ftarb im zweiten Iahre der angefangenen 

Expedition , und mit ihm alle die fchönen Hoff

nungen gleichfani im Keime. Indeffen iß viel

leicht bey einer genauem Betrachtung der Ver

tu f l  nicht fo  g r o ß , als man denken follte. Man 

berechnet zu  leicht die günfligen Um fl’dnde diefer 

Z eit mit den vielfachen Kenntniffen, Erfahrun

gen , der Methode und dem liberalen Gei/le unfrer 

T a ge , welche dergleichen Entdeckungsreifen fo  

fruchtbar machen, und wovon ßch überall im

A  2, Alter-

✓

a } A u f  Indien erftreckte ßch wohl fe in  Auftrag nicht, 

tueniitjhns zeigt die übrig gvbliebene Schrift deffelben 

keine folcb n K^m tnijfe von Indien, die er als Alt- 

lenzeuge etwa erlangt hätte.



Alterthume fogar nichts findet. Zudem  war 

die ganze Anlage zu  dem Z u g e militärtfch, 

folglich gar nicht zu r Vorficht und Schonung, 

die fo nothwendig find fü r  folche Entdeckungen, 

eingerichtet, und von dem unbändigen jungen  

Cajus ließ fich noch weniger der A rt erwarten. 

Vielleicht wa'r eben feine Ungefiümheit Gelegen

heit zu. feinem Tode, Li via mag immer die Ur- 

fache gewefen feyn. Von den Fähigkeiten der 

Römer aber, and ihrem Benehmen bey diefer 

A r t  von Gefchäften gibt die oben erwähnte Un

ternehmung a u f Arabien eine vollkommene Idee. 

D ie Unterhaltung, welche die Erzählung derfel- 

ben beym Strabo gewährt, verknüpft mit dem 

Intereffe, das fie ungeachtet ihres Mislingens 

noch fü r  die Chorogrdphie von Arabien hat, läßt 

mich glauben, daß ein A u ffa tz darüber, der 

bereits vor mehreren Iahren in anderer Form ver

fa ß t w a r , feine Stelle nicht ganz unverdient 

hier einnehmen werde.

Aelius Gallus Römifcher Eques und zu  glei

cher Z e it oder kurz nachher Gouverneur der im-i

peratorifchen Provinz Aegypten, bek'Sbn im lahre 

730 den fpeciellen A u ftra g , einen Feldzug nach 

Arabien zu  unternehmen. Seine Inßruction ging  

insbejondre dahin, daß er mit einer hinlängli

chen
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chen Truppenzahl von Aegypten aus füdwcirts 

Arabien durchziehen, die Vülkerfchaften und 

Städte deffelbei? genau kennen lernen, fodanti über 

die Enge desAralnfchen Bufens (B<b el Mandeb) 

die fiidlichen Gegenden der Aethiopicr und be

nachbarten Troglodyten be fliehen fo'lte, derge- 

ß a lt daß er ß e , fa lls  ße in Güte ficli finden 

ließen, in Römifchen Schutz nehmen, oder im Ge~

'  gentheil kraft feiner begleitenden Macht ße ßch  

unterwerfen follte. M it diefer Ordre und 10000 

Mann von dem in Aegypten liegenden Römifchen 

Corps, wozu Herodes noch 500 lu d en , und ein 

Fürß von N abat’dci 1000 Mann ßofien ließen,

machte er ßch a u f den Weg. Eine fehr er-

wünfrhte Gelegenheit fehlen es fü r  diefe Reife 

zu  fey n , daß der oben genannte Fürß der Ν α

ι  ateier, einem Folkein Arabia Peträa, RömiJ’che 

Hoheit anerkannte, und ßch beßimmt erklärte ße  

nach Kräften zu  unterßützen. Diefer Fürß  

hieß Obodas, und hatte zum  Unglück fü r  die 

Römer einem gewiffen Sy lä*:s, einem Manne 

voller Intrigue die gänzliche Verwaltung jeiner 

Gefchäfte iiberlaffen b). Diefer nun fand es,

A  3 gar

b )  Iofephus (A n tiqn . 1. X V I. cp. V II § 6. ed· Hauerc. p. 

7 2 .S )  Beflntigt liiefei: Hv μ ίν  yotq b τΐίς Α ζ α β ’ΐα ; β χ ·  

π λ ί ΰ ζ  Ο β ί δ α ς ,  «ττζάγμων nxi  τί>ν 4>C<rιν' Σ ίλ λ α ιβ ?

S’ f*wr« diynci τ ά / π ο λ λ χ  χ . τ .  λ .



gar nicht rathfam fü r  fich, die Römer mit dem 

Lande, d’ffm  Regent er gleichfam w ar, felbß  

bekannt werden zu  taffen, und wandte daher 

feine ganze Ueberredungskunß a n , die Befchiver-  

lichkeiten der Landreife mit einer Armee durch 

die befttindig abwechfelnden Berge und Th Hier 

vovzufteilen. Alsdann fchtug er ihm den IVeg 

zu r  See a u f dem A ra ifchen Bufen vo r , und 

verfprack einen thätigen Bnßand mit Truppen 

und Mundvorrath. Gallus glaubte ihm und 

ließ fogleich Anßalt zu  einer Flotte von go or

dentlichen Kriegsf~hiffen machen. Kaum aber 

waren die e in See gebracht, fo fand fich, daß  

ß e  a u f dem Arabifchen Bu e.n nichts taugten, 

und er mußte eine neue Flotte von 130 fehleren, 

oder Handels ich iffen erbauen l affen, in welche er 

endlich alle oben genannte Mannfchaft fammt Syl- 

teius einfehiffte und unter Segel ging. Die N a- 

bateier foliten gewiffermoßen ihre Leiter feyn, 

und Gallus J'cheint ßch feines Commando s Icingß 

der Seereife fo begehen gehabt zu  haben, daß  

das JVohl und IVehe der Flotte von Syllcius ein

z ig  abhing. Der Erfolg war den Begriffen ent-  

fprechend, die wir fchon von diefem Araber 

haben. E r  wählte abßchtlich die gefährlich ßen 

Stellen , an welchen die Schiffe theils a u f Klip

pen und Sandbänke fließen, tlieils in Untiefen

und
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und fchlatnmigen Grund gerathen mußten. Z u  

die fern veranßalteten Schaden gefeilte fielt noch 

die in die fern Meere eigne E bbe, wodurch zufam- 

inengenommen die Flotte fo  viel litt , daß er end

lich nach einer fü n f zehnteigigen unbeflimmten. 

Fahrt mit Verluß mehrerer Schiffe, Worunter 

einige fammt der Mannfchaft zu  Grunde gegan

gen waren, zu  Leuce Come einem Stapelorte an 

der Kilße von 'Na'oatäa ans Land gehen mußte. 

Kaum waren ßie ah er den Stürmen der See mit 

ihren Fährlichkeiten entgangen, als eine neue 

Plage über das ganze Heer ßch ausbreitete. Der 

Skorbut in aller feiner Häßlichkeit und furcht

baren IVechfelgeßalt zeigte ßch ; und die Neu

heit diefes Uebels fowohl als der· Mangel an 

Heilungs - und Linderungsmitteln brachten ein 

ttnbe/ehreibliches Elend unter diefem hiilßofen Hau

fen hervor, welches nicht eher als nach Verlauf 

eines Sommers und [Vinters vollkommen [ich 

legte c). So lange mußte Gallus in diefen Ge

genden verweilen.

E r  trat hierauf einen neuen IVeg zu  Lande 

an, wobey ihm ebe\i diefer Sylläus zum  Führer

A  4 diente

c )  D ie geltbrten A erzte find jedoch nicht einig Hier den 

Nahmen dtefey Krankheit. S  Lind on the feurvy. 

P. III. cap. I. p. 296. cd. Lond. 7 5 7 ·



diente und nicht glücklicher. UeberaU tra f er 

nur kahle und wafferlo e IViißen , in denen we

der Obdach noch Nahrung von irgend einer A r t  

za  finden w ar, und wo er mit unglaublicher Be- 

fchwprde das IVaffer für J'o viele Menfchen a u f  

Kameelen tragen laffen mußte E s iß  Schade 

daß uns Strabo hier nicht die ohngefähre Dauer 

diefer Reife durch Tagelängen angezeigt hat, 

fondern nur überhaupt fü g t , daß er nach einem 

JV/nrfche von vielen Tagen in die Provinz eines 

Fürßen Aperes, eines Anverwandten des Oiwdäs 

gekommen fey. Hier fchien ßch endlich fein Un- 

ßi'i n zu  wenden. Aretes kam ihm entgegen, 

machte ihm Gefchenke und bezeigte ihm durch 

die An Halten i die er fü r  fein Corps tr a f , eine 

folche Ergebenheit, daß neuer Muth und eine 

mildere Hoffnung die Armee zu beleben a u f eng. 

Durch die tückifche Bosheit ihres Führers aber 

genethen fie von neuen in IVüHeneyen , die durch 

den gebirgigen Boden den Marfch noch mehr 

a u f hielten, und außer einigem Ertrage an Dat

teln und etwas Spelt ganz fruchtlos waren. Sie 

brachten hier wieder dreyßig Tage z u ,  und 

mußten heym Abgang ihres Oeis ßch zum Ge

brauch der Butter bequemen, bis ße einen Di- 

ß r ik t, Nähme 11 s  Ararene erreichten, der von 

Nomaden befeffen wurde, und unter einem Kö

niget
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vige, Nahm ens Sn bos ft and d ). NJan brachte

indrffen auch in die fern Striche fü n fzig  niiihfelige 

Tage zu. Endlich gelangten ß e  an einen Ort 

Nigran in einer Provinz deren Einwohner 

friedliche gute Leute waren, und deren Ober·' 

hauvt fich auf die erfle Nachricht von dem A n 

zuge des fremden Heeres geflüchtet hatte. Sie 

nahmen den Flecken Jogieich ohne allen IFider- 

ßand in Befiitz. Nach einem neuen W arf che von 

fechs Tagen gelangten ße an einen F lu ß , wo 

ihnen eine große A nzahl von Feinden völlig 

fehhehtfertig auffließ . und fogleich die Fein ά fe

li gkeiten anfiengen. Sie unter fehle den fich man

nigfaltig durch ihre Waffen. Theils hatten ße  

Bogen und Pfeilei theils Schwerter, theils Lan\ 

zen oder Streitäxte. So furchtbar indeffen ihr 

Anblick w a r, und fo  kriegerifch trozend ße auch 

fchienen, fo verloren ße doch a u f den erflen A n 

g r iff den Muth und flohen, und nun muffen fich 

die Lefer bequemen, einem Römifchen Generale 

mehr zu  glauben, als ihren etwanigen beffern 

Einfwhten, wenn Strabo aus dem Munde des 

G allus, wie wir nachher hören werden, erzählt,

A  5  daß

d )  Vielleicht gehören die Wort* βασιλιύι; 5ί <<v Σάβως die 

ii u h UuKürn ä! liehen, eine Zeile tiefer %u

μέχξι πίλιως N«ygavwv x«i χ ί ζ κ  —  (,ίί) denn CS 

heißt nachher, l  μίν υυν β<*ηλίύ{ κ. τ. λ.



daß t o o o o  Araber a u f dem Platze oder der 

Flucht erjchlagen wurden, und die Römer nur 

z w e y  Todte hatten. Nach diefer Niederlage 

fland ihm das Land weit hin offen, er eroberte 

kurz hinter einander ohne Mühe zwey 0  er- 

t e r , Afca und A?hru!la, legte Befatzung 

hinein, verfah feine Truppen mit Mundvorrath 

an Körnern und Datteln, und erneuerte den. 

JMarfch, um es mit den übrigen (diis propitiis!) 

eben fo zu  machen. Allein gleich der erfte Ort 

a u f den er wieder fließ , machte ihn in feinen 

Ausfichten irre, und benahm ihm in kurzem alle 

Hoffnung. E r  hieß MarfyabÜ nach Strabo, 

die Landeseinwohner Rnanvntfä. und das Ober

haupt derfeiben I ifarus. N ur zwey Tage waren es 

r.oeh bis zum  Gewürzlande, fo  fagten die Gefange

nen. Aber Mangel an Waffer nUthigten ihn nach 

fechs Tagen die. Belagerung aufzuheben und ßch  

zum  Rückzuge anzufchicken. N un -fiel es ihm 

aber doch a u f, fechs Monathee) a u f einer folcjien 

Reife zugebracht zu  haben. E r  ahndete die 

Treulofigkcit des Syllcius ; doch fcheint er weiter

keine

c )  Hieraus ergieht ß c h , daß fie von Levee Come aus bis 

zum Aretes drey Monat he gebraucht hatten. Uebri- 

gens fcheint Gallus im Frühjahr η}0 die Reife an* 

getreten und im Spätherbft η 31 ZHriickgekomin.n 

*u feyn.
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keine Maßregeln dagegen genommen zu  haben, 

als daß er einen neuen Weg wählte. Nach neun 

Tagen tra f er fchon wieder zu  Nagran ein f ), 

den eilften von da aus erreichte er die fieb- n B i n 

nen, und fetzte fortan feinen Marfch durch 

lauter friedfertige Oerter bis nach Chaalla 

fo r t, und von da bis Malotha, das an einem 

Fluffe lag. Von hier an ward die Gegend wüße 

und wafferleer, er erreichte aber bald den Flecken 

N^'a , der dem Obodas angehörte und am A ra -  

bifclien B'irfen lag : fo daß er a u f die/er Rück- 

reife nur fechztg Tage nöihig gehabt hatte.· Von 

Nera führte er feine Truppen in eilf Tagen nach 

jyiyoshormo». Hier fchiffte er fielt dann nach 

Coptus ein, und brachte den Reß derfelben nach 

Alexandrien zürück. N ur ßeben verficherte er 

d u r ch  die Feinde verloren zu  haben, aber defto 

mehr hatten Krankkeitm , Hunger und' die hiih·* 

feligen Wege a u f gerieben. Sylläus m ißte end\

lick

IvvccTulac μίν gfo Ανάγζχνο ilxev, 2tt§xj jj μ ,χχη <τ'ν-μ'.

ß e ß  it Kt i .  Em s von beyden iß  fa lfc h , entweder 

durch eigenes Verfehen des Strabo oder durch Ein- 

fcbtebfel. Wenn wir die letztere Beß immun g als 

wahr annehmen , und alfo eU a v .  heranswerfen, fo  

erhalten wir den Vortheil, daß die Lage von Che all λ 

'Nagran näher gerückt -wird, denn die e ilf  Tilge und 

was darüber iß  bis Cfmatta, werden dann fechs Tage- 

reifen, von Nagran an gerechnet.



lieh die ganze Rechnung a u f ßch nehmen und 

Schuld oder nicht Schuld zu  Rom mit fnnetn 

Kopfe büßen. —

So erzählt diefe außerordentliche Begebenheit 

ausführlich, nach dem eignen Berichte des Aelius 

Gallus, Strabo ( B. X V !. p. 780. ed. Cafaub. ) 

mit ihm ßimtnen in Anfehung der Hauptfachen 

Dio Caffius (lib. LU !. Ed. Reim. d. 723. D .) und 

Plinius { lib. V I ,  28) überein. Auch erwähnt 

ihrer Iofephus (Antiqq. lib. X V . cap. IX. § 3 ) 

und Galenus (definit, med. p. 265. Τ . II. opp, 

ed. C h a r t k r u ) .  Hinlängliche Beweife, daß zu  

denen fo  fehr ins Große gehenden Anßalten, wel

che Strabo erzählt, nichts gedichtet fe y , da ße  

bey Zeitgenoffen u n i fpätern Schriftßellern fo  

gekannt waren. Man kann hinzufetzen, wie 

viel ße in Aegypten Senfation erregt haben muf

fen., d a , wie wir nachher noch erwähnen müjfen, 

die. Aethiopen oberhalb Aegypten davon unter

richtet waren. \ Die Abficht der Unternehmung 

beßimmt Strabo ebenfalls fehr deutlich, um näm

lich theils die durch mancherley Gelegenheiten, 

befonders ihren Handel mit Indien aufgehäuften 

Schätze der Araber in die Caffe Augufis abzu

leiten , theils den Handel felbß an fich zu  ziehen. 

Die Reicht Immer diefer Nation waren eine alte

Sage
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Sage unter den, Griechen, deren Grund man 

verfchiedentlich bzld der Nation bald dem Lande 

ziieigfiete, und worüber die Römer nicht be- 

ßimmter dachten. Man wußte, daß ße viel 

durch die Spedition der Indifclien Waaren ge

wannen, lind brachte fogar die Geldfumme in 

Anschlag die ß e  den Bewohnern des Occidents 

fo w o h l  fü r  diefe als ihre eignen Producte, haupt

sächlich Spezereien, unwiederbringlich, wie heut 

zu  Tage noch Cl.inefer und lapaner Europäi

sches Silber, abnahmen. Bey weitem aber fü r  

die ergiebigße Quelle des Arabifchen Reichthums 

hielt man die einheimifchen Goldminen. Diefes 

letztere bleibt uns um fo  mehr auffallend, als 

man heut zu  Tage auch nicht die mmdefte Spur 

von irgend dergleichen in irgend einer Gegend 

von Arabien entdeckt hat, und wie N:ebuhr be

merkt, die Araber fo  begierig a u f das Europäi- 

fche Gold find. Indeffen kann man unmöglich, 

wenn man alle Data fü r  die ältsrn Goldgruben 

in Arabien, bis a u f das letzte Z eug n iß  des oben 

genannten Dionyßus zufammen nimmt, ßch über

winden fie fü r  eine griechifthe Fabel zu  halten ; 

zumahl da die Veranlaffung zu  fo  detaillirten 

Erdichtungen ßch nicht leicht abfehefi läßt. Ich 

vermuthe daher vielmehr in Betracht der Nach

richten des Artemidorus, daß Arabien ehemahls

z u
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z u  Tage liegendes Gold hervorbr'achte, welches 

fick allmählig erfchöpfte, und nan in der Tiefe 

zu  nicken theils durch die neuern Unruhen theils 

aus Unkunde der Behandlung und Mangel der 

dazu gehörigen Anhalten verhindert worden fey · 

und ich habe mit Vergnügen gefunden, daß 

diefelbe Meinung mit weit mehr Beobachtung 

fchon M ic h  a k lis  vorgetragen hat g). Grund 

genug alfo für die Römer, deren Bedürfniffe 

des Luxus fchon fo hoch ge fliegen waren, und 

befonders fü r  Auguftus , ein in fo verfchiedrner 

Hinficht glücklich gepriefenes Land in An pruch 

zu  nehmen. W ie fern die Weifuug des Aelius 

Gallus a u f die Aethiopen o er halb Aegypten 

ähnliche Ausfichten zum Grunde hatte, liegt 

außer unferm Geuiete.

Den Aelius G allas, der die Hauptrolle hey 

diefer Gefchichte fp ielt, muß man nicht mit dem 

bekannten Dichter Com. G allus, der ebenfalls 

Gouverneur in Aegypten w ar, verwechfeln. 

Letzterer verwaltete diefes A m t im Iahr 714  

und dem zunächß fo lg en d en b ra ch te  ßch aber 

fchon felbß uns Leben, weil Augvfi w^gen 

einiger unvorfichtigen Reden, und der hey Ver

waltung fernes Am ts ajfektirten Unabhängig- 

: keit,

g) Ia Spicilegia Gcogi«ext, Hebr. poßß, T. II. p. 191 fyq·
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keit, die man ihm verdächtig z u  machen nicht 

ermangelte, ihn zu r Verantwortung und Strafe 

ziehen zu  wollen fehlen. Die Unternehmung 

a u f Arabien fä llt ins Jahr (Augurto X. efc 

Norbano CSS.) nach D io , mithin zwey Iahre 

nach Com . Gallus Tode. Ueberdieß miterfchei- 

det fie Strabo h) beide fo genau, daß man ßch  

wundern m u ß, wie der aufmerkfame Cafaubo- 

nus das Gegentheil ausdrücklich behaupten konn

te i)· Com. Gallus war der erfie Gouverneur 

von Aegypten, a u f ihn folgte Petronius, und 

nach diefem Aelius Gallus. IVährend der A ra -  

bifchen Expedition verfall Petronius die Stelle 

wieder, oder Aelius Gallus war vielmehr er

nannt, fein A m t nach vollendetem Feldzuge an

zutreten k). W as übrigens den Charakter und

K o p f

li) Strabo XVI. p. 8»9 D.

>) In  einer Note sn p, 7 go des Strabo, wo er durch 

Vermischung mehrerer verfchiedener Stellen verfchie- 

dener Autoren behauptet, der Dichter Gallus beiße 

bald Cornelius, bald Aelius G allus, bald euch Cajus 

oder Cnejus Com. Gallus. Fabricius hatte diefe Stelle 

in feiner Bibi. Lat. Lib. 1. cap. X IV . aufgenomnten, 

nachher aber bey feiner Bearbeitung des D io das Feh

lerhafte eingefehen.

k )  Petronius mußte während! diefer Zeit gegen die Ae- 

thiopen einen Zug th u n , w elche, wie Strabo fagt,

fich



K o p f die fes Mannes anbetrifft, fo  fcheint die 

obige Erzählung von feinen Einfichten und fei

ner Klugheit gar keine günßige Meinung zu  er

wecken. W as fo ll man von einem IVI-ivne den

ken, der eine ganze zahlreiche.Flotte bauen läßt, 

und erfi am Ende ßch fagen läßt, daß fie nichts 

tauge. Und welche geringe Fertigkeit im Beob

achten fü r  einen Gouverneur einer /olchen Pro

v in z , daß er er ft am Ende feiner Irrfale einfah 

der Nahatäer fey ein Betrüger. Demohngeachtet 

möchte ich darauf noch nicht über ihn abfpre- 

chen. E s war ja  wohl feine Schuld nicht, daß 

die Ordre fo  gerade hin ins Große g in g . ßatt 

daß man vorher eine kleinere Z a h l Metlichen zur  

Erkundigung des Landes hätte fchicken follen, 

oder befcheidener gefprochen, daß wir es er fl 

vorher a u f eine weniger koßbare und in die A u 

gen

ßch die Al'-wefenheit des Gouverneurs zu N utze mach

ten , und einen Einfalt in Oberägypten, rr.it g ro ß r  

Verheerung begleitet, ihattn, IV nn man tndeffen 

nicht geneigt w ä re , diefer Veranlagung ih> es Ein· 

briuhs Glauben beizumeffen, fo  könnte " an vielleicht 

auch annehmen , daß fie überhaupt auf ■fit ’N aJ'richt 

von dem Wechfel der Gouverneure d.n Ve i ch » h· 

t e i l , wie das in der G efclichte fo  häufig acr fall iit 

kriegerifeben angrenzenden oder zinsbaren Völkern  i/7.
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gen fallende A r t würden hauen unterfuchen 

laffen. Man rechnete offenbar zu  viel a u f die 

Treue der Nabataer; und was verfprach fich 

der Römer nicht, wenn es a u f die Dienße von 

ihm abhängiger Nationen an kam Ί Nichts als 

das militärißhe Commando und die VoUßreckung 

der Eroberung fehlen dem Ga!Ins obzuliegen. 

Die entfernteren Anfialten zu r R eif’ und mithin 

au ch  der Schiffbau können ihm nicht zu r  L a ß  

fa llen , fondern gehören vielmehr zu r allgemei

nen Charakterißik des Römers, den mehrere 

Verfuche der A rt noch nicht erfahren gemacht 

hatten. Wer follte es ihm auch feigen, daß die 

leichten Schiffe nicht a u f die fern IVaff er taugten Ϋ 

Alexandrinijche Kaufleute kefnnten ße nicht, und 

ich zweifle, ob Sy 11 aus wußte, worauf es hier 

ankam, um darnach den Plan zu  entwerfen, die 

ganze Unternehmung durch die vergeblich ge

machten Anfialten zu  vereiteln. Verdächtiger 

könnte es vielleicht fcheinen, wenn es fich zeigen 

ließe, daß er nur fo weit die Flotte zu  gebrau

chen dachte, bis das Gebiet der Nabataer zu  

Ende war. Allein allem Anfehen nach war der 

ganze Zufchnitt a u f eine See-Expedition gemacht, 

und er wagte bey der langen Reife, wie er wohl 

voraus J'ehen konnte, eben fo  viel als die Rö~ 

Bibi. d. a. L itt,9 .St, B  wer



nier 1) . Von dem letzten Vorwurfe aber laßt 

er ßch meiner Meinung nach noch mehr retten. 

Voraus gefetzt, daß uns gar nichts berechtigt 

z u  glauben, er habe gar nichts von der Biiberey 

des tückifchen Arabers gemerkt, fo  iß  es vielleicht 

fogar ein Z u g  feiner befondern Gefchäftsklugheit 

und der dem Römer fo  eignen Auffchiebung, aber 

auch zu  rechter Z e it fchnellen Vollziehung feiner 

Rache. IV ’ar er wirklich der Verr'dther, den 

er eben argwohnte, was durfte er in den wüßen 

Gegenden oder unter feindlichen Horden nicht 

von ihm fürchten, wenn er ihm fein . M ißtrauen 

und die daraus leicht zu  errathenden Drohungen 

merken lie ß ? Würde er ihn wohl umgelenkt 

haben ? Oder wenn er ihn auch im erflen A r g 

wohn fogleich hätte wollen umbringen laffen, weffen 

konnte er ßch zu  den Nabatäern verfehen, die 

ihm wohl a u f mehr als eine A r t  unentbehrlich 

waren. A m  beßen war es denn wohl immer ab

zuwarten , bis er das Z ie l feiner Reife vor ßch  

fahe. V erm utlich  zog er nun umßändliche 

Nachricht ein, ob man nicht einen ändern W eg

zum

1)  Sehr paßend iß  fü r  diefe Meinung der Ausdruck des 

Iofephus (I. c. ed. Havercamp. p. 6 9 3 )  v f)n den Gar

den des Herodes;  βυς Τάλ\ος  Αϊλ»«ί τ  ij y e  ξ 'J-
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zum Rückmarfche nehmen könne, bis ßch  durch 

dieie fcheintofen Forfchungen fein Argwohn als 

gegründet beßätigte. Nun hätte er es auch wohl 

wagen dürfen, den Syliäus criminell zu  behan

deln, denn die Nabatäer mußten ßch doch mehr 

nach Haufe fehnen, als durch Meuterei? ßch glei

cher Gefahr mit ihrem Anführer aus fetzen. A l 

lein er fcheint abßchtlich diefes rieht gethan zu  

haben, fondern ließ ihn ruhig nach Rom gehen 

wo er feine Ansichten in Anfehung der Beßüzun- 

gen des unterdeffen verflorhenen Obodas zu  ver

folgen dachte, und theilte, vernmthlich nur im ge

heimen, deniAuguß feine Befchz&crden mit. Frei

lich ergab ßch erfl nach und nach im einzelnen 

die Hinterliß deffelben, und manches mochte 

denn auch w ohl, wie es geht, ihm aufgebürdet 

werden an das er nicht gedacht hatte. Dem  

Ganzen nach zu  urtheilen alfo, war der Befehl 

und die Einleitung von Seiten feiner Obern wohl 

mehr an der Verfehlung der Abßchten fchuld, 

als Gallus eigne Fehler, und, man fcheint es in 

Rom auch dafür angenommen zu  haben, wie 

die Beflrafung des Syliäus m) und die Celebrität 

der Thaten des Gallus vermuthm laßt.

B  2 W ir

c )  Syliäus verlor feinen K op f, wohl hauptfächlicb diefer 

Verrätherey wegen. Ob diefe ater auch als ein

Crmd
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W ir gelten nun zu  einigen Bemerkungen über den 

Verlaufder Reifefelbß fort. Am mehreßen muß uns 

daran gelegen feyn, einige Punkte und befonders 

das Z ie l, das Gallus erreicht hat, geographifch 

zu  faffcn und a u f unferer heutigen Karte von 

Arabien nackzuweifen, und um dazu zu  gelan

gen, muffen wir der Reife Schritt vor Schritt 

folgen.

Die

Grund feiner Verurtheilung nahmhaft gemach* 

w urde, iß eine andere Frage. Iofephns Am iqu. 1. 

X V I. cp .X . § 8 - 9 · p· 7 4 1 . ed Haueicamp. cf. cp. 

IX . §. 4. p. 7 3 ^ 0  fa&t > daß die VerUinmdungen des 

H erodes, deren er vom Nicolaus von Damafcus über

fu h rt worden fe y , das U. theil nach fich gezogen 

, haben, und nach der letzten Stelle hatte ihn auch 

A retes, der fich während der Zeit des Landes des 

Obodas bemächtiget hatte, befchuldigt, den Obodas 

m it G ift  hingerichtet zu haben , und anderer Fre- 

veltlmten. A llein  a u f beiderley Befehnldigungen 

fcheint das Erkenntniß zu hart und übereilt, wenn 

man nicht eine geheime Urfuhe dtefer Strenge an- 

nehmen darf. D.tbey iß es auch gar nicht glaub

lic h , was Iofephns C p - 7 4 1· J· ^ 0  beyfügt, Sylläus 

fey zurückgefaiidt worden, das Unrecht das er began

gen wieder gut zu machen, und die Schulden zu be

zahlen die Herodes an ihm zu fordern gehabt habe, 

und dann erß feine Strafe zu leiden, D iefe Procedur 

wäre weder zweckmäßig noch r'ömifch gtwefen.
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Die Abfahrt gefchah von dem äußerßen Ende 

des arabifchen Bufens, ans Suez oder dem alten 

Cleopatris, welches an dem fonß fo  berühmten 

fcliiffbaren Nile anale la g , deffen Urheber ßch  

unter die cilteßen Aegyptifchen Könige verlieren 

fo llte , und gleichwohl erß von den Ptolomäern 

vollendet worden war. Gegenwärtig iß  nicht 

die mindeße Spur davon ü b rig , wenn man nicht 

geneigt i ß , mit Niebuhr ein langes enges Thal, 

das von Suez bis Wlosbeiha zwifchen Bergen 

ßch hinzieht, dafür zu  nehmen. Vor. jeher galt 

der Arabifche Bußen für eine äußerß gefährliche 

See, und noch je tz t  iß  er wegen der vielen ver

borgenen Klippen, Sandbänke und Untiefen und 

der ßarken Ebbe nicht weniger berüchtigt. Diefes 

gerechnet und den Aufenthalt der bey der Fahrt 

einer fo großen Z a h l fchwerer Schiffe ßch fin

den m ußte, fo  fcheint die Z e it  von vierzehn 

Tagen fü r  die Strecke, die ins Gerade beynahe 

fü n f  geographifche Grade beträgt, fo  gar groß  

nicht zu  Jeyn. Auch Niebuhr brachte a u f der 

Reife bis Dijdch neun und zw anzig Tage zu .

Leuce Corrte, des Ptolem. Avara und Haura 

des Nubifchen Erdbefchreibers n ) ,  war ein fehr 

berühmter Stapelort der W aaren, die aus dem

B  3 glück-

n) Büschimg Τ. V. Abth. I. p. 510. ed. 1768.



glücklichen Arabien gebracht und zu  Lande über 

P etra , die Hauptfladt von Nabatiia, und Rhi- 

nocorura, an der Gränze von Phönizien, nach 

Aegypten gebracht wurden. D a alfo ein be- 

ßändig offener Handelsweg durch diefen Theil 

von Arabia Petr eia fü h rte , fo  läßt ßch freyiich 

der angebliche Vor wand des Sylläus, daß der 

M arfch zu  Lande unaus führbar fey * nur in 

fo  fern fü r  richtig halten, als etwa diefe IVira

ren nur a u f fchmalen gebirgigen Pfaden durch 

Ka-neele fpeditirt wurden. Die Provinz des 

iVret>\> muß man ßch vielleicht etwas gegen Oflen 

gelegen denken, in welchen Gegenden die Noma

den von dem eigentlichen glücklichen Arabien oder 

Temen an, bis Mefopotamien hin ihren Z u g  

hatten.

Nagran, πάλις NeyfiavJv, oder wie es weiter 

hin h eißt, τχ N xypuvx, welche unßreitig allein 

richtige Lesart Cafaubonus ohne Grund verwor

fen hat, iß  außer allem Zw eifel das heutige 

Nedsjeran, ein Ort mit Umland gleiches N a

mens, womit ßch die Provinz Temen anfängt. 

E s  liegt unter dem ipten Breitengrade, und 

JJAnville hat es unter den 02ßen Grad der 

Längs angefetzt. Die umliegende Gegend iß  

zw ar gebirgig, der Boden aber dennoch frucht

bar und voller Palmbäume, was allerdings mit

Strabo
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Strabo übereinkommt. Oie zunächß folgenden 

Oerter A fca , das nähmliche vielleicht was beym 

Plinius Nefca heißt und Athralla ( Α θλνυλοι bey 

D io) find unbekannt. Sie muffen aber ungefähr 

innerhalb des igten und iften Breitengrades ge

legen haben, wohin ß e  auch D A n ville  fetzt. 

l)er  ganze D iß rict, der gegenwärtig einen Theil 

von Temen ausmacht, fehr fruchtbar i ß , und 

bis nach Hadramaut reicht, heißt je tz t  D sjof, 

Der F lu ß  zwifchen Nagran und Afca gehörte 

wohl in die Claffe der wilden Regenbäche, die 

eben fo  bald wieder verfchwinden, als ße entßehen.

A m  liebßen follte man wilnfchen, Marfyabae, 

wo die ganze Expedition ihre Endfchaft er

reichte , beßimmen zu  können. Wenn der Nähme 

richtig gefchriebcn iß ,  fo  fcheint es, daß wir 

darauf Verzicht thun muffen. N un tritt aber 

Plinius darzwifchen, der wie überhaupt, fo  auch 

in der Angabe des Zieles diefer Unternehmung 

von Strabo /'ehr abweicht. Den letzten Ort, den 

Gallus erreicht haben [oll, nennt er Caripeta 

(τα ),  zunächß vor diefem habe er einen fehr be

kannten Flecken, (oppidum notiflimum) Mariaba, 

zerßört. Die Z erßön m g abgerechnet, fä llt die 

Aehnlichkeit zwifchen Mariaba und Marfyabae 

jedem fogleich a u f  Und die Lage des erßern

B  4 fcheint



fcheink die Vermuthung daß es auch beym Strabo 

fla tt finden mit ffe zu  hegiin fügen. Mariaba 

nahm lieh war nach Artemidor die Haupt- 

fiadt der Säbeln der Be fite er des Gewürz! an- 

des o ) , nach Plinius die Haupt fiadt dev A tra-  

tniter, a u f einen mit vielen Bäumen befetzten 

Hügel. ß ey  den Arahifchen Schriftßellern iß es 

nicht weniger berühmt· unter dev Nahmen Ma- 

reb. Sie fetzen h in zu , daß es ein fehr f ’fier 

Ort g?wefen f e y ; je tz t  hingegen ifi es ein ganz  

unbedeutender Flecken in dem fchon genannten 

D ißrict D s jo f von Temen. DieJ'e Wichtigkeit 

des alten M ariaba, als der Refdenz eines Kö

nigs Uber einen großen Theit von Temen u n i  

Hadramant fcheint es auch zu  rechtfertigen, daß  

Gallus über deffen Unbe^winglichkeit zu  ändern 

Unternehmungen den M uth verlor. Man müßte 

alfa annehmen, daß Marfyabci bloß den A b-  

fchreiberr, zu  verdanken fey. Denn Strabo konn

te fo  zweydeutig den Nahmen nicht fchrüUen,

< da

o j  D ie Sabäer find in diefer Ruckftcht wohl mehr ein all· 

gapciner , bey D ichtem  beliebter ls’nhwe. Ierem V I. 

3.0. V tig . Georg. I. 57, D^mt fo w*it gegen Norden 

erjlnchte >ich die eigentliche Reg"-' ’ iiuriieva nicht. ’ 

Es l(ißt fish aber erklären wenn man annim tni, daß 

Hat Oberhaupt Mariaba in I e u h  und Hadra· 

Viaut'zugleich Herr war. S. Niebubr.
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da er Mariaba ( Μ ερικβχ) aus dem Artem idcr 

wohl kannte. Gewiß alfo eine fehr mfichere H y-  

pothefe, die noch mehr verliert, wenn man die 

Umßände dnbey erwägt, in denen ßch das da-  

mahlige M areb, Arabifchen Schrift(tellern zu  

Folge, befand, und die Umßände; unter denen 

Valins die Belagerung von Marfyabä aufhob. 

Wenn ihn nämlich Waffermangel dazu nöthigte, 

fo  kann es Mareb wohl nicht gewefen feyn. 

Denn felbß bey der grüßten Sommerhitze konnte 

damahls diefe Gegend, wegen des großen] W af- 

ferbehältniffes, Sitte Mareb, das etwa eine Stunde 

davon entfernt la g , und vermöge der darin zu -  

fammenkom inenden wirklichen FlüfJ'e nie verßegen 

konnte, nie wafferleer feyv. In der Folge, man 

rechnet unter Tiberius p) brach die Mauer, wo

mit diefes fün  f  deutfche Meilen lange Bergthal, 

welches das Bafßn ausmachte, ein, und brachte 

die bis dahin blühende Stadt durch Mangel der 

zeitigen Wäfferung der umliegenden Felder in 

V erfa ll, da die nachfolgenden weniger mächti

gen Fm ßen bis a u f den jetzigen kleinen Cherif 

es nicht wieder herßellen konnten q). Wie wenn

B  5 w.r

p )  VeY%l. ReISKE progr. de vetuftiffima epocha Arabum 

ruptura Catarihaöae M ortbenfis. Lipliae 1748. 4. 

q )  S. Niebuhr BeJ'chr. von Arabien, S. 279. Anders er

zählt es Edrifi r.nd der Rorati.
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wir alfo dem Strabo folgten und Marfyabä fü r  

einen von Mareb imfchiednen nördlicher gelegenen 

Ort nähmen, mit welchem man den bekannten 

Nahmen Mariaba verweckfeite ? E s  kann das von 

Plinius· fe lb ß , oder von ändern vor ihm , die er 

excerpirte, gefchehen feyn, Man flö ß t außer 

diefer noch a u f fo  große Abweichungen beider 

Schriftßeller unter einander, daß man fielt ver

geblich bemühen würde, ße zu  vereinigen oder 

g ar zu  verbinden , und wenn wir zwifchen bei

der Autoritäten wählen [ollen, fo  muß uns 

Strabo bey weitem vorzüglicher bleiben. Ge

fetz t auch wir wollten mit Plinius Mariaba lefen, 

fo  fä llt  doch nothwendig die Zerßörung dejfel- 

ben weg. Venn eben hier brach ß ch , wie uns 

Strabo verßehert, der M ath des Gallus ander  

Unmöglichkeit ße zu  zerßören. Würden auch 

wohl von einem folchen Unglücksfalle die arabi- 

fchen Chronikenfehreiber gefchwiegen haben ? Und 

was follen wir denn mit den Rbamniten des Strabo 

anfangen ? Sollen wir da auch etwa Atramiten 

emendiren ? Endlich kommt aber auch noch die 

Entfernung hinzu , da die Lage von Mareb 

τ,ungefähr  /50 2 4 ', von Nedsjeran hingegen etwa 

j 8° 40' i ß , und Gallus doch auch unterweges 

die in Afca und Athrulla gelegene B efa tzm g  

an ßch ziehen mußte, fo  konnte er wohl fchwer-

\lich



lieh in neun Tagen den Rückmarfch vollenden, 

JVenigfltns find diefe Gründe fo befchaffen,daßßie 

uns vor übereilten Verbefferungen warnen können.

F ür den langen Aufenthalt bey Marfya- 

ba wird uns nun die K ürze der Rück

kehr entfehädigen. Alle genaue Beßitnmungen 

fallen hier weg. So viel fieht man, daß er fei

nen IVeg durch die niedern nach dem Arabifchen 

JBufen hin ßch erflr eckenden Provinzen , welche 

heut zu  Tage unter Tehama und Hedfchaz be

griffen werden, nahm Auch heutige Reifende 

ßnd mit dem ebnen gemächlichen Wege von 

Nedsjeran bis Meeca, den f e  in zehn bis zw ö lf  

Tagen machen, zufrieden. Bey Chaalla könnte 

manchem der Nafyme Chaulan , womit man das 

Ptolemäifche Iονλα vergleicht -r) , ein]allen. A l

lein diefes kleine Ländchen liegt zu  nahe an 

N edsjeran, als daß es auf die Entfernung von 

eilf Tagereifen paßte. Und doch fcheint D 'A n -  

ville der Meinung zu  fe in ,  denn er hat Chaalla 

wirklich da angefetzt, wo heut zu  Tage Chan-  

tan liegt s).

So viel über die Strabonifche Erzählung ei

ner Begebenheit, die in ihrer A r t  einzig iß ;

denn *

r )  N i e b u h r  Befchr. S. 274.
* )  NiEßu&R S. 270. vergl. mit der Charte: Sinus A ra

bicus.
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denn alle folgende Anfchläge a u f Arabien blie

ben in der Entfernung flehen; und welche, wenn 

fie gelungen wären, nicht nur fü r  Handel, E rd- 

ttnd Völkerkunde von beträchtlichen Folgen ge- 

wefen feyn würde; fondern auch, vielleicht man

ches im Gavge der nachmahligen Begebenheiten 

in Arabien geändert hätte; ob man gleich ziem

lich gewiß behaupten dürfte, daß die Römer fich 

nie unter ihnen würden haben fefifetzen und a u f 

fie wirken können.

N un bleibt uns noch übrig , eine Differenz 

zwifchen Strabo und Plinius zu  fchlichten, oder 

wenigftens anzuzeigen, welche uns wegen der 

Glaubwürdigkeit der vorigen Erzählung gar 

nicht \gleichgültig feyn darf. Plinius fpricht 

nähmlich B. VI. Cap. 32. von eben diefer E xpe

dition: “ Romana arma folus in harc terram in

tulit Aelius Gallus, ex equefhi ordine. Is op

pida diruit non nominata ab auctoribus, qui 

ante fcripferunt, E g r a n ,  Amneftum, Evcam, 

Magufatn, Taumacum, Laberiam, et fupra di- 

ftsm Mariabam circuitu V I. miJ. psfluum, item 

Ca ipeta, quo longiiifime procdiit.” Wie un

ähnlich iß  diefes den Strabonifchen Nachrichten. 

Kaum erkennt man in denbeyden größer gedruck

ten Namen die Strabonifchen, Nagran und

Afca,
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A fc a . und doch ifi das Ganze fo  beflimmt, und 

mit einem fo  großen Anfchdn von Zuverläfßgkeit 

g e f ehr Leben. Plinius erzählt hier ganz unbefan

gen aus N a ch rich ten , die er vor fich halte, was 

ihm in Vergleich mit ändern Befchreibungen voti 

Arabien neu fchien. Man fieht es ihm a n , wie 

unbekümmert er Uber ihre Glaubwürdigkeit iß . 

E r  fchlägt nur feine vorliegenden Griechen nach 

und Jchreibt was er fand:  aufser dem fchon vor

hin genannten Mariaba feyen die übrigen Oerter 

noch von niemand genannt worden. Die Rich

tigkeit des Refultats feiner Vergleichung bürgt 

uns dafür, daß er fchriftliche Nachrichten vor 

fich hatte und richtig las. E s  mußte cilfo eine 

Befchreibitng diefer Expedition damahls vorhan

den fey n , deren Verfaffer fich vielleicht nicht ge

nannt hatte. Denn er fa g t am Ende des 31. 

Kapitels: arma romana fequi placet, welches fich 

wohl nicht gut anders verflehen läßt t). D a ß

vom

. (l
t )  Indem er nlihmUch des Dionyfms erw ä h lt, den A n - 

gufî  in den Orient geßbickt habe, diefe Gegenden 

gleichfain a u f Zunahmen „fe tz t er hinzu:  Non me prae

te r it , nec fum oblitu s, fui quemque fitus diligentif- 

fimurn auftorem vil'uni neb.s in introitu huius operis. 

In  hac tamen parte a r m a  R o m a n a  f e q u i  p l a 

c a t ,  Iubamque regem , ad eundem Caium Caefarem 

feriptis voluminibus Ue eadem expeditione Arabica.



vom Gallus felbfl keine Reifebefchreibang da 

w a r, wird außer dem ausdrücklichen Stillschwei

gen des Plinius darüber auch aus den Worten 

wahrfch ein lieh , mit denen er der Erkundigungen 

gedenkt, die Gallus über die Völker ein gezogen, 

die er nicht erreicht habe , oder wie die Nomaden, 

nicht genug hatte beobachten können, und welche 

man als ein zweytes Fragment der muthm aß liehen 

Befchreibung anfehen kann: Cetera eirplorata re

tulit (Gallus): Nomades lafte et ferina carne 

ve fei: reliquos vinum , vt Indos; palmis expri

m ere,  oleum Sefamae. Numerofillimos effe 

Homeritas: Minaeis fertiles agros palmetis ar- 

buftisque, in pecore diuitias. Cerbanos et 

Agraeos armis praeitare, maxime Chatromoti- 

tos. Caraeis latiflimos et fertiliiTimos agros Sa

baeos ditiffimos filuarum fertilitate odorifera, 

auri metallis agrorum riguis; mellis ceraeque 

proUentU.”  Retulit fag t er, nicht refert, zum  

Zeichen, daß er es ans der ändern Hand habe. 

Allein es bleibt noch eine dritte Möglichkeit übrig, 

nach Maßgabe der JVorte arma Romana —  lu- 

bamque regem —  de eadem expeditione arab’ca. 

M an braucht hier, glaube ich , den IVorten kei

nen Z w a n g  anzuthun , um den Sinn darin zu· 

finden: Jitba habe über die Conquete·  des Gallus 

gefchrieben; und dann Schluß a u f Schluß: Iuba

wußte
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mußte wohl ofßcielle Nachrichten vor ßch haben, 

da er fü r  den Ccifar Claudius Gebrauch davon 

machte: und diefe muffen denn wohl mehr als die 

Autorität des Strabo gelten ?

D a  wäre denn Strabo ziemlich herunter. 

N un können wir aber es wohl ein ge flehen, daß 

uns daran liege ihn wieder empor zu  bringen, 

und uns noch ein wenig Geduld fü r  die folgende 

Ehrenrettung ausbitten.

D a ß  Iuba über die Entdeckungen des Gallus 

gefchrieben habe, läßt ßch nach den beygebrach

ten Worten des Plinius nicht bezweifeln. Allein  

es war wohl weder Hauptzweck feiner Schrift, 

noch ein fo  vorzügliches Augenmerk, daß wir 

anzunehmen brauchen, man habe ihn von Hofe 

aus mit den eignen Berichten des Gallus dazu  

verfehen. Erfleres widerlegt Plinius a u f allen 

Seiten. Der Gegenfland war eine genaue B e- 

fchreibung des arabifchen Bnfens und der benach

barten Provinzen, zw ar freyiich größten teils  

aus eignen Beobachtungen; denn alle zahlrei

chen Data beym Plinius verrathen den Reifenden 

und Augenzeugen; aber doch auch aus B ü 

chern , die fchon vorhanden waren, fowohl Grie

chen als Römern. Füglich konnte er alfo, als
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er a u f Arabien kam, die neueßen Römifchen 

Nachrichten darüber benutzen, das h eiß t, ab- 

fchreiben, wo ße das Innland betra fen. Denn 

er felbß konnte darüber ßch keine Stimme an- 

m aßen, da feine Kenntniß ßch nur a u f die K ü 

ßen erßreckte, wie die Ueberbleibfel zeigen. 

W äre ße weiter gegangen , fo  würde ß e  A n g uß  

J'chon beffer benutzt haben. A u f  diefe A rt aber 

iß  auch keine Urfache vorhanden, weshalb er 

die eignen Nachrichten des Gallus nöthig gehabt 

hätte, fondern konnte ßch  immer der einmahl 

vorhandnen bedienen.

Deren nun kann es vielleicht mehrere gege- 

' ben haben, von verfchiedenen Verfaffern oder 

Sammlern, bey Lebzeiten oder nach dem Tode 

des Gallus. Sie konnten aus verfchiednen Quel

len entfpringen. Gallus felbß oder andere Rö

mer von Kenntniffen, dergleichen es doch wohl 

noch einige beym Z u g e  g a b, konnten verfchie- 

dene Nachrichten ihren Freunden mittheilen. 

M an konnte von den Gefangenen, die vermuth- 

lieh nur zu  Alexandrien blieben, andere Data 

fammeln. Gemeine Soldaten mußten eine 

Menge Dinge verbreiten. W er konnte ihnen Un

wahrheiten zeihen ? und wer verfpricht ßch hi- 

ßorifche Critik von dergleichen A u ffä tzen ? —

So
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So alfo waren die Quellen befchaffen, aus denen 

Plim us oder wohl auch Iuba fchöpfte. N un

wollen wir die des Strabo dagegen halten. Hier 

vereinigt ßch alles, B eru f , A bßcht, Ton der 

Erzählung und Gelegenheit zu  einem günfligen 

Urtheile. E r  gibt deutlich zu  erkennen, daß es 

ihm fü r  feinen Zweck nicht, wie dem Plinius, 

genug war, die Refultate der neueßcn Entdeckun

gen mitzutheilen, J'ondern er erzählt die merk

würdige Begebenheit g a n z , und unabhängig von 

den ändern frühem  Nachrichten über Arabien, 

und f o , daß er deutlich durchfchimmcrn läßt, er 

fey genau davon unterrichtet gewefen. Und wer 

konnte es.wohl beffer fey n , als e r , ein Zeitver

wandter der Begebenheit und Bekannter und 

Freund vom Gallus J'elbfl ?

Man könnte hinzu fetzen, daß felbß durch die 

wiederholten Beschuldigungen und Klagen über 

Sylläus der leidenfchaftliche und interejfrte E r 

zähler ßch verrathe, wenn es nöthig fehernen 

dürfte, mehr er es zu r V erteidigung des Strabo 

zu  Jagen.

C. T. G , S c h ö n e m a n n .

Bibi. d. a. Litt. 9. St. C II.
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Befchreibung

I I .

B e f c h r e i b u n g
■ ' f ? " 

e i n i g e r

unbekannten griechifcjoen Münzen

v o n

Ό , F r i e d r i c h  M u n t e r .

i .  V  e l  i  t r d .

F E L  M V N IC IP I V E L I T E R  ein ältlicher 

Kopf,\ Hinten V  /

FEL. IV V E N F A  V E L I T E R  ein jugendli

cher Kopf. pl. 3.

che mit Recht der ehemahligen Haupt fladt der 

Volfh er Velitr'd, je tz t  Veüetri, zugefchrieben wer

den kann. Denn alle Münzkenner tviffen, wie 

wankend die Gründe ß n d , ans denen befonders 

römifche Gelehrte die Gewichte mit den hetruri- 

fchen Buchßaben V E L A T R l  diefer Stadt beyge

legt haben, da Gort und andere es fo  viel wahr-

fchein-

' ' ' '"N .



fcheinlicher gemacht haben, daß die ganze Reihe 

von Gewichten mit die/er Infchrifl in Vola- 

terra gcgoffen iß. Nicht nur die Gegend, wo 

ß e  am häufigfien gefunden werden, Toskana, 

und nahmentlich die Gegend um Vollerra, ent- 

fcheidet hiefür, J'ondern auch die lnfchrift fielbß 

welche vollkommen hetrurifch, und von der vol- 

fcifchen gänzlich verfchieden ifi. Das volfcifche 

A l f  habet kennen wir je tz t genau, da vor wenig 

Jahren in der Gegend von Velletri eine Kupfer- 

platte mit Volfcifcher lnfchrift entdeckt worden 

i ß , welche der Hr. Kardinal Borgia ins Kabinett 

des Pabfis gefchenkt hat. Die M ünze, welche 

ich hier bekannt mache, ifi mir vom Hrn. K ar

dinal Borgia in einer getreuen Zeichnung aus dem 

Königl. Kabinett in Paris mitgetheilt. Ihre 

lateinifche lnfchrift zeigt zugleich mit dem Stil 

der Zeichnung und der ganzen Form der Buch-  

fiaben, daß fie nicht zu  den ältefien Italifchen ge

hört. Veliträ ward früh eine römifche Colonie: 

blühte befonders unter A iigufi auf, da diefes 

Kaifers GeJ'chlecht zu  den Vornehmßen der Stadt 

gehörte, und er felbfl da geboren war. (Soeton. 

in Aug. c. I.). E s ifi mir daher fehr wahrschein

lich , daß die M ünze in den erfien Jahren der 

Regierung Augufis gefchlagen ifi. Der jugend

liche Kopf j der verm utlich den Genius der Stadt

C  s, vorfiellen
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vorßellen fo ll, hat einige Aehnlichkeit mit dem f,ei

nigen, und die Umfchrift felbfl, in der fowohl 

das Municipium als die lugend  felix genannt 

werden, kann am leichteßen von dem Glanz er

klärt werden, den die Stadt U'id ihre junge  

Mannfchaft dadurch erhielt, daß ihr Mitbürger 

Herr des R· Reichs w ar, ob ßch gleich diefes 

W ort auch aus den großen Vorrechten, welche 

die Veliterner z u  Rom hatten, erklären ließe, 

(Vulpii vetus Latium profanum IV. p. 25). Wann 

Veliträ die Municipalrechte erhalten habe, läßt 

ßch fchwerlich beßimmen; aber wir finden fehr  

häufig daß die Nahmen Colonia und Munici

pium mit einander verwechfelt werden, und daß 

Colonien ßch befonders a u f Münzen und In- 

fchriften oft Municipia nannten. Man fchlage 

nur Florez Medallas de Efpana nach, wo der

gleichen Verweckfei urigen oft Vorkommen. Der 

ältliche K o p f a u f der einen Seite der Münze, 

a u f welcher die Infchrift Felix Municipium 

fleht, fcheint den Senat von Veliträ vorzuflellen, 

der a u f griechifchen, befonders Kleinaßatifchen, 

Münzen fo häufig mit der Beyfchrift 'lepx σύγ

κλητος fleht. Dte Z a h l V am Hinterkopf foll 

wahrfcheinlich den Werth der Münze beflimmen, 

von welcher diefer alte Bleyguß eine Copie ifl. 

Doch fcheint die M ünze fü r  einen römifchen Qui

narius



Marius zu  g roß zu  feyn. IVir kennen aber den 

M ün zfu ß  der ItaliäniJ'chen Städte z u  wenig, um 

hierüber etwas gewiffes bejlimmen zu  können.

S  y r a k u s.

2. K o p f des P a n . Σ Τ Ρ Α Κ ° Σ Ι .

ßyrinx mit neun Pfeifen in einer Krone 

von Oelblättern. ae. 3 . ,

E s  bedarf keiner weitlnuftigen Anführung  

vieler Schriftßeller, um zu  beweifen , daß Pan , 

die vornehmße unter den Landgottheiten, von den 

Sicilianern , die das Hirtenleben fo  fehr liebten, 

verehrt worden fey. E s  fey mir alfo genug, auf 

die fey erliche Anrufung diefer Gottheit in Theo- 

krits erßer Idylle v. 125 zu  v er weifen, wo der 

Dichter ihn einladet nach Sicilien zu  kommen.

«Ω, Παν, Παν,, ειτ' εσσι κατ’ ωρεχ μχχρχ 

Ανκχιου

E<rg ruy’ αμψιχολεις μεγχ Μα/ναλον* evdr' 

ενι νασον

Ταν Σικελχν, Έλιχχς Η λητε /»ον, χιπυ 

ά& σχμχ

Tj/vo λνχχονιόχο, το xsq μχχχρεσσιν χγχζον.

Außerdem kömmt Pan a u f Münzen von Mef- 

fena vor. Die Infchrift unfrer, M ünze zeigt,

C  3 daß
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daß fie in Syrakus gefchlagen iß. Ob Pan dort 

feinen befonderen Gottesdienfi gehabt habe, iß  

unbekannt ; wenig fie 'ns finden fick in den Werken, 

die von den Alterthümern von Syrakus handeln, 

keine Nachrichten davon. Indeß erhellt aus der 

M ünze fo  viel, daß die Syrakufaner ihn in E h

ren gehalten haben müffen. D a ß  der K o p f Pan 

vorflelle, zeigen die Hörner, und das rauhe fa ß  

thierifche der ganzen Gefichtsbildung.

D er Revers hat Pans häufiges A ttr ib u t, die 

von ihm erfundene oder vervollkommnte Syrinx. 

Pan piimus calamos cera coniungere plures 

lnftituitr.
Virgil. Ecl. 2.

Wcts aber den Revers befanders merkwürdig 

macht, iß  die Geßalt der Syrinx. Gewöhnlich 

wird fie a u f alten Denkmählern , Münzen und 

Basreliefs, mit ungleichen Pfeifen vorgeßellt. So 

befehr eiben fie unter ändern Tibuli II. 5.

Pendebatque vagi paftoris in arbore votum 

Garrula fy'ueftri fiftula facra Deo.

Fiftula cui femper decrefcit arundinis ordo 

Nam calamus cera iungitur vsque minor. 

Virgil Ecl. 2. 36.

Eft mihi disparibus feptem compaila cicutis 

Fiftula.

und
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und Ovid Remed. amoris v. 18 r.

Paftor inaequali moderatur arundine carmen.

A u f  unfrer M ünze find fick aber alle Pfeifen  

vollkommen gleich. Wahrfch ein l i e f  1 muß diefe

A r t  von Syrinx eine feinere Organifatlon gehabt 

haben, als die gewöhnliche. Vermfithlich waren 

die Pfeifen an Dicke verfchieden, und hatten 

v ie l l e i c h t  auch mehrere Grifflöcher, um die bey 

den ändern durch Ungleichheit der Pfeifent be~ 

wirkte Verfchiedenheit der Töne hervor zu  bringen.

E s  iß mir keine alte Vorßellung der Syrinx  

bekannt, die derjenigen, welche a u f der hier be

kannt gemachten M ünze ß e h t , gleicht; indeß 

muß fie bey den Alten nicht ganz ungewöhnlich 

gewefen feyn. Vielleicht war ße eben in Sicilien 

lokal. Wenigßens befchreibt Theokrit eine folche 

in der achten Idylle v. 18 , wo Menalkas dem 

Daphnis fag t:

51vptyy uv εποιησα, κχλχν εγω, εννεχφωνον, 

Λευκόν κχρον έχασαν, ισον κχτω > ισον 

άνωθεν,

und Daphnis ihm antwortet, er befitze eben eine 

folche, von Neun P feifen , die oben find unten 

gleich fey.

Die hier befchriebene M ünze iß  in dev 

Sammlung meines Freundes, des Ritters Lan-

C  4 dolina



dolinct zu  Syrakus. E rfi vor kurzem hat der 

Für ft von Torremuzza in feinem Au&ario ad V e

teres numos Siciliae etc. Panormi 1789. Tab. 

VI! no. 10. eine fa ß  ganz ähnliche Kupfermünze 

heraus gegeben. Indeß iß die Legende doch in 

etwas von der ineinigen verfchieden, da fie den 

Nahmen der Stadt Σ Τ Ρ Α Κ Ο Σ Ι Λ Ν  ganz aus- 

gefchrieben hat. Ich trage auch um fo weniger 

Bedenken diefe M ünze noch einmahl heraus Zu g e

hen , weih der Fürfl in feinen Anmerkungen die 

Geßalt der Syrinx nicht berührt hat.

3 . ΣΎΡΑΚΟΣΙ mit Aehren gekrönter K op f 

der Ceres.

D ie Siegesgöttin in Eigis t über ihr ein 

S tern , unten ΠΟ. ae. 2.

Die Münzen von Syrakus mit dem K o p f der 

Ceres, und Eigen oder Qiiadrigen a u f dem Re

vers» find überaus häufig und aus den M ün z

büchern hinreichend bekannt. N u r die zwo in 

der Exergue ßehenden Buchfiaben haben den Be- 

ß tze r  diefer M ün ze, den Ritter Landolina zu  

Syrakus zu  genauerer Unterfuchung bewogen, 

und a u f die Idee gebracht, ob fie vielleicht 

einem der älteren, weniger bekannten Syrakufa- 

nifchen Tyrannen znzufchreiben fey ? Ich mache

diefe
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diefe M ünze mit fein er Erlaubniß bekannt, und 

fü g e meine Bemerkungen den fewigen bey.

E s  iß  ausgemacht, daß wir nicht alle Be- 

herrfcher von Syrakus kennen. A ußer denen, 

deren Thaten die Gefchichte uns aufbewahrt hat, 

findet ßch der Königinn Philifiis Nähme a u f vie

len fchönen Didrachmen und Tetradrachmen, und 

in einer Steinfchrift im Theater zu  Syrakus. Den 

Nahmen eines Königs Liparo nennt Plautus in 

den Menächmen 11.  feen. 3. und Cicero 

fpricht in feiner fechfien Rede gegen den Verres 

von αγ im berühmten Minerventempel a u f der 

Infel Ortygia aufgefiellten Gemählden von Sici- 

tianifchen Königen und Tyrannen. Diefe muffen 

aber auch höchfi wahrfcheinlieh in Syrakus ge~ 

herrfcht haben, weil fonfi nicht leicht einzufehen 

w äre, wie ihre Bildniffe einen P la tz in einem 

Syrakufanifchen Tempel bekommen haben würden. 

Unter diefen Königen oder Tyrannen hat Einer 

Polis oder Poles geheißen, und diefer ifi es deffen 

Nahmen fich vielleicht a u f unfrer Münze wieder 

findet. Sein eigentliches Zeitalter und die Ge

fchichte feiner Regierung find in Vcrgeffenheit 

begraben, und wir finden ihn nur bey läufig von 

einigen alten Schriftßellern angeführt.

einiger unbekannten griech. Münzen. 41
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Athenäus Deipnof. I. p. 31. ed. Cafaut*. be

ruft ßch bey der Stelle Homers

Nj/65 ό' εκ λημνοιο πχρεζχσχν oivov άγουσας 
auf Hippias von Rhegium , welcher erzähle: Ύην

ειλεόν χχλουμτνην Άμπελον βιβλιχν χχλεΐιβα). 'H.V 
Τίολλιν τον A ργειον ός εβχσιλευσε "Συρχχοσιων 
πρώτον εις ’Συρχχχσχς κόμισα) ε% Iτχλιας. Ei;; 
χν αν ο πχρα Σ,ιχελιωταις γλυκυς καλούμενος Πολ— 
λιος ο βιβλινος οίνος.

Julius Pollux im Onomaflico VI. s .

K«/ 7Γ8 Key γλυχυς Ώολιος (’οινος)  ε ϊΐ μεν εκ Σ,υρχ- 
χουσων' ΐίολ ις  8'χυτόν 6 Αργείος πρώτος επεσχευχ- 
σεν , χφ  ού κα/ τουνομχ’ rj χττο του Έ,υρχχουσιων 
βχσιλεως Π ολλιάος ως Αρίϊοτελης λεγει.

Aelian Var. hift. XII. 31.

Κcij εν Συρχχουσχις Πολίο  ̂ οίνος εκλη^η $& α ζο  Τί
νος εγχωρίου βχσιλεως .

A u s diefen Stellen iß  unläugbar, daß einß 

in Syrakus ein König Nahmens Polis geherrfcht, 

der ßch um den Weinbau verdient gemacht, und 

den fußen Syrakufanifchen W ein , der auch bey 

den Alten berühmt gewefen feyn muß, und wahr- 

fckeinlich derfelbe w ar, der je tz t  Calabrefe heißt, 

aus Unteritalien nach Sicilien verpflanzt hat. Ob 

er aus A rgos war, ifl , da Pollux in den zwey 

ändern angeführten Stellen im IViderfpruch zu

flehen
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flehen fcheint, nicht leicht zu  entfcheiden. Denn 

P ollux unterfcheidet zwifchen dem Argivev P o

lis , welcher den IVein nach Sicilien verpflanzte, 

und Polis dem Syrahifanifclten König ; bey Athe-  

ncius aber und Aelian find beyde Eine Perfon„

Z u r  Beflimmung der Z e it  in welcher Polis 

gelebt haben mag, kann der Umfland einiges Licht 

geben , daß Pollux am a. O. fleh 'auf Arißoteles 

beruft. E r  muß alfo vor dem Zeitalter Arißoteles 

und Alexanders gelebt haben, und w ahrfchein- 

lich eine geraume Z eit früher ; weil der nach fei

nem Nahmen genannte Syrakufanifche IVein dort 

wenigflens eine Zeitlang gebauet feyn m u ß , ehe 

er fo berühmt werden konnte, daß man ßch in 

Griechenland um ihn bekümmerte. Nach A g a 

thocles kann er alfo nicht regiert haben. W ir  

kennen auch die SyrakufaniJ'che Gefchichte von 

Gelon bis Agathoklrs z u  genau, als daß wir die, 

wenn vielleicht auch kurze, Regierung des Polls 

in diefem Zeitraum fuclien füllten. Wahrfchein

lich hat er alfo etwas früher als Gelon , etwa im 

J'echflen Iahrhundert vor Chr. G. gelebt.

Hiemit würde denn auch übereinflimnten, daß 

Hippias von Rhegium von ihm redet ( Athennus

a. O .) , wenn nähmlkh dief er Hippias derfelbe ifl, 

' deffen



deffen in Cicero de oratore III. c. 32. Quinftü. 

XII. c. vlt. Lucianns in Hippia, Apuleius in Flo

ridis lib. IT. Erwähnung gefchieht, und der in 

der 86 Olymp, vor Chr. 436, alfo ungefähr Ein  

Jahrhundert vor Arißoteles lebte.

Die Infchrift a u f der Exergue unfrer M ünze 

läßt ßch nicht leicht anders und beffer erklären, 

als wenn die beyden Buchßaben ΠΟ fü r  Anfangs·- 

buchßaben des Nahmens gehalten werden. Die 

übrigen find wahrfcheinlich vom A lter verzehrt 

worden. W ir finden auch häufig a u f Syraku- 

fanifchen M ünzen , daß der Nähme des Regenten 

a u f die Exergue gefchlagen iß  /  Beyfpiele gibt 

Torrejnuzza in den Münzen von G elo , Hiero, 

Hiketas, Dionyfius, und anderen. Die Arbeit 

der Münze als Kunßwerk betrachtet, ßimmt ge

nau mit dem angegebenen Zeitalter überein, und 

nähert ßch dem fchönen Sty l a u f den Münzen 

Gelo's und Hiero's.

N

L  e u k a s.

4. Ein weiblicher mit Lorbeeren gekrönter 

'  Kopf.

ΛΕΤΚΑΔ... ΏΓΙΩΝ eineLeyer. ae.3.

Leukas, eine Corinthifche Colonie, {hat a u f  

ihren Münzen viele Typen, welche ihren Corin-

thifchen
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tliifchen Urfprung anzeigen; zu  vielen ändern 

aber haben Lokalverhältniffe Veranlaffung gege

ben. Z u  diefen rechne ich befonders die meinige, 

welche ich noch in keinem Münzwerke angeführt 

gefunden habe. A u f  der Kovffeite hat Jie einen 

weiblichen K o p f , der zw ar fü r  einen Dianenkopf 

gehalten werden kann, da diefe Göttin zu Leukas 

ihren Tempel hatte, und als Schutzgottheit der 

Häfen angebetet wurde, außerdem auch mit vie

len ihr eignen Attributen a u f mehreren M ünzen 

von Leukas vorkömmt. Allein ich weiß nirgends 

daß Diana mit einem Lorbeerkranz vorgeßellt 

werde, und außerdem fcheint der Revers, eine 

L eyer , einer ändern Erklärung IVahrfcheinlich- 

keit zu  geben ; daß nähmlich der K o p f die Dich

terin Sappho vorßelle, deren Tod den Leukadi- 

fchen Felfen fo  berühmt gemacht hat, und deren 

Bildniß fo  oft a u f Lesbifchen Münzen fleht. 

Diefe Erklärung wird um fo  viel wahrfcheinli- 

eher, da ßch ein paar fa ß  ähnliche Münzen mit , 

der Leyer von Mytilene im Hunterfchen Mufeo 

finden, X X X IX . 1 . 2 ,  die unßreitig das Bildniß  

der Sappho haben. Die L.eyer war auch das 

paffendße Attribut der Sappho, und des Ruhms 

den die ganze Gegend durch ihren Tod erhalten 

hat. D a ß  die Leukadier felbß den O rt, an wel

chem ß e  ihr Leben endigte, durch Tradition aus-

1 gezeichnet
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gezeichnet haben, fcheintauch ans dem ITmfiand 

zu  erhellen, daß er noch der heilige Ort ge

nannt wird. In Melchii Griechifcher Geographie 

( Venedig i?28) heißt cs: Κχλί-irotf τώρα ετούτος 

ό T ονος'Ιερχ, ob es gleich ungewiß iß , ob die- 

fer  Nähme nicht evß in fpeiteren Zeiten entflan- 

den feyn könnte; indem der V erfaff er hinzufetzt, 

OTov eivccj Moνχζη-ρίον ετ ονομχτι του άγιου Ν J- 

χολχα ® ) , wiewohl der Ζ ufiammenΙιang der 

Stelle der erflen Meinung günßiger zu  feyn 

fcheint. Die Leyer fleht ohnehin noch a u f einer 

ändern M ünze von Leukas im Hunterfchen M u- 

feo Tab. 33. II.  mit einem Herkuleskop f  a u f dem 

Revers. IVir brauchen aber bey Erklärung der 

M ünze eben nicht an den Herkules Mufägetes 

zu  denken, da wir nicht immer auf den Münzen 

der Alten Zufammenhang zwifchen Auers und 

Revers finden. Das letzte Wort iß ohne Zw ei

fe l der Nähme des Magißrats. E r  iß aber fo 

verlöfcht, daß er nicht leicht wieder herzußellen 

feyn w ird, und unter den-zu unferer Kenntniß 

gekommenen Nahmen der Magißrate a u f ändern 

Leukadifchen Münzen finde ich keinen, aus dem 

er ßch erklären ließe.

Athen,

*) D ili gm ze Buch iß  Nitigriechijch gefchrieben.
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A t h e n .

Ungeachtet der großen Menge von Athenien- 

ßfchen Münzen > welche aus der ffunterifchen 

und ändern Sammlungen bekannt gemacht find, 

finden fich doch noch immer neue,, bisher nicht 

befchriebene. Von den bey den, welche ich 

hier herausgebe, iß die eine ihres Alterthums, 

die andre ihres gelehrten Typi wegen merkwürdig.

<j. Geflügelter Medufcnkopf.
1

Α Θ Η Ν Α . Pallas geht gerüflet, heilt mit 

der Rechten den Speer v o r , und trägt 

am linken A rm  den Schild, ae. 3.

Obgleich diefe M ün ze, welche ich im Origi

nal aus der Sammlung des Pater Magnan erhal

ten h a b e ,  nicht zu  den a l l  er e ilteß en gehört, wie 

diefes aus der eleganteren Zeichnung, und■ der 

neueren Schrift, die jenen Charakter nicht mehr hat, 

h e r v o r l e u c h t e t ,  fo  fcheint doch ihre felteneDlcke und 

eine gewiffe, durch Zeichnung nicht leicht aus- 

zudrückende Härte der Arbeit wahrfcheinlich zu  

wachen , daß ße in früh ei· en Zetten geschlagen 

iß. Der geflügelte Medufenkopf fleht a u f einer 

Athenienfifchen Münze fehr füglich als ein A ttri

but



but der Pallas; er kommt aber meines Wiffens 

a u f keiner ändern vor.

6 . Gekeimter Pallaskopf.

Α Θ Η Ν Α Ι Ω Ν .  Thefeus hebt den Stein 

auf, unter dem das Schwert und die 

Schuhe feines V aters verborgen find.

Diefe im Cabinett des Herrn Cardinal Borgia 

anfbewahrte Münze iß  fehr merkwürdig. Sie 

fiellt eine der älteren Athenienfifchen Fabeln vor, 

die Apollodor in feinet* Bibliothek III. 15. Plu-  

tarcli im Leben des Thefeus ( Bryans Ausgabe 

S .  5), und Callimachus (iw Fragmentis ed. Bent- 

ley. no. 66) erzählen. A ls  nahmlich Aegeus, des 

Thefeus V ater, erfuhr, daß Aethra, die Toch

ter des Pitthetis in Trözen von ihm fchwanger 

f e y , verbarg er fein Schwert und feine Schuhe 

unter einem ungeheuren Stein, entdeckte das Ge- 

heimniß der Aethra allein, und gebot ih r , ihren 

S o h n , wenn er fo  alt geworden fe y , daß er den 

Stein heben könne, in aller Stille mit den unter 

ihm gefundenen Erkennungszeichen, nach Athen 

z u  fenden. A ls  Thefeus herangewachfen war, 

führte Aethra ihn zum Steine, entdeckte ihm 

feinen V ater, und ließ ihn den Verfuch machen, 

ob er ihn heben könne. Diefes gefchah; aber

Thefeus



Thefeus wollte damahls noch nicht nach Athen  

gehen. '

D a ß  eine zu r Gefchichte eines Nation.ilhelde«y 

und gew iff ermaßen des Stifters ihres Staats, fo  

wefentlieh gehörende Begebenheit den Athenienferte 

überaus wichtig feyn m ußte, iß  fehr natürlich; 

und hieraus iß  leicht begreiflich, wie fie von meh

reren Künßlern bearbeitet worden iß. A u f  einer 

M ünze erfcheint ße hier zum  erßen M ahle; und 

wir haben überhaupt gegen die große Menge 

Athenienßfcher Münzen gerechnet, nur wenige» 

a u f denen Begebenheiten des Thefeus vorgeßellt 

ßnd. Häufiger kommt ße in ändern Kunßwer- 

ken vor. Das große Basrelief in der Villa A l

bani ZU Rom iß  aus Winkelmanns Monumenti in

editi bekannt und Tab. 96. pag. 130 abgebildet. 

Aber diefes iß  ein großes IVerk, in dem keim 

Einheit der Handlung beobachtet, fondern A e

geus fe lb ß , lwie er die Verabredung mit der 

Aethra vor Thefeus Geburt nimmt, vorgeßellt 

iß. Allein iß  die Gefchichte in mehrere Gemmen 

gegraben. Zw ey Carneale und drey alte Paßen  

führt lVinkelmann in der defeription des pierres 

graveej. du feu Baron de Stoich. p. 326 an. Der 

eine im Cabinett des Herzogs von Orleans be

findliche Carneol iß in Begers Thef, Palat, p. 60 

in Kupfer geßoehen, und hat mit der Vorßel-  

Bibi. d.a. Litt, p .St, D  lung
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lupg auf unfrer M ünze bis a u f eine kleine Ver- 

fchiedenheit in der Stellung des jungen Thefeus, 

fine auffallende Ärmlichkeit. Vielleicht hat ein 

größeres und berühmtes Werk exißirt, aus dem 

bey de Künßler, der Stempel- und der Stein- 

fchneider ihre beynahe übereinßimmcnde Idee ent

lehnt haben. A u f  der Gemme iß  die Höhlung 

des Steins, Κ ολονρχ^ νπο πετρη, wie Callima

chus am angeführten Ort fa g t , beffer ausge

drückt als a u f der M ünze.

Tegea in Arkadien.  

7 .  Α Ν Τ Ώ Ν Ε Ι Ν . . .  Antonius des Frommen 

Kopf■

Ε Π Ι . . .  D ie Findung des Telephus auf 

dem Berge Parthenius. ae. 2.

D a ß  Telephus des Herkules und der A uge  

So hn , von feiner Mutter a u f dem Berge P a r 

t h e n i u s a u f dem ß e  ihn geboren, ausge- 

J'etzt, und von Hirten gefunden fey, erzählt 

Hyginus Fab. 99. Tzetzes in den Scholien zum  

* Lykophron ( ad verf. 20ό ) verändert die Sage

nur in fo  fe r n , daß A u ge ihren Sohn an einen 

der Minerva geheiligten Orte hin gebracht, daß  

aber, als kurz darauf eine Peß entßand, ihr

Vater



Vater Aleus den Knaben a u f dem Berge P a r

thenius ausgefetzt habe, wo eine· Hirfchkuh ihn 

g e f ä u g t, bis Hirten ihn gefunden. Eben dieß 

erzählt Apollodor fl. 7. und llf. 9 1 ,  und be- 

ßim rnt, daß Telephus von Einem H irten, dem 

Knecht des C orythis, gefunden fey. Diefe Ge- 

fchichte ftellt unfre Münze fehr genau vor. Die 

Infcriptionen find a u f bey den Seiten befchädigt; 

doch iß  der K o p f Antonins noch vollkommen 

kenntlich. A u f  dem Revers fehlt der Nähme 

des M agißrats, unter dem ße gefchlagen iß. 

Höchß wahrfcheinlich iß  diefe M ü n ze , ungeach

tet der Nähme der Stadt fe h lt , Tegea in Arka

dien zuzujehr eiben. Der einzige, der meines

W iffens Zw eifel dagegen erhoben, und die vor

handenen Münzen mit ähnlichen Typen Tegea in, 

Creta beygelegt hat, war Pellerin, aber Khell 

hat ihm ßarke Gründe entgegengefetzt, und Eck

hel tritt diefem völlig bey. (Numi veteres anec- 

doti I. p. 141). A u f  diefer M ün ze, die ich 

felbß beßitze, gleicht das Thier weit eher einer 

Hirfchkuh als einer W ölfin , und diefes beßimmt 

mich noch um, fo  mehr die M ünze dem Arkadi- 

J'chen Tegea beyzulegen, da der Arkadifche Te

lephus nach dem Z eug n iß  aller angeführten A u -  

ctoren von einer Hirfchkuh, der Cretenßfche aber 

von einer Wölfin gefängt ward. Im Peiler in

D  2 (Receuil
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(Re^enil TIT. p. 73) find drey Numi autonotm

von Tegra mit der Fabel von Teleplms, alle aber 

auch in den Reverfen von wrfevcr, die außerdem 

eine Kaifermüvze i ß , vp.rfchic den: denn fie haben 

nur die Hirfchkuli und den Knaben, nicht aber 

den Hirten und den waliigten Theil des Bergs 

Parthenius, der a u f meiner M ünze ausgedruckt 

iß . Die von Eckhel qm a. O. und im Hunter- 

fchen Catalog fub 57 befchriebenen, haben auch 

ganz andere Typen. Seltener noch als die A u 

tonome find die Kaifermnnzen von Tegea , bisher 

hatte man fie nur von der Familie des Severus. 

Unfere vom Antonin iß alfo wenigßens ein hal

bes Jahrhundert älter.

S  m y r n a.

So groß die A nzahl der Kupfermünzen iß, 

die wir von Smyrna haben, fo  feiten find die gol

denen und ßlhernen. Die wenigen aus großem  

Silber , welche bisher bekannt gewefen fin d , be

laufen fich auj Sieben. Sie haben alle a u f der 

einen Seite den K o p f der Cybele, a u f der ändern 

einen Eichenkranz, in welchem entweder bloß der 

Nähme der S ta d t, oder ein Löwe und der Nähme 

des damahls regierenden M agißrats ßeht. Die 

beyden, welche ich hier hinzufüge , find aus der 

großen Sammlung des Grafen von Tliott zu  Ko

penhagen

4
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penkagen von Herrn ProfeJJor Abildgaavd und 

mir gekauft worden. Sie find fchon aus dem 

Thottifchen Catalogus in Rafchens Lexicon ein

getragen. Ich kalte mich aber fü r  berechtigt fie 

hier wieder h e ra u szu g e b e n w e il noch keine 

Zeichnun g  von ihnen vorhanden i ß .  Bey de find 

ßch bis a u f den Nahmen des Magißrats voll

kommen ähnlich, durchaus unverletzt, und in 

e in e m  [ehr fchönen und erhabnen Stil gearbeitet.

8· K o p f der Cybele.

Σ Μ Τ Ρ Ν Α Ι Ω Ν  Α Π Ο Λ Λ Ο Φ Α Ν Η 2 · E in  

Löwe mit aufgehobnem linken Vorder- 

f u ß ,  alles innerhalb eines Eichen- 

kranzes. a. i.

p. Diefelbe M ü n z e , nur Φ Α Ν Η Σ .

R  h o d u s.

1 0 .  Volles Geßcht cles Sonnengottes, 

Gekeimter Pallaskopf a. 4.

Ob diefe M ünze gleich kerne Innfchrift hat, 

fo  entfeheidet doch der Stil der Arbeit und die 

Vergleichung mit den übrigen Münzen von Rho- 

dns augenblicklich fü r  diefe Infel. Das Bild des 

Sonnengottes fteht a u f allen Rhodifchen Münzen, 

Seltener findet ßch die Pallas. Aber daß die

D  3 Rhodier
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Rho Her auch ße zu  den ihnen befonders gewo

genen Gottheiten rechneten, beweifet folgende 

Stelle beym Pindar. 01. VII.

OtVTX

6e σφιν ωπχσε τεχνχν 

πασχν επιχθονιων

γλχυκωπις αρίςοτονοις χ«ρσι νρχτειν. 

Auch wiffen wir aus Strabo , daß Pallas z u  

Lindus eir.en berühmten Tempel hatte. 'Igfov, 

fa g t er im 14. B u ch , <F ε<sw Αθήνας Αινόιχς αυτόθι 

επιφχνες.

M a g y d u s  in  P  a m p h ij I i  en .

1 1 .  K o p f des Kaifer Antoninus.

Μ Α Γ Τ Δ Ε Ω Ν ,  D ie Hoffnung fitzend , 

in der Rechten die IVagßchaale, mit 

der Linken hebt ße ihr Kleid auf. H in- 

ten am Stuhl hängt einFiillhorn. a. 2.

Die Münzen diefer kleinen P  amphylifchen 

S ta d t , die nach Ptolemcius V, 5· zwifchen den 

Flüffeh Cataraktes und Ceflrus, nicht fern von 

Perga und Attalia am Meere la g , find feiten. 

Autonomi find noch gar nicht bekannt. Die we

nigen bisher bekannten Kaifermünzen find im 

Rafche verzeichnet. Sie haben alle einen Typus, 

die gewaffnete Pallas a u f dem Revers. D ie mei-

nige
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tilge* hat einen ganz vevfchiedenen: die fitzende 

H offnung, die a u f den Römifchen und Alexan- 

drinifchen M ünzen häufig vorkömmt. Ich zweifle 

daß ß e  oft mit der Wagfchaale vorgeflellt wird. 

Indeß fcheint die Bewegung der Hand die das 

Kleid auf hebt, ein charakterifches Zeichen zu  

feyn , mit dem die Alten die Hoffnung vorßellten. 

Sonß würde es wahrfcheinlich feyn daß der Me

dailleur eine Αιπη, Iuftiti.?, habe vorßellen wollen. 

Von der Aechtheit der M ünze bin ich nicht völlig 

überzeugt. Indeß find meine Zw eifel gegen ße 

nicht fo  erheblich, daß ich ße geradezu verwer

fen möchte. Vielleicht finden ßch in der Folge 

andere, welche ße gewiffer machen.



Ueber die Diras

III.

U e b e r  d ie

D i  ra s des V a l e r i u s  C a to .

l n  der Sammlung kleiner Gedichte, welche je 

dermann unter dem Nahmen Catalefta Virgilil  

bekannt fin d , hat fich ein Gedicht mit der A u f- 

fchrift Dirae erhalten, welches die Handfchriften 

dem V irgil bey legen. E s  ifi erwiefen, daß es 

diefem fo  wenig als viele andere Stücke derfelben 

Sammlung angehöre; und es ifi auch fo  ziem

lich ausgemacht, daß es einen gewiffen Valerius 

Cato zum  Verfaffer habe.

Diefen Valerius Cato, deffen Andenken Sve~ 

ton als eines gelehrten Grammatikers und fehr  

gefchcitzten Dichters , den man mit dem Bey nah

men Latina Siren beehrte, a u f die Nachwelt ge

bracht hat, betraf das Unglück, daß in der 

Syllanifcken Profcription feine Güter an die Ve

teranen vertheilt wurden. E r  tröftete fich wie 

Dichter z u  thun pflegen. E in Gedicht das er 

Indignatio nannte, und a u f deffen Ton man aus 

der A u f  fchrift einen ziemlieh fichern Schluß

machen
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machen kann, war die Frucht feines Unglücks

und feines Kummers.

Diefe Indignatio iß  mit den Diris nicht ei

nerlei/ Gedicht. In jener Form w a r , dem aus

drücklichen Z eug niß  des Sveton zufolge , ge

fü g t ; * feine Minderjährigkeit fey feinen Feinden 

zu  fiatten gekommen, (pupillum reliftum f eo- 

que facilius licentia Syllani temporis patrimonio 

exaftutn efife). In den Diris findet fich kein» 

ähnliche A eußerung: aber fite find a u f diefelbe 

Ver anlaff im g  gedichtet.

Demfelben Schriftßeller legt Sveton noch 

zwey andre Gedichte bey, eine Lydia und eine 

Diana, und er fü hrt zum  Beweis ihres Werthes 

das ehrenvolle Z eu g n iß  zweyer gleichzeitigen 

Autoren an. Ob dieß aber Titel einzelner Ge

dichte oder ganzer Sammlungen waren, laßt 

fich ans den Worten des Biographen nicht ent-  

fcheiden.

Dem mag aber gewefen feyn wie ihm will, 

fo  hat man bisher diefe Diana und Lydia fü r  

verloren gehalten. Herr Wernsdorf vernuithet 

zw a r, daß das bekannte, in dm Cataleftis Pe

tronii erhaltene Gedicht, Lydia, bella puella 

candida u. f .  w . dem Valerius zugehöre. Un-

D  5 glück-
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glücklicher Weifc iß  die Gleichheit des Nahmens 

der einzige G rund , a u f den fich diefe Vermu- 

thung flützt. Und was beweißt denn ein Nähme 

der fo  vielen Mädchen gemein war ?

Sollte es indeffen wirklich an dem fey n , daß 

diefes kleine Gedicht den Cato zum  Ver.faffer 

hätte, \wie fich denn das in der That weder be

jahen noch verneinen lä ßt) , deflo beffer, fo  hät

ten wir noch zwey Stücke aus feiner Lydia. Ich 

will gleich fagen, welches ich fü r  das zweytt 

halte. Vorher aber noch ein Paar Worte über 

die Diras.

Die Dirae ßnd ein Gedicht von ganz fänder

barer Einrichtung. E s  fä n g t mit den heftigjlen 

Verwünfchungen des dem Dichter entrißnen Land

gutes an, und endigt mit zärtlichen Klagen über 

die Trennung von feiner geliebten Lydia. Diefelbe 

Gegend , welcher er aber erß alle Arten von Un

glück und Ungewitter angewilnfcht hat, benei

det er je tz t , weil fie feine Lydia befitzt; er 

preißt fie glücklich, weil Lydia hier wandelt, 

hier Trauben pflückt, hier a u f Blumenbeeten 

ruht. M it einem W ort, diu interpellati amores 

hefchäftigen den Dichter plötzlich fo  feh r, daß 

er den G roll, der einen Augenblick zuvor fein

ganzes
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ganzes H erz erfüllte, mit einem M ahl vergeffen 

zu  haben fcheint.

So verfchieden die Materie i ß , die der Dich

ter behandelt, fo  verfchieden iß  auch fein Ton. 

Im Anfang iß  es der Ton des heftigßen Unwil

lens; gegen das Ende der zärtlich ßen Klägen. 

Durch Mittelfarben zwey fo  difparate Partien 

in Ein Ganzes zu  vereinigen, daran fcheint der 

Dichter nicht gebaclit zu  haben.

Doch warum wollen wir dem Dichter auf

bürden, was wahrfcheinlich blos die Schuld der 

AbJ'chreibcr iß. Ich vermuthe nähmtich, daß  

diefes Gedicht, welches bisher ivie ein Ganzes be

trachtet worden, aus zwey Theilen beflehe, wo

von das er f l  e mit dem lojten Vers fchließt. Diefes 

find die Dirae; der R eß , welcher aus y? Verfen 

beßeht, iß  aus der Lydia, und ein fü r  ßch be- 

flehendes, an Inhalt, Ton und Zweck ganz ver· 

fchiedenes Gedicht.

Meine Vermuthung gründet ßch vornemlich 

a u f diefe große Verfchiedenheit, welche hUchß 

auffallend i ß , wenn man die beyden Hälften als 

Theile eines Ganzen betrachten w ill; und welche 

gar nichts wunderbares hat, wenn jede diefer 

Hälften ein eignes Gedicht ausmacht.

N un
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Nun findet fick aber gerade zu r Unterßützung 

diefer Vernm thnng, daß diefe beyden H ä lfen  

ohne die inindefie Gewalt von einander getrennt 

werden können. E s  entfiehen durch diefe Tren

nung zweif Stücke, denen weder Anfang noch 

Ende feh lt, jedes vollßändig, planmäßig, und 

in einem ihm zukommenden Tone gedichtet.

Aber durch diefe Trennung wird auch z u 

gleich noch eine Schwierigkeit gehobeif, die zwar, 

fo  viel ich weiß t von niemanden angemerkt wor

den, aber nichts defio weniger exifiirt. In dem 

A n fa n g  der Verwilnfchimgen redet der Dichter 

einen gewiffen Battarus an, diefe Anrede macht 

eine A r t von Refrain , N welcher in kleinen Inter

vallen von io , /5 bis zo Verfun wiederkehrt, zum  

letztemnahl kommt er im 97 Verfe vor: Extre
mum Carmen reuocemus ßattare auena. Und 

diefes extremum Carmen follte durch einige So 

Verfe hindurchlaufen ? das iß  nicht fehr wahr- 

fcheinlich.

Wenn man noch zeigen könnte, wie es ge

kommen f e y , daß man diefe beyden, an Inhalt 

und Ton fo  verfchiednen Stücke mit einander' 

habe verbinden und als ein Ganzes betrachten 

können, fo würde meine Vermuthung noch einen 

hohem Grad von Wahrfcheinlichkeit erhalten.

Vielleicht
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Vielleicht wäre es hiezu fchon genug , wenn 

ick überhaupt an ein Faktum erinnert#, welches 

allen Kritikern aus einer Menge von Bey fielen  

hinreichend bekannt iß ; daran, daß in den Hand- 

fchriften die IVörte deffeiben Schriftflellers ohne 

Unterfckeidungszeichen ein einander fortgefchrie- 

ben zu  werden pflegten.

Diefes war auch hier gefchehn. D a ß  man 

aber den Irrthum nicht fo  leicht bemerkete, davon 

lag wohl der vomehmfle Grund in dem Gedichte 

felbfl. Gegen das Ende der D ;rae hatte der Dich

ter feiner Lydia Erwähnung gethan. E r  hatte 

von ihr Abfchied genommen. Der letzte Blick, 

den er a u f das geliebte Landgut w irft, fchmelzt 

fein Herz zu  wehmüthigen Empfindungen, und 

dem Abfchied von feiner Geliebten fü g t er die 

Verfichenmg feiner ewigen Treue bey. D as  

zweyte Gedicht aber fängt mit dem Ausdruck 

des Verlangens nach feiner Geliebten an, die fleh 

gerade a u f dem Lande befand. D a ß  in beyden 

des Landes und der Geliebten, wiewohl in ganz  

verfchiedner Rilckficht, Erwähnung ge]chah, ver

flechte den Irrthum , und gab dem Verfahren der 

Abfclireiber einen Schein von Rechtmäßigkeit.

Fr. J a c o b s .

des Valerius Cato. 6 1

Recenßo
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R e  c  e  n f i o  n  e  n .

i .

Demoffchenis Oratio adnerfus Lepti
nem cum feholiis veteribus et Com 

mentario perpetuo. Accedit Aelii Ari- 

ffcidis Declamatio eiusdem cauiTae, in 

Germania nunc primum edita. Cura 

F r i d . A v g . W o l f i i .  Halis Saxonum, 

e Libraria Hemmerdana. 1789. 8 maj. 

(P ro leg . CLii. textus e t  Comment. 

5 8 8  £ )

J j i e f e  Ausgabe empfiehlt fich eben fo  fehr durch 

ihr äußeres Anfehn als durch ihren innern IVerth. 

Sie enthält einen Reichthum von kritifcher und 

antiquarifcher Gelehrfamkeit, der an fich fchon, 

in unfern Tagen , wo das Studium des Alter

thums mit einer fo  leichtfinnigen Eilfertigkeit be

trieben w ird , in die Augen fallen m u ß ; aber 

diefer Reichthum ifi auch zu  gleicher Z e it  mit 

einer Genauigkeit und Sorgfalt geordnet und mit 

einem Gefchmack aufgeflellt, daß man fchon 

'.·■·■ * ( durch
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durch diefes Werk allein mit einer ganz vorzüg

lichen Achtung gegen das Talent des Herausge

bers erfüllt werden muß. W ie viele Humanißen 

mögen ßch w ohl überhaupt mit dem Studio der 

griechifchen Redner befchäftigen ? und unter die- 

fen w en ig en , wie viele werden m it der Gewiffen- 

haftigkeit unfers V irf. z u  Werke gehn ?

W ir danken diefe Ausgabe einem glücklichen 

Ohngefähr. Der Hr. Prof. W o lf hatte die Lek

türe des Demoßhenes in antiquarifcher Rückficht 

unternommen; aber bald bemerkete e r , wie viel 

die vorigen Herausgeber diefes Schriftßellers dem 

Interpreten und Kritiker zu  tliun übrig gelaffen 

hatten. E r  fing an den Wunfch zu  hegen, dieß 

wenigßens an Einer Rede zeigen zu  können. Z u  

derfelben Z e it übertrug ihm die Hemmerdifche 

Buchhandlung die Aufßcht über eine Sammlung 

griechifcher Schriftfleller, und erfuchte ihn , ir

gend etwas zu r Probe fü r  das Publikum zu  bearr 

beiten, wodurch die Drucker zu  gleicher Z e it  in 

Behandlung der neuen Typen geübt werden möch

ten. So entßand diefe Ausgabe des Demofthenes 

und des dazu gehörigen gelehrten Commentars. 
\ i

Die W ahl fiel a u f die Rede gegen den Lep- 

tines t wegen des darin herrfchenden gleichförmi

gen



64 Demofthenis oratio aduerf. Leptinem

gen Tons, welcher unfern Begriffen von Bered- 

famkeit am meiflen entfpricht, und wegen des 

leicht v er feindlichen Inhalts. Die Anmerkungen 

follten anfänglich nur eine Anzeige der Abwei

chungen von der Leipziger Ausgabe enthalten; 

aber bald verließ der V. diefen P la n , wofür ihm 

gew iß alle feine Lefer Dank fagen werden. Der 

Reifkifche Text iß fa ß  überall mit dem Text der 

altern Ausgaben vertaufcht. Denn auch hier 

hatte jener gelehrte und fcharffinnige Kritiker, 

welcher fich aber nie die Muhe g a b , feinen 

Schriftßellcr forgfältig zu  ßudieren und feine 

Anmerkungen zu  ßchten, den Text oft nach 

W illklihr, oft zum Nachtheil feines Autors ver

ändert. Der V . fagt daher nicht zu  viel, wenn 

er behauptet, fein Text weiche faß a u f jeder 

Seite von dem Reifkifchen ab, ungeachtet er nichts 

in demfelben zurück [lie ß , was ihm fehlerhaft 

fehlen. Die Beweife zu  diefer Behauptung find  

fo  häufig, daß wir uns entfchließen muffen, fie 

ganz zu übergehn.

W ir wollen unfern Lefern den Inhalt diefes 

W erks, fo  viel es die K ürze erlaubt, vor Augen  

legen. Die Stelle der Vorrede vertritt eine E pi-  

ß el an den feL R e iz , in welcher Hr. Prof. W . 

die Entfiehnng diefer Ausgabe erzählt, und den

Plan
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Plan zu  einer Sammlung griechifcher Autoren  

vorlegt. Sie enthält eine Menge wahrer und 

gründlicher Bemerkungen, in der fchönßen und 

edelßen Sprache vorgetragen. H ierauf fo lg t

eine gelehrte Einleitung in die Rede felbß. Nach

dem der Verf. zuerfl die Hauptzüge des demofle- 

nifchen Geiß es entworfen hat, welche ßch vor

nehmlich darin vereinigen, daß er fü r  jede Sache 

den paffenden Ton zu  treffen verßand (denn der 

I  erf a ff er der philippifchen Reden und; diefer Rede 

gegen den Leptines, den Arißogiton und andrem 

ähnlicher, fehernen zwey ganz verfchiedene Men- 

fchen zu  feyn ), entwickelt er die Vorzüge der 

gegenwärtigen Rede, welche die Alten fchon fü r  

ein Meißerßück in der belehrenden Gattung hiel

ten , und welche befonders auch wegen der Ge* 

lindigkeit merkwürdig iß , mit der Demoßhenes 

feinen Gegner behandelt.

Her Verf. geht hierauf zu, dem Gegenßande 

der he de, depi Gefetze des Leptines und den da

mit verbundenen Umßänden fort. Leptines hatte 

ein Gefetz in' ’orfchlag gebracht, alle Immu

nitäten , welche das Volk verdienßvollen Stadt- 

bürgern bisweilen zuzugeßehn^pßegte, a u f immer 

aufzuheben. E s  wären, meinte er, deren die 

diefes Vorrecht gen offen, z u v ie l;  manche hätte» 

Bibi. d. a. Litt, p, St. E  es

ed. Wolfii. 67
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es unwürdig erhalten und benutzten es unwür

d ig ; der Aermere leide darunter, während ßch  

jene zum  Nachtheil des Staats bereicherten. D e

mo ßhenes fetzte diefen Gründen die Unverletz

lichkeit öffentlicher Verfprechuvgen entgegen. E s  

fey mehr an der Erhaltung von öffentlicher Treu 

und Glauben als an einem kleinen Gewinn ge

legen. E r  zeigt, wie klein die/er ausfallen würde, 

und daß der S ta a t, weit entfernt, unter diefen 

Immunitäten zu  leiden, vielmehr deiven Vortheil 

ziehe. Auch den G run d, daß einige Unwürdige 

diefes Vorrecht genöffen, entkräftet der Redner, 

und Jucht zu  zeigen , d a ß , wenn das Volk ßch  

des Rechts begehe, JVohlthaten zu  ertheilen, und 

ßch dankbar zu  be weifen, es ßch eben fo  gut 

aller feiner übrigen Rechte berauben laffen könne.

D a  die Beforgung der öffentlichen Gefchäfte 

z u  Athen (των λειτουργάν') der Gegmßand iß, 

a u f welchen ßch der größte Theil der Rede be

zieht , fo  nimmt der Hr. H. hievon Gelegenheit, 

das was die Athenienfor unter λειτουργίχίς ver- 

ßanden, genauer als bisher geschehen iß ,  aus

einander z u  fetzen. Sie begriffen die χοργγίχv, 

γυμνχσιχρχίχν, und iarUaiv unter ß c h , und in 

Kriegszeiten die έισφορχν und τριηραρχίαν. Die 

letztere, welche mit großen Koßen verknüpft

ivar,

66 Demofthenis oratio aduerf Lpptinem



w ar, fiel nur den Reichen zur L a tl; die ίιβφορχν 

trugen alle Staatsbürger, die diirftigflen ausge

nommen. Von allen diefen Laßen der athenifchen 

Bürger wird, fo  weit es das Verßcindniß der 

gegenwärtigen Rede fod ert, einzeln, mit großer 

Genauigkeit, Wahrheit und Beßimmtheit gehan

delt. A m  umßändlichßen von der τριηραρχία. 

Ueber diefe Materie herrfcht bey den Alten felbß  

eine große Dunkelheit, welche aus den Verände

rungen entfpringt , die mit der Sache felbß zu  

verfchiednen Zeiten vorgenommen wurden. Z u r  

Z e it des peloponneßfchen Kriegs waren zu  Athen 

400 Trierarchen, welche die Schiffe vom Staate 

erhielten und nur fü r  ihre Ausrüßung zu  forgen 

hatten. In dem Zeitalter des Demoßhenes erlitt 

diefe Einrichtung mancherley Abänderungen ;  in

dem die A nzahl der Theilnehmer an einem 

Schiff öfters wechfelte, je  nachdem die Z a h l der 

begüterten Bürger flieg und fiel. Die Unbequem

lichkeit und Unßcherheit diefer Einrichtung machte 

eine Veränderung nothwendig. Man ernannte 

aus der A nzahl der Grundflückbefitzer und K a-  

pitaliflen eine A nzahl von 1200 Trierarchen, die 

man in 20 Symtnorias theilte. K u r z  darauf 

wurde auch diefe Anordnung gemisbilligt, und 

man fing an y alle und jede Bürger von 24 bis 

4 0  Iahren zu r Mitleidenheit zu  ziehen, fo  daß

E  2 jedesmahl

ed. Wolfii. 67
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jsdesmahl 16 zu r A u sru fu n g  eines Schiff cs con- 

tribuiren mußten. Diefe unbillige, f  ür die A er-  

mern äußerß drückende Einrichtung brachte die 

größten Unordnungen hervor, und man fetzte fefl, 

daß die Contribution nach Verhältniß des Cen- 

fu s  gegeben werden follte. Man rechnete a u f  

jede Galeere ein Vermögen von το Talenten, fo  

daß der, welcher 20 Talente befaß, zwey Ga

leeren zu  unterhalten verpflichtet war. Von 

denen aber, welche welche weniger als το Talente 

befaßen, nahm man immer fo  viel zufamnien, 

bis ihr fämmtliches Vermögen diefe Summe 

erfüllte.

Der übrige Theil der Einleitung befchäftigt 

fich mit Erklärung der A r t  und IVeife, wieviel 

zu  Athen Gefetze in Vorfchlag gebracht und 

abgefchafft wurden.

Der Commentar felbß iß  mit der nähmliehen 

Sorgfalt bearbeitet, mit einer eben fo mannich-  

faltigen, gründlichen und eleganten Gelehrfam- 

keit ausgerüßet, eben fo  unterhaltend gefchrieben 

als die Einleitung. Die Gründe fü r  die befolg

ten Lesarten machen den wefentlichßen, über 

bey weitem nicht den intereffanteßen Theil deffel-  

ben aus. Kein dunkler Ausdruck, keine fchwere 

W ortfügung iß  ohne Erläuterung geilieben, und

dock
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doch wird man ßch fo  wenig über Weitläuftig- 

kdt befchweren, daß man dem Interpreten, der 

ßch überall fo  fchön , klar und beßimmt aus- 

drückt, der fo  treffend und finnreich erklärt wohl 

roch länger mit Vergnugen gefolgt wäre. ■ B is

weilen führte er in feinen Anmerkungen die ab

gekürzten Folgerungen des Redners weiter aus; 

überall aber macht er a u f die artiücia deffeiben, 

feine Urbanität, feine verflechten Angriffe und die 

fchlatte Anordnung feiner Sätze aufmerkjam; 

und durch cliefes feinere G efü h l, diefe tiefere 

Ein ficht in den Geifl des griechifchen Red

ners hat er eine Menge Stellen desfelben 

gegen unnütze und zweckwidrige Verbeffenm-  

gen zu  retten gewußt. Außerdem find häu

fige gelehrte Obfervationen über einzelne Wörter 

und Redensarten eingeßreut; und vornehmlich 

der Werth der Partikeln mit einer Genauigkeit 

geprüft worden, welche felbß einem Reiz Ehre 

machen würde.

Hier könnten wir unfre Anzeige befehließen, 

wenn wir nicht noch einige Worte über die Rede 

des Arißides zu  Jagen hätten, welche der I)e- 

moflhenifchen heygefügt i ß , gleich Jam um zu  ei

nem Spiegel zu  dienen, in welchem man die E r

habenheit des demoßkenifchen Geifles defio voll-

E  3 kommner
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kommner erkennen möge. Diefe Declamation, 

deren Arißides felbß erwähnt (Oratt. Piat. III. 

Τ .  II. p. 316) iß  vor nicht langer, Z e it  von Iac. 

Morelli aus einer Handfchrift der Sankt Markus-  

bibliothek zugleich mit der Rede des Libanius fü r  

den Socrates und einem Fragmente der Elemen

torum rhythmicorum des Arißoxenus(a. 1785· 8.) 

edirt worden. Sie gehört zu  derjenigen Gat

tung von Declamationen, deren S to ff aus ältern 

Rednern entlehnt i ß , denn Arißides handelt hier 

diefelbe Materie ab, welche den Inhalt der Rede 

des Demoßhenes gegen den Leptines ausmacht. 

D er Herausgeber hat [ehr gut gezeigt, wie un

gleich der K am pf zwifchen dem Redner und dem 

Rhetor w ar, und wie er , bey allem, Genie und 

aller Bereäfamkeit dcs*ietzteu, dennoch zu  feinem 

Nachtheil ausfchlagen mußte. Die Urfachen da

von liegen zum Theil in dem Stoff. Ein wahrer 

Sto ff, welcher fein Dafeyn den Umßänden des 

Orts und der Z eit verdankt, Umßänden, welche 

innerhalb des Kreifes unfrer Ideen liegen, bietet 

einem jedem Manne von hellem K o p f leicht das- 

jenige d a r , was darüber gefagt werden kann, 

und die Hauptmomente der Unterfuchung fallen 

ihm von felbß in die A ugen , Von allen dem 

gefchieht bey einem Fall aus einem entfernten 

Zeitalter und einer uns unbekannten W elt gerade

das
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das GegentheiL E r  erfcheint nie ganz klar; die 

nmßen Nebenumäände verjchwinden in dem Ne- 

bei der ihn umhüllt. Die Mühe zu  errathen er- 

flickt das Genie. Der befondre Fall wird in einen 

allgemeinen verwandelt; W ahrheit, Nachdruck 

iird überzeugende K raft verschwinden unter dem 

Beilreben, den Be weifen einen Anflrich von Wahr

heit z u  geben, und die Energie, welche der Sache 

felbft fehlt, durch Worte und Phrafen zu  erfctzen.

Noch fchlimmer ifl es , wenn die/er Fall fchon 

von einem ändern gefchickten Redner behandelt 

worden. D as was am flcherflen wirken mußter 

die einfachften und natürlichflen ComHnationen 

find von ihm anticipirt; und fein Rival fleht fich 

genöthigt, entweder feine Gründe weiter zu  

fuchen , oder fich mit Sophifmen zu  behelfen, oder 

was er von feinem Vorgänger borgt, fo  gut er  

kann zu  ändern, das heißt, zu  entkräften, D ieß  

ifl der Charakter der meiflen Declamationen diefer 

A rt. Reich an Wörtern wo man Reichtlium der 

Gedanken erwartet, arm an überzeugenden Grün- '  

den, zu  weitfehweiflg und zu  kurz, —

2 .
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2.
C a ii  SiLii I t a l i c i  Punicorum libri 

feptemdecim, varietate lectionis et 

commentario perpetuo illuftrauit Io. 

C h r .  E r n e s t i  Prof. Lipf. Vol. I. Lip- 

iiae 1 7 9 1. l x v i i i  et $24. S. 8·

D a s  Gedicht des Silius Italicus fchien beynahe 

unter uns in Vergeffenkeit gerathen zu  feyn, denn 

feit Drakenborchs Zeiten hat ßch kein Kritiker 

an dasfelbe gern acht, außer daß vor einigen Icih- 

ren die franzößfche Ausgabe des E rn . Lefebure 

de Villebrnne er fehlen > der ßch kürzlich durch 

feine Ueberfetzung des Athenems aufs neue be

kannt gemacht hat. In einem Zeitalter wo In

terpretation und Critik der Dichter, vorzüglich 

der Römifchen, Hauptgegenßand des philologi- 

fchen Studii ward , und die. Dichter aus der fo -  

genannten Aetas anrea fchon ihre Bearbeiter ge

funden hatten, durften auch die fpätern, die dock 

immer ihre eigentümlichen Vorzüge haben, dar

a u f rechnen, daß auch ße die Reihe treffen wurde, 

aus der Vergeffenheit aufs neue hervorgezogen 

z u  werden. Diefe Ausßchten find je tz t  ihrer

Erfüllung
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Erfüllung nahe. Von Lucans Pharfalits fehen 

wir der Ausgabe des Hrn. Laguna entgegen; 

und Silius Italicus hat fogar das Glück gehabt 

z u  gleicher Z eit zwey Gelehrte zu  finden, die fich 

feiner angenommen haben. Von der Bearbeitung 

des H. Reet. Ruperti find fchon öffentlich P ro

ben etfchier.cn, und, das ?ganze Werk ifi fchon, 

wie wir hören, unter der Preffe; H. Prof. Er- 

neiti ifi ihm mit feiner Ausgabe noch zuvor ge-  . 

kommen, von welcher hier der erfie Band er- 

cheint, der die erfien zehn Bücher enthält, Die 

A r t  der Behandlung, uvd die ganze Einrichtung 

ifi völlig nach dem Mufter des Heynifchen V ir

gils ; voran gehen außer der Vorrede des V. dis 

Vorrede von Drakenborch; eine difquifitio de 

' c.rmine Siliano; die notitia litteraria aus dem 

Fabricius, und die teftimonia veterum de Silio. 

D as vornehmße darunter iß  die Abhandlung über 

das Gedicht des Silius, die allerdings viel wah

res und vorirefdehes enthält, wenn wir gleich 

nicht durchgängig, dev Meinung des V. feyn 

können. Um das Werk unfers Dichters gehörig 

beurtheilen zu- können, muß man zuerfi mit dem 

Genius des Zeitalters genauer bekannt feyn, in 

dem er lebte. E s war das gelehrte Zeitalter 

der Römer, wo das Studium der Sprache und 

Litteratur unter dem Nahmen der Grammatik 

E  5 mit
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mit dem größten Eifer getrieben wurde; ein 

Zeitalter das mit dem Alexandrinifchen in der 

griechifchen Litteratur eine große Aehnlichkdt 

hat, Diefer herrfchende Gefchmack zeigt ßch 

auch in der Poeße ; auch der Dichter war Ge

lehrter, Genährt lmit den Werken der frühem

großen Dichter und Schriftßeller, die er forg- 

fä ltig  ßudiert hatte, fuchte er diefe, oft ängß- 

lich genau, zu  copiren;er verlor darüber das Ori

ginelle, und erkaufte vielleicht einzelne Schönhei

ten mit dem Verluß des Totaleindrucks, den mir 

ein Ganzes machen kann, das fo wie es daßeht 

tief aus der Seele und der Phantaße des Dich

ters geßoffen iß. A lis  der genauem Bekannt- 

fchaft mit griechifcher Litteratur und Mythologie 

entßanden zugleich eine Menge gelehrter Anfpie-  

lungen, Benennungen und Bilder, die dem Dich

ter felbß vielleicht zu  geläußg waren, als daß ße  

ihm noch hätten gelehrt fcheinen können ; die aber 

doch Jehon außer dem Kreife der gewöhnlichen 

mythologifchen Kenntniffe liegen. Diefer allge

meine litterarifche Character des Zeitalters zeigt 

fich auch in dem Werke des Silius; das übrige 

Eigentüm liche deffelben wird theils durch den 

S to ff beßimmt, den der Dichter behandelt; theils 

durch die M uß er, die er nachzuahmen fucht. Sein 

Werk iß  ein hißorifches Gedicht; diefe Beßim-

ntung



fnung dünkt uns hinreichend, wenn man die 

Frage a u fw irft , z u  welcher Dichtungsart 

es gehöre ? Die Grenzen die das hißorifche 

Gedicht von der eigentlichen Epopee trennen, find  

läng ft  beßimmt; wir wundern uns wie der H  

P r o f \ bey der Beantwortung jener Frage fo  

ängftlich verweilt; und billigen am wenigften 

feine Antwort fe lb ß , wenn er das ganze Ge- 

dicht blos fü r  eine rhetorifche Uebung, eine με

λέτη , erklärt. D a ß  die damahligen Gramma

tiker häufig folche μελέτας, έτιό&ΐξέΐζ, oder wie 

ße der Römer nannte, Declamationes, fchrieben, 

iß  uns felbß aus ihren noch übrigen Werken be

kannt. D a ß  auch ähnliche poetifche Verfuche 

gemacht wurden, befonders in Hymnen und än

dern lyrifchen Gedichten, iß  gleichfalls gew iß; 

aber Gedichte von folchem Umfange als die 

Werke eines Silius und Lucans können doch nicht 

mehr unter diefe Claffe gebracht, und als bloße 

Uebungsßücke angefehen werden. M thr A u f-  

fchluß würden, dünkt uns, folgende Ideen geben. 

D as hißorifche Heldengedicht ivar fchon fe.hr 

früh  unter den Römern bekannt. Ihre erßen 

großem  poeiifchen Werke gehörten z u  diefer* 

Gattung, wie z . B . die Gedichte des Ennius 

und andrer. Von ihr wand ßch , befonders 

durch V irg il, die eigentliche Epopee erß los·;

aber

ed. Ernefti. 7 f



aber die fr/ihern Dichter geriethen darum nicht 

gänzlich in Vergeffenheit, und wenn V irgil 

gleich . das Mafter einer Epopee geliefert hatte, 

fo  hatte man doch noch keine folche Theorie der- 

feiben, in der die Grenzen zm fchen ihr und dem 

liißorifchen Gedicht gehörig beßimmt gewefen 

wären. D as  grofse Dichtergenie, durch rich

tiges 'Gefühl geleitet, braucht freylieh folche Be- 

ß  immun gen nicht; Homer, vielleicht auch V ir

g il , fangen ohne-ße genau zu  wißen; aber der 

vachahmende, bes onders der gelehrte Dichter, iß  

deßo mehr in Gefahr die Grenzen zwifchen bey- 

den zu  verkennen. A u s der W ahl des Stoffs 

folgen nlsdenn die Unvollkommenheiten großen

t e i ls  von fe lb ß , die man mit Recht an [dem 

Werke des S iliu s, wie an ändern ähnlichen ta

delt; Mangel an Einheit der Handlung; M an

gel an W ahrf Peinlichkeit, wenn der Dichter ßch  

genöthigt ßeht die Wahrheit der Gefchichte zu  

beleidigen; unfchicklicher Gebrauch der Macht- 

nerie etc. . So ungefähr würde Rec. den Ge-  

ßchtspunct im ganzen darßeilen, aus dem der 

Lefer das Werk des Dichters betrachten muß. 

D er Character deffelben in feinen einzelnen Thei- 

len iß  dagegen von dem V. vortreflich entwickelt. 

E r  zeigt ßch als nnpartheytfcher Beurtheiler 

feines A u to rs, und dieß war um fo  viel· nöthiger

und

7 6 Silii Italici pimicor. libri feptemdecim
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und verdienßlicher, da durch den Streit des neue- 

ßen franzöfifchen Herausgebers mit H. Clement 

der Werth deffelben von dem erßern viel z u  fekr 

erhoben, und von dem letztem viel zu  tief Ißerab- 

gefetzt war. Vorzüglich hat uns die Charade- 

rißik gefallen, die H. E . von der poetifchen Spra

che des Silius entwirft. Sie hat, fag t er, kei

nen feßen oder eigentümlichen Character, ße iß  

fich ungleich; und diefi folgte von felbß daraus 

daß Silius bald diefen bald jenen Dichter copirte, 

und alle Schönheiten in fein Gedicht zufamtnen- 

drängen wollte, die er bey ändern gefunden hatte. 

In  dem Ton feiner Erzählung fucht er zw ar al

lenthalben die Epifche Würde zu  beobachten; 

aber da er dem Livius fo  genau fo lg t, und den 

einfachen und klaren Ausdruck diefes Schriftfiel- 

lers zur poetifchen-Würde zu  erheben fucht, fo  

fä llt  er dadurch oft ins gefuchte, w eitläuf ige 

und fchwülßige; fo  fchon auch wieder an ändern 

Stellen feine Sprache iß.

W ir kommen mm a u f die Behandlung des 

Dichters felbß. Hr. E . hatte den Vortheil, daß 

durch die Arbeiten feiner Vorgänger, befonders 

der H em f uffe und Drakenborchs, die Critik des 

Textes fchon größtentheiis berichtigt w ar; und 

da er keine Handfdiriften vergleichen konnte, fo

blieb
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blieb ihm in diefer Rückßcht deflo weniger zu  

thun übrig. Der Drakenborchfche Text iß  daher 

fa ß  ganz unverändert ab gedruckt; nur an eini

gen wenigen Stellen, wo der neue franzößifeilt 

Herausgeber aus feinen Handfchriften vorzüg

liche Lesarten ausgemerkt hatte, find diefe in 

den Text aufgenommen, ohne jedoch a u f die vie

len willkührlichen Veränderungen des H. Ville- 

brune, wie billig, weitere Rückßcht zu  nehmen 

als daß ße  blos angezeigt find. Beyfpiele folcher 

neu aufgenommenen Lesarten finden ßch z . B .  

I, 425. gemens geminat contra venabula dentem, 

fü r  gemens geminum contra ven. torquet. V, 4. 

e  dextra fü r  e laeua etc. IVo die Handfchriften 

aber nichts darboten, ßnd felbß offenbar cor- 

rupte Lesarten beybehalten, wie z . B .  V I ,  7. 8. 

dextraeque in vulnere caefi haerentes haftis; wo 

der V . fü r  haftis fehr glücklich hoftis vorfchlägt. 

X , 470. wo cum vor membra offenbar corrupt iß, 

da Jehon fi vorher geht. Ueberhaupt aber hat

ßch H. E . a u f Beurtheilung der Varianten fa ß  

nie eingelaffen, fondern fich mit der bloßen A n 

führung begnügt, welches in den mehrßen Fäl

len auch hinreichend war. Hauptfache fü r  ihn, 

war nach feiner eigenen A ngabe , die Interpre

tation. Hier war ihm am wenigßen vorgearbei

tet, da feine Vorgänger nach dem damahls herr-

fchenden
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fchmden Gefchmack diefe fa ß  gänzlich vernach- 

lä[fegten, und a u f bloße Wortcritik ßch ein- 

fchränkten. M it Recht hat alfo auch H. E . a u f  

fie vorzüglich fein Augenmerk gerichtet; und 

daß ein erklärender Commentar zu  einem folrhen 

Dichter als S ih u s, ein wahrer Gewinn fü r  die 

alte Litteratur fey  , bedarf keiner Erinnerung. 

Auch der geübtere Lefer muß bey einem fo  ge

lehrten Dichter oft anfloßen; und wie viel lehr

reiches lä ß t  ßch nicht auch J'elbfl über die Fehler 

des Dichters fagen, wenn der Commentator rich

tigen Gefchmack und , Unpartheylichkeit genug 

beßtzet? Schönheiten und Fehler ßnd bey Silius, 

aus Urfachen die wir oben angeführt haben, mehr 

als bey einem ändern Dichter durch einander ge- 

m ifcht, eine zweckmäßige Lectüre deffelben ifl 

daher eine vortreffliche Schule zu r Bildung des 

Gefchmacks. W ir fehen mit Vergnügen daß H. 

E . diefen Punct vorzüglich vor Augen gehabt 

ha t, und gegen feinen Dichter eher flreng als ge

linde gewejen ifl. E r  ifl freymUthig genug um 

Schwul f l  und gefuchte Weitfchweißgkeit mit ihren 

wahren Nahmen zu  nennen, und nirgend finden 

wir bey ihm bloße Exclamationen über wirklicht 

oder Jeynfollende Schönheiten, die von fo  man

chem neuern Interpreten fü r  äflhetifche Anmer

kungen gegeben werden. Für junge Lefer die

ihr
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ihr critifches Gefühl fchärfen, und ßch an ein 

feßes und richtiges äßhetifches Urtheil gewöhnen 

wollen, wird diefe Ausgabe dadurch vorzüglich 

brauchbar. Die angeführten P  av all e lf  eilen des 

Virgils oder Homers die Silius vor Angen hatte, 

und die er gewöhnlich noch übertreffen wollte, 

dienen noch mehr dazu ', den Contraß zwifchen 

wahren und falfchen Schönheiten auffallend zu  

machen. N ur hätten wir gewünfeht daß der Hr. 

Prof. ßatt bloßer äßhetifcherUrtheile, fo  richtig 

und wahr auch diefelben immer feyn mögen, we- 

tiigßens zuweilen auch die Gründe derfelben an

geführt und kurz entwickelt hätte. Die Fiction des 

Dichters im Xten Gefange z. B v o n  dem Pferde 

des Cölius, das feinen todten Herrn wieder er

kennt, iß  unßreitig fehlerhaft, und kann felbß  

durch die Nachahmung des Homers und Virgils, 

wie H. E . richtig bemerkt, nicht enifchuldigt 

werden; aber der Grund davon liegt in der in

nem Unwahrfchelnlichkeit der Sache ; nicht darin, 

daß die Dichter des heroifchen Zeitalters größere 

Freiheiten gehabt hätten als die fpätern. Auch  

ihre Fictionen mußten nach den damahligen Be

griffen innere Wakrfchemlichkeit haben, und 

wann Homer die Pferde des Achills weinen läßt, 

fo  lag dabey ohne Zweifel eine Meinung oder ein 

IVahn feiner Zeitgenoffen zum Grunde. —  Für

die
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die gelehrte Interpretation hat H. E . wie man 

leicht erwarten kann, vorzüglich geforgt. E r  

dachte fich Lefer, die fchon Vorkenntniffe mit- 

bringen, und mit der poetifchen Sprache der Rö

mer nicht gänzlich unbekannt ßnd. Das Leichte 

un d zu  Bekannte wird daher von ihm ß ill-  

fchzeigend übergangen, und nur dasjenige er

klärt wo auch geübtere Lefer anßoßen können. 

D a ß  der Schriftßeller und der Dichter die S i

lius in Rückßcht a u f Sachen und Sprache copirte, 

V irgil und L iv iu s, fle ts  zu  Rat he gezogen wer

den, verfleht ßch ohne unfer Erinnern; aber 

auch außerdem leuchtet allenthalben eine fo  große 

B eka n n tfch a ft mit alter Litteratur und Mytho

logie hervor, daß man bald fieh t daß der ge

lehrte Dichter einen Erklärer gefunden h a t, der  

feiner keinesweges unwürdig war. Eine fo rg - 

faltige Vermeidung alles Fremden und Ueber-  

flüffigen verfchafft feiner Arbeit das Verdienß 

einer reichhaltigen K ü r z e , und machte es dem 

V . möglich fchon in diefem Bande den größten 

Theil des Gedichts, die io  erßen Gejänge, zu  

liefern. M it der Aufzählung einzelner Stellen, 

wo vielleicht die Erklärung richtiger oder beßim- 

mender hätte gefaßt werden können, wollen wir 

unfern Leiern nicht befclnverlich fallen; nur dieß 

einzige führen wir an, daß Lib. II, 3, die pri- 

Bibl, d, a. Litt. 9. St. F  mores



8& Silii italici-punicorum etc.

mores patrum, die als Gefandte zum Hannibal 

nach Spanien gefchickt werden, nicht die Confu- 

les feyn können, fondern nur überhaupt die A n -  

gefehenflen aus dem Senat. Die Römifchen Le

gati wurden zwar immer aus dem Senat genom

men , aber nie, fo  viel wir wiffen , übertrug man 

dieß Gefchäfte den wirklichen Confuls. —  M it 

Verlangen fehen wir nunmehro dem zweytenTheil 

entgegen, der außer dem Reß des Gedichts auch 

die nötliigen Indices enthalten wird. Hoffentlich 

wird gegen dem auch die Rupertifche Ausgabe 

erfcheinen, und durch die Bemühungen bey der 

Gelehrten über Silius ein Licht verbreitet wer

den, deffen ßch wenige Dichter des Alterthums 

rühmen können.

3 *
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3 ·

α ρ ι ς τ ο τ ε λ η ς .  Ariftotelis Opera 
omnia. Graece ad optimorum exem

plarium fidem recenfuit, annotatio

nem criticam, librorum argumenta, 

et nouam verfionem latinam adiecit 

Io. T h e o p h i l v s  B v h l e  Prof. Philof. iii 
Acad. Georgia Augufta, Soc. Reg. 

Scient. Gotting. Sodalis. Volumen pri

mum. Biponti. E x typographia Socie

tatis. c lo lo c c x c i .  Praef. x x x i  S . s 4 S 

S . g r . 8.

würde eine Ungerechtigkeit gegen unfer Z e it

alter feyn, das ßch durch den E ife r , womit es 

das Studium der Litteratur des griechifchen A l

terthums überhaiipt, und der Philojophie deffei

ben insbefondre, neu belebt ha t, vorteilhafter, 

als irgend eines, auszeichnet, wenn ’ wir nicht 

vorausfetzen wollten, daß eine neue Ausgabe der 

Werke des Ariftofeles allgemein willkommen feyn  

werde. D as Bedürfniß war hier dringender,

F  2 als
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als bey irgend einem ändern alten Schriftßelhr ; 

die Refultate der tiefjlen anhaltendflen Specula-  ̂

tionen eines der größten philoj'ophifchen Köpfe, 

die gelebt haben ; die mannichfaltigen lehrreichen 

mühfamen Unterfuchungen über die wichtigßen 

und intere ffanteßen Gegenßände der NaUtnviffen- 

fch a ft , die in jenen Werken enthalten find, konn

ten bisher nur wenig, und zum  Theile fa fl gar 

nicht in Umlauf komn?en, weil es zu  viel A n - 

ßrengung erfoderte, ßch durch die Schwierigkei

ten hindurchzuwinden, welche ihrer Auffaffung  

und Benutzung im Wege ß  an den. Man follte 

kaum glauben, daß nach fo  vielen Herausgebern 

und Erklärern, wie die Bücher des Arißoteles 

gefunden haben, diefes der Fall feyn könne; 

aber man darf auch nur oberflächlich mit ihren 

Bemühungen bekannt werden, um ßch bald da

von zu  überzeugen, wie wenig eigentlich Brauch

bares und Zweckmäßiges von AJtern und Neuern 

noch gethan iß. Wahrfcheinlich hat diefe Beob

achtung felbß manche, denen es vielleicht nicht an 

kritifchen Talenten, an antiquarifcher Gelehr- 

fam kelt, und ändern nöthigen Einflehten fehlte, 

um den Arißoteles glücklicfi zu  bearbeiten, ab- 

gefehr eckt, fleh an den Anbau eines Feldes zu  

w agin, das fo  fehr verwildert iß. In unfern 

Tagen muß überdem in Anfchlag gebracht wer

den,
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den, daß fich nur feiten eine Gelegenheit dar

bietet, wo ein o kofibarer V erlag, als eine neue 

Ausgabe der Werke des Arifloteles ifl, unter

nommen w ird, und daß fog a r, falls ?s auch an 

diefer nicht gebricht, bey einem heutigen Her

ausgeber Utnflände, Verhältniffe, Hülfsmittel 

fich vereinigen muffen, die nicht jeder in feiner 

Gewalt hat.

Oie Veranlaffung zu  der gegenwärtigen 

Ausgabe, von welcher wir den erfien Band vor 

uns haben, hat H. P r o f  Buhle in der Vorrede 

angegeben. E r  wurde von der Zweybriickifchen 

Gefellfchaft dazu an;gemuntert, dis nach Vol

lendung des Abdrucks vom Plato, zunächfl fo l

che griechifche Schriftfleller zu  liefern wiinfchte> 

von denen die gewöhnlichen Ausgaben am fchwer- 

flen zu  bekommen, oder am unbrauchbarßen 

waren. Unter ihnen war wohl Arifloteles der 

erfle und vornehmfle, a u f den die Wahl fallen 

konnte, und es macht der Verlagshandlung Ehre, 

daß fie jelbfl diefe Wahl aufs thätigfle begün- 

Jiigte, fo weitausfehend auch daniahls, und ist 

der Folge, während fich H. B. fchon damit be- 

fchäftigte, die wirkliche Ausführung des Unter

nehmens fcheinen mußte. Da die Ausgabe die 

fämmtlichen Schriften des Arifloteles in fich be-

F  3 greifen,
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greifen, und doch fo  viel als möglich ihr Ge

brauch fü r  den Lefer erleichtert werden follte, 

fo  hieng alles von dem Plane a b , der dabei) be

fo lg t wurde. E s  ließ ßch ohngefähr abfehen, 

wie viel Ein Mann leißen konnte; diefe Ueber- 

ficht mußte auch die Schranken bezeichnen, in

nerhalb deren H. B . fich zu  halten hatte; fie 

mußte ihn vornehmlich beßimmen, manche fonß  

nützliche, und unter ändern Bedingungen mög

liche Zw ecke, befonders, was Sacherklärung be

tr a f , demjenigen aufzuopfern , was ßch ihm als 

nothwendigeres Erfoderniß aufdrang. Hieher 

gehörten Berichtigung des Textes, ßrenge Cor- 

rectheit des Druckes, Sammlung und Beurthei- 

lung des vorhandenen Apparats kritifcher Les

arten , gänzliche Umänderung und Verbefferung 

der lateinifchen Ueberfetzung, die gewiffermaßen 

zum  befländigen Commentare dienen foll und 

m uß, DarßeUung des Zufammenhanges der 

Ideen in einem jeden einzelnen Ariflotelifchen 

Buche, Vollßändigkeit in den Fragmenten, und 

Indices über Wörter und Sachen. Vielleicht 

dürften diefe Grenzen, die ßch Hr. B. abfleckte, 

manchem zu  enge feyn, und dennoch umfaffen 

ß e fo  viel, daß man immer zum  Zw eifel berech

tigt i ß , ob je  die Ausführung dem Plane auch 

nur von ferne entfprechen werde. A u f  der einen

Seite
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Seite liegen in dem verfchiedenen Stoffe, den A ri-  

ßoteles behandelt hat, in feinet' Sprache und M a

nier an ßch taufend Schwierigkeiten; a u f der 

ändern Seite führt die Verdorbenheit und Ver- 

nachläffigling des Textes Hinderniffe herbey, welche 

die Kritik nicht ohne große M ühe, oft gar nicht 

wegzuräumen vermag; felbß die Gefchichte des 

T extes  iß , was das Einzelne betrifft, noch im 

Dunkeln; eine außerordentliche Menge Hand- 

fchriften, Ausgaben, Commentare find unge

braucht vorräthig, ohne daß man zugleich eine 

Charakterißik derfeiben hatte, nach welcher man 

ßch in Anfehung ihres' Werthes mit Sicherheit 

orientiren k o n n te le n e s  verlangt von dem Her

ausgeber Studien eigner und heterogener A r t ; 

diefes vorläufige Unterfuchungen, wobey ßch der 

Endpunct nicht im voraus wahrnehmen läßt.

W er hierauf achtet, wird nicht nur einräumen 

muffen, daß der P la n , a u f den es H. B. bey 

der Ausgabe anlegte, der Hauptabßcht derfel- 

ben völlig an gerne ffen w ar, und ohne zu  hefor- 

genden Nachtheil kaum weiter ausgedehnt wer

den durfte, fondern auch, daß , infofern er wirk- J

lieh realißrt würde, zu  einer künftigen vollen

deteren Bearbeitung des Arißoteles ein haltba

rer Grund gelegt fey.

Ehe
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Ehe H. B .a n  die Kritik des Textes felbß ging, 

hat er den '.bisherigen Schickfalen desfelben Jorg- 

fa ltig  nach geforfcht. E s ergab fich hier insbe- 

fondre , daß aus den ältern griechifchen Com- 

mentaren z u  einzelnen Arißotelifchen Büchern 

fü r  die Verbefferung des Textes fa ß  mehr A u s

beute , als aus Handfehrif ten, und Editionen zu  

hoffen fey. Die Verfaffer jener hatten von dem 

Texte Copieen, die an A lter alle unfre gegen

wärtigen Mfpte übertreffen, und außer demje

nigen T exte , welchem ße felbß ihre Noten un

terlegten, haben ße oft mehrere Varianten ange

merkt; daher füt* die Kritik des Arißoteles eine 

neue ßrenge Vergleichung der älteru griechifchen 

Commentator en deßo unumgänglicher w ard, je  

mehr diefe bisher verfäumt iß. Der Werth der 

neuern Handfchriften und Ausgaben wird zw ar  

von H. B . weder her abgefetzt, noch ganz ver

kannt; im G ’gentheile hält er es fü r  Pflicht, 

ß e , wo es geschehen kann, zu  Rathe zu  ziehen ; 

allein er glaubt doch, daß zuvörderß ins Reine 

gebracht feyn muffe, was fü r  Handfchriften 

fchon von ändern verglichen find, und wie ? und 

was ßch aus dem bereits in den Ausgaben hie 

und da zerßreuten Variantenapparate fü r  den 

Text gewinnen laffe ? Denn vorher kann man 

nicht wiffen, ob eine Handfehrift, die man etwa

hat,
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ha t, fchon verglichen iß ,  oder ob ß e  verglichen 

z u  werden verdient. H. B . hat alfo vorerß, zu 

mahl da das Glück ihm felbß nur die Benutzung 

von ein Paar Mfpten einzelner Bücher ver

gönnte, einen elenchum codicum entworfen, dar

nach ih n  feine Bekanntfchaft mit den vorhande

nen Mffi des Arißoteles es erlaubte, und übri

gens vorzüglich ßch in den altern griechifchen 

Interpreten, den kritifchen Ausgaben, den al

tern lateinifchen Ueherfetzungen, uud ändern

W erken, in welchen ßch Materialien zu r Kritik 

des Arißoteles finden, umgefehen, mit dem Vor- 

fa tz e , erß alles a u f einen Punct zu  concentriren, 

was bereits von Varianten da iß ,  um dadurch 

einen M aaßßab zu  liefern, wonach die Ausbeute 

und der Werth einer noch unbenutzten Hand- 

fchrift geprüft werden könne.

Diefer erße Band felbß mm enthält außer 

der Vorrede, die als Einleitung zu  der Ausgabe 

im Ganzen zu  betrachten i ß ,  erßlich die altern 

griechifchen Lebensbefchreibungen des Arißoteles, 

des Diogenes von Laerte, des Pfeudo Ammonius♦ 

eines Ungenannten beym M enage, des Dionys 

von Halikarnaß, des Hefychius von M ilet, und 

des Suidas. Alle find mit kritifchen und ΗβοΗ

βchen Anmerkungen begleitet. Bey denen zu  dem 

Leben vo\i Diogenes und dem Ungenannten iß

F  5  Menage's
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Menage s Commentar* benutzt worden. Die dem 

Ammonius Hermeä gemeiniglich angedichtete Le

ben sb ejehr eibung gehört einem f f  eitern Griechen; 

fie wurde von unwiffenden Abfichreibern einigen 

Handfchriften eines Commentars zu  dem Arifio- 

tetifchen Buche von den Kategorieen vorgefetzt, in 

welchen Erläuterungen des Ammonius und Io- 

Jiann Philoponus unter einander geworfen fin d;  

daher der Irrthum , daß Ammonius oder Philo- 

joonus ihr Urheber fey. Nach diefen griechifchen 

Biographien folgt:  Vita Ariftotelis per annos 

digefta, von H. B. felbfi. Man hatte fchon vom 

Schott eine Par allellebensbefehr eibung des D e- 

mofthenes und Arifloteles, worin die Facta nach 

den Olympiaden geordnet find, die fich aber mehr 

Uber das Leben des Demoflhenes, als des Stagi

riten verbreitet, und in dem, was den letztem  

angeht, fehr dürftig und unrichtig iß. D a H . 

B . a u f einzelne Haupt ßücke, die eine genauere 

und im ßäidlichere Erörterung verlangen, fich 

nicht fo  einlaffen konnte, wie er wünfehte, z . B .  

a u f die Ordnung und Folge der Ariflotelifchen 

Schriften, a u f ihre chronologifche Entflehung, 

a u f den Unterfchied der Platonifchen und Arifio- 

telifchen’ Pkilofophie, und a u f den eigentüm li

chen fcliriftfiellerifchen fow ohl, als philofo'phi- 

fchen Charakter des Arißoteles überhaupt, fo
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darüber in den folgenden Bänden der Ausgabe 

noch befondre Abhandlungen zu  erwarten. E in 

gerückt iß hingegen hier wiederum die Abhand

lung: de libris Ariftotelis exotericis et acroama- 

ticis, die fchon früher grdrucht w ar; hie und 

da um geändert. Nach dem Gefichtspuncte, wor

aus H. B . feine Arbeit anflellte, daß ße  Grund

lage fü r  eine künftige voükommnere Kritik und 

Erklärung des Arißoteles feyn und werden folle, 

hat er ßch am ausführlichßen über die Hand-  

J'chriften, Ausgaben und Ueberfeizungen der A ri-  

ßotelifchen Bücher, und ihre griechifchen, ara

bifchen und neuern Erklärer verbreitet. So wenig 

er a u f Voiißändigkeit Anfpruch macht, fo  iß  

doch ein beträchtlicher Schritt zu  einer literatura 

Ariftotelica hier gethan, die auch in vielfacher 

anderweitiger Rück ficht nützlich feyn muß. Vom  

Texte finden ßch in diefem erften Bande die Ifa- 

goge des Porphyr* and das Buch der Katego- 

rieen mit Einleitungen und kritifchen Noten, die 

von der Befchaffenheit des Textes, und den darin 

gewagten Aenderungen Rechenfchaft geben. Eine 

umßändliche A u  sein anderfetzung der Kritik des 

JH. B . felbß verfparen wir a u f die Anzeige des 

zweyten Bandes, deffen D ruck , wie wir wiffen, 

bereits vollendet iß.

V o l l .  edit. Buhle. 91
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Les Harangues politiques de Demo- 
fthene, traduclion nouvelle par M. 

G in . Avec des notes relatives ä cir- 

conitances prefentes &  des extraits de 

plufieurs comedies d’Ariftophane. —  

ä Paris 17 9 1 .  36] S. 8·

D i e  Peranlaffung zu  diefer neuen Ueberfetzung 

der politifchen Reden des Detnoßhenes, und den 

Zw eck derfelben, lehrt fchon der Titel. D a ß  

Vorliebe zu  den Werken der Griechen und R ö

mer unter den jetzigen Umfländen in Frankreich 

neu aufleben m ußte, war fehr natürlich , und 

wir haben davon fchon mehrere vortreftichi A u s- 

gaben als BeWeife ; und eben fo  wenig kann es 

befremden, daß die W ahl vorzüglich a u f die 

hiflorifchen und politifchen Werke fiel. Die 

Staatsreden des Demoflhenes, die unter den 

letztem einen der vorzüglichflen Plätze einneh

men, muffen unter den gegenwärtigen Umfländen 

dort ein ausgebreitetes Intereffe haben; jede Par

they -findet darin Nahrung fü r  fich und fü r  ihre 

G rm dfätze. Der Republicaner wird die Invec- 

i tiven

1
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tiven a u f Philipp und feinem Deßpotifmus als 

eben fo viele Warnungen betrachten der Königli

chen Gewalt nicht zu  viel einzuräumen; aber 

wenn Demoßhenes fa ß  a u f jeder Seite die Män

gel der Democratifchen Verfajfung fchildert, wie 

ße in feinem Zeitalter in Athen fich fa n d , fo  

wird es dem Freunde der Königlichen Parthei eben 

fo  wenig fehlen können , fu ß  in jeder Zeile A n -  

fpielungen a u f feine Zeiten zu  finden. Z n  

diej'er letzten gehört unfer V er f., wenigßens 

wird er in Frankreich gewiß zu  den Arißokra- 

ten gezählt; fo  gemäßigt auch im übrigen feine 

Grundfätze find, lind fo  wenig er fich als Frem d  

des üefpotifmus zeigt. Die Abficht bey feiner 

Arbeit war alfo, durch eine Parallele mit dem 

damahligen Athenienßfchen Staat, die Mängel 

der Volksherrfchaft zu  zeigen. Um feiner Ue- 

berfetzung ein größeres Publicum zu  verfchajfen, 

gab der V . fie heftweife heraus ; und feine eignen 

Aeußeruugen fcheinen zu  zeigen, daß er diefe 

Abficht erreicht habe. Die Reden find in fo l

gende Ordnung gebracht; voran geht das Le

ben des Demofihenes von Libanius; dann folgen  

die drey Olynthifchen- Reden ; die übrigen folgen  

nach ehr onolo g if  eher Ordnung ; die erße Philip

pica; die Rede über den Frieden; die zweyte 

Philippica; die Rede über Halonefus; die Rede

über
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über Ch'erfonefüs ; die dritte Philippica ; die vierte 

Philippica ; der B r ie f von Philipp ,' und die Rede 

darüber. Ieder Rede iß eine Einleitung vorge

fe tz t , die den Lefer mit den Um fl'Anden unter 

denen ße gehalten wurde, und auf die ße ßch  

bezieht, bekannt macht; fo  braucht er nur dem 

Faden der GeJ'chichte zu  fo lg en , um allenthalben 

die nüthigen Auffchlüffe zu  finden, und wird 

a u f der ändern Seite durch die Reden felbß mit 

dem Detail der Gefchichte um vieles genauer 

bekannt, als er durch eigentliche hißorifche 

Werke es je  werden könnte. Die Arbeit des H. 

Gin würde alfo fchon durch diefe ciuffere Ein

richtung ßch empfehlen, wenn ße auch weniger 

inner ή Werth hätte. Aber auch als Ueherfetzung 

betrachtet, vereinigt fie in fich eine Menge Vor

züge , die man feiten in dem M aße beyfammen 

finden wird. Der V. hatte es fich, wie man 

fehr bald gewahr wird, zu r Hauptregel gemacht, 

von dem Eigentüm lichen des Originals nichts 

weiter aufzuopfern, als was er dem Genius fei

ner Sprache fchuldig war; aber diefen auch a u f  

keine Weife zu  beleidigen. lene cingßliche Treue, 

die kein Wort verloren gehen lä ß t, wird man 

nicht bey ihm fuchen; aber fchwerlich wird man 

auch ein Beyfpiel finden, wo er einen Gedanken 

hätte verloren gehen taffen. E r  trägt kein Be

denken
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denken Perioden des Originals zu  trennen oder 

zufam men zu  ziehen ; aber er ivird dadurch we

der weitfchweifig noch dunkel. Ueberhaupt aber 

fcheint u n s, fo  viel wir als Ausländer urtluüen 

können , fein Periodenbau fo  vortrefflich zu  feyn, 

daß Demoflhenes fleh feiner nicht zu  fchämen 

brauchte: E r  kennt den Mechanismus und zu 

gleich den Reichtkuiii feiner Sprache; und über- 

rafcht uns oft durch die treffendfle Ueberfetzung 

von Ausdrücken und Wendungen, die uns kaum- 

derfelben fä h ig  zu  feyn fchienen. Mehr als alles 

diefes aber feffelte uns der eindringende und 

ernfle T on , der durch und durch herrfcht. So  

kann nur der Mann fchreiben der von ähnlichen 

Empfindungen und von einer ähnlichen Wärme 

belebt w ird , als der Redner felbfl. D a ß  unfer 

V. diefer fähig  w ar, lehren mehrere feiner A n 

merkungen, a u f die wir unten noch zurnckkom- 

men. Gern belegten wir unfer bisher gefälltes 

Urtheil durch Beyfpiele; aber unfre Lefer wiffen 

daß Schönheiten, die mehr im Ganzen als im 
Einzelnen liegen, durch das Abfehreiben einzel

ner Stellen fich nicht zeigen laffen. Die Lectüre 

des Ganzen wird felbfl dem, der fchon vorher 

mit dem Originale vertraut w ar, gewiß ein 

neues und großes Vergnügen gewähren.

Die



Die politifchen Anmerkungen die der V. a u f  

jede Rede folgen lä ß t , haben Beziehung auf die 

gegenwärtige Lage der Umflände. Eine aus

führliche Beurtheilung derfelben kann nicht unfer 

Zw eck feyn ; die Grundfätze des V. im Allge

meinen haben wir oben fchon angedeutet. E r  

bekennt ßch zu  der gemäßigten P artie, die Zwar 

die Souverainität als heiliges Eigenthum des 

Volks betrachtet wiffen w ill, aber darum die 

neue politifche Schöpfung in Frankreich nicht 

fü r  die beße hält. E r  erklärt ßch gegen die 

Abfchaffung des A dels, uJeil dadurch der W eg  

zum  monarchifchen und auch zum  Volksdefpo- 

tifmus gebahnt werde; (als wäre der Ariflocra- 

tifche Defpotifmus nicht eben fo  gefährlich 

M it der neuen Gerichtsverfaffung iß  er noch 

weniger zufrieden. —  Die Auszüge aus den Stük- 

ken des Arißophanes, haben gleichfalls, wie 

man leicht denken kann, politifche Beziehung, 

die fo  wenig räihfelhaft ifl, daß es zu  ihrer 

Deutung keines Oedipus bedarf. W ir finden 

folche Auszüge und Ueberfetzungen einzelner Sce

ne n aus den Wefpen , der Lyfiitrata, den Ecc!e- 

ßazrnfis und den Wolken. W er ßch an die 

franzöflfehe Gerichtsverfaffung, an den Antheil 

der Weiher an der Revolution, und an die Z i i-  

gelloflgkeit der Brothurenfehreiber und PaJ'quil-

lanten
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lanten erinnert, die je tz t  in Frankreich herrfchtt 

wird diefe Stücke ohne weitere Deutung verfiehn. 

J1 eit dans les harangues de Demofthene des ap- 

plications qu’on affoibliroit en, les developpant, 

Jagt H Gin als Einleitung zu  den Ecclefiazufis, 

wo die Weiber in Mannskleidern auf treten; paf- 

fons a la comedie d’Ariftophane! Wie oft mußte 

er in Verfuchung kommen auszurufen c’eft 

tout comme chez nous!

Inter effant wird diefe Ueberfetzung fü r  jeden 

Lefer fey n , nicht blos wegen ihrer Innern Vor- 

treflichkeit, fondern auch weil fie ein fo  fchönes 

Eeyfpiel von der Anwendung der Werke des 

Alterthums a u f unfre Zeiten gibt. W ie würde 

das Kleinliche und Aengfiliche in der Behand

lung denfeiben, das man den Verehrern der alten 

I-itteratur fo  oft mit Recht vorgeworfen hat, von 

felbß verfchwinden, wenn fü r  den großen Geiß 

der in ihnen herrfcht, durch politifche Bildung  

unter uns mehr Empfänglichkeit verbreitet würde!

Hn.

Bibi. d.a. Litt. 9. St. G  $·
\  ,



98 Fabricii Bibliotheca graeca

5.
Io. A l b .  F a b r i c i i  Bibliotheca Graeca 

fiue notitia Scriptorum Veterum Grae

corum quorumcunque monumenta in

tegra aut fragmenta edita extant tum 

plerorumque e MSS. et deperditis; ab 

A uäo re  tertium recognita et plurimis 

locis aufta; Editio quarta variorum cu

ris emendatior atque au&ior curante 

G o t t l i e b  C h r i s t o p h .  H a r l e s  etc. 

Volum en Secundum. Hamburgi apud 

Car. Ern. Bohn. 17 9 1 .  4. pägg. 874·

X V I I I .

Λ

D e r  zweyte Theil diefes nützlichen Werks be

greift die Kapitel XIV bis XXV7! des zweyten 

B u ck s, und enthält der Z a h l nach eine weit 

größere A nzahl von Schriftftellern, als der erße, 

von denen wir aber freylieh oft nichts mehr als 

Nahmen oder geringe N otizen, köchßens Frag

mente, übrig haben. Indeffen find die Verdien ße 

des Fabricius hierin um fo  größer, da er nach 

1 \ den
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den wenigen and mäßigen V'erfachen eines IWeur- 

ß u s , Ionfins und Voffeus ein möglichß voilßän-  

diges Regißer von allen folchen verlornen Schrift- 

ßellern und, Gelehrten lieferte, und fü r  die A u f-  

fuchung ihrer Fragmente einen fo glücklichen 

Vorschub durch feine vortrefflichen indices that.- 

W as die großem  und viel bearbeiteten Schrift-  

ßeller anbetrifft, fo  fallen in den Raum diefes 

Bandes Pindar, Anacreon, Ael’chylus, Sopho

cles, Euiipides, Herodotus, Ariitophanes, Hip

pocrates, Aefchines, Cebes, Thucydides, und 

die X  Attifclien Redner, bey welchen allen man 

leicht zum  voraus feiten kann, wie viele Z n fä tz»  

und Erläuterungen Fabricius erhalten haben 

wird. Der Herr Herausgeber iß fich in feiner 

am erflen Bande bewiefenen Behandlungsart und 

Aafmerkfamkeit a u f alle ältere und neuere E r - 

fcheinungen in der griechifchen Lilteratur völlig 

gleich geblieben, doch fcheint er fich der K ürze  

mehr beßiffen zu  haben. Der mehreße Theil der 

JZufätze iß  auch hier wieder von ihm fe lb ß ; 

zum Anacreon hat Hr. Degen mehrere bey ge

tragen. Eine ganz neue und vorzüglich fchätz

bare Bearbeitung haben das X I V .  und X X I I I ,  

Kap. erhalten. Iencs, von den griechifchen Ge- 

fetzgebern , durch den durch diefe Arbeit fchon 

anderweit bekannten verßorbenen Prof. Richter

G a  zu
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zu  Leipzig; diefes den Hippocrates betreffend 

durch Herrn Prof. Ackermann zu  Altorf. A u f  

die Anzeige der Manufcripte, die von den großem  

griechifchen Schriftßellern in u er feilte denen Biblio

theken von Europa vorhanden find, hat der Her

ausgeber* einen fehr mühfamen Fleiß gewandt, 

wozu ihm gewiffermaßen die bey den neuern 

Bearbeitungen bey gebrachten Verzeichnt ffe diefer 

A r t zu  nöthigen fchienen; wiewohl er hier auch 

bey der größten Sorgfamkeit empfinden mußte, 

wie wenig vollkommenes fich liefern laffe. In  

den gerechten TVunfch ein Verzeichniß der grie

chifchen und lateinifchen Handfchriften der Va- 

tikanifchen Bibliotheken z u  ■ haben, fiimmen wir 

mit dem Herausgeber völlig ein* D as Bedürf- 

niß iß  gar zu  fü h lb a r, und wird es noch mehr 

wenn man fieht, wie gut es unfern Nachbarn in 

der orientalifchen Philologie durch die reichhalti

gen Affemannißhen Verzeichniffe geworden iß. 

Um unfre Aufmerkfamkeit zu  bezeigen, fügen  

wir einiges wenige, was wir in den fehr vollfiäle

digen literärifchen Regifiern vermißt haben, bey. 

S . 96. eine Ausgabe des Anacreon vom Lahre 

i6$r. Antverpiae apud Viduam Io Cnobbari. 13. 

Anacreontis Teii Carmina, eodem verfuum lati- 

noram genere a variis exprefla, operaque et ftu- 

dio Hadriani Foppens Poefios ftudiofi in Gymna-

fio



iio Soc. Iefü Bruxeliis recufa. —  pagg. 89. Dem  

Text ßeht die· Ueberfetzung gerade gegenüber. 

Druck und Papier find befonders gut. Die S . 

223 angegebenen Ausgaben des Sophocles Lond. 

1723. II. Tom. 8. und (llasg. 1745. 4. find nicht 

von Iohnfon; fondern die letzte iß  nur mit den 

Anmerkungen deffelben über die vier 1705 und 

i?o g  herausgegebnen Tragödien begleitet, und 

mit dem/eiben Titel als die Octavausgäbe deffel

ben Iahres vetfehen, Erßere iß ohne alle Noten, 

und bloße ßuchhiindlerUnternehmung. Die eben- 

dafelbß aus dem Tkottifchen Catalog bemerkte 

einzelne Ausgabe der griechifchen Scholien über 

den Sophocles Cantabr. apud Io. Phieidum iß  nicht 

fine anno, fondern vom Iahre 1668 , und gehört 

alfo zu  den angezeigten Ausgaben von 1668. 6g. 

und 7 3 , welche insgejammt diefe Scholien a u f 

dem Titel, nähmlich ad calcem adnexa, verfpre- 

chen. D as Jahr iß mit griechifchen Zahlzeichen 

κχξτ, bemerkt. Z u  S . 344 können wir hinzu

fügen :  Geographica et Hiilorica Herodoti quae 

l.atine Mela exfcripfit, πχραλληλως concinnata, 

ab Andr. Schotto Antverp, Gr. tit. iu Aead. T o 

letana do6lr. Antv. ex eil'. Plant. 1582. 4. , E s  

gehört zw a r.zitn ä chß  zu  feiner Ausgabe des 

Pompon. Me!a, kommt aber auch unter dem an· 

geführten Titel einzeln vor. Z u  den kleinern

G 3 Schriften

ed. Hsrles. Vol. 1Γ. 101
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Schriften und Bemerkungen über Herodot kann 

eine Abhandlung von Gefner , Herodotum ab in

terpretibus non fatis caute tra&atum comreen- 

tans, Gottingae 1755. 8- gefetzt werden. Beym  

Ajriflophanes wollen wir einer einzelnen alten blos 

griechifchen Ausgabe dev Equites Oxoniae ex- 

cudente Iofepho Barnefio 1593. 4. erwähnen. 

Unbedeutender find einige neuere Abdrücke von 

einzelnen .Stücken, die wir vermißt haben. Der 

Seltenheit wegen dürfen wir auch ein Griechifch- 

JEnglifches Wörterbuch über den Anßophanes 

bemerken: Lexicon Ariftophanicum Graeco - A n -  

giicum by James Saojcay, Ο. T .  D. London, 

printed by H. Woodfall. 1754. 8. E s iß a u f  

Paforfche und Schrevelifche Manier.

Diefe. Bemerkungen zeigen hinlänglich, wie 

wenig der Herausgeber übrig gelaffen h a t, und 

w irtragen Bedenken, uns länger vultu nitentis 

z u  zeigen. W er ihm , wie er ßch  zu  befchweren 

fcheint, Mängel diefer A r t ,  *wenn ße auch be

trächtlicher wären, zu r L a ß  legen kann, muß 

flcher nie mit dergleichen Arbeiten bekannt ge

worden feyn. Den Heumannifcken Anmerkun

gen iß , wie es uns dünkt, ein etwas z:i großer 

Werth bey gelegt worden. D a , wie der Herr 

Herausgeber in der Vorrede fe i hfl bemerkt, es

unmöglich
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unmöglich der Zweck eines einzigen Werks feyn  

kann, alles was fü r  einzelne Umßände und 

Stücke in gar verfchiednen Werken bemerkt wor

den i ß , zu  fammeln oder anzuzeigen. noch viel 

weniger von einem oder auch mehrern zu  einem 

Plane vereinigten Männern verlangt werden kann, 

daß ße nichts der A r t ßch entgehen laffen follen: 

fo  fcheinen uns die mehreßen Anmerkungen von 

Heumann der Form des Fabricifcken Werks 

wenig anzupaffen. Sie gehen gar z u  fehr ins 

D etail; beziehen ßch oft mehr a u f feine eigne 

Lectüre als den T ext, fo  wie ßch Heumann aller 

feiner Bücher, auch zuweilen der der Gymna-  

ßmmsbibliothek als Adverfarienbücher bediente; 

mit welcherley Coüectaneen in der That der 

Nachwelt nur fehr wenig gedient feyn kann. 

Wie viel mehr, und gewiß paffendere, würde uns 

der Herr Herausgeber aus feinem eignen Vor- 

rathe haben geben können, wenn es ihm darum 

z u  thun gewefen wäre. W arum alfo den Heu- 

mannifchen fo  viel einräumen ? So wird z . 3 . 

S . 240. n. s. beym Oreß des Euripides dieHeum. 

Anmerkung eingefetzt: Difputatio inter Petrutn 

Viftoriüm et if. Cafaub. fuper quodam loco ex 

Orefte Euripidis exftat in huius apud Cafam mo

numentis pag. 83· etc. Wie viele der A r t  

ließen ßch anbringen ? E s  ftürt doch wenig-

G  4 ßens



flens den Lefer, dem es fo  feiten etwas hei- 

fen wird.

Uebrigens find wir der Ueberzeugung, daß 

der größte Theil von Gelehrten es ungern fehen 

w erde, wenn, wie man von einigen Seiten her 

den Wunfch geäußert ha t, die Fortfetzung 

diefer Ausgabe in Anfehung der Z u fä tze  ins 

Engere gezogen werden follte. Richtig berechnet 

H /. Hofr. Harles den Abfall vieler von Fabri

cius g a n z ' zwecklos eingerückten Theile gegen 

diefelbe, W as würde es auch helfen ? W ir wur

den fie ja  doch bey einzelnen Ausgaben grie- 

chifcher Schriftßeller mitkaufen miiffen, wenn fie 

im Fabricius nicht fiünden. Auch muß es fü r  

K äufer und Herausgeber widrig fey n , wenn 

von dem einmahl befiimmten Plane abgegangen 

werden f o l l , ohne daß /ich eine andre Beflim- 

mung an die Stelle fetzen läßt. Und was ent- 

fchädigt den Herausgeber fü r  die Unbehaglich

keit der W ahl deffen, was weggelaffen und auf

genommen werden dürfte?

Sn.

104 Fabricii biblioth. graeca ed. Harles.

6.



An hiftorica! difquiiition, concer- 
ning the knowledge which the An- 

cients had o f ln d ia ,  and the progrefs 

o f  trade with that country prior to 

the difcovery to the paffage to it by 

the cape o f  good hope. "With an ap

pendix containing obfervations on the

civil policy etc. o f  the Indians, by W .
w

R o b e r t s o n .  London 1 7 9 1 .  364 S. 4.

D i e  genauere Kenntniß von Indien felbft fowohl 

als von dev Verbindung in der dasfelbe mit den 

weßlichen Ländern, befonders mit " Europa  

ß a n d , fä llt  in der Gefckichte der Cuttur und 

des Handels aller Zeiten eine der größten Luk- 

kcn aus. Die friedlichen Bewohner jener fernen 

Länder, unter denen das milde Licht der Cultur 

zuerfl gedämmert \zu haben fcheint, reitzten ohne 

ihre Schuld, durch die Schätze in deren Beflitz die 

N atur ß e  gefetzt hatte, bald die Habfucht, bald 

die Eroberungsfucht, felbß der entfernteßen N a 

tionen ; und die Bekanntfchaft mit diefem genüg- 

'  G  5 . famen



famen Volke ward, fü r  diefe von jeher die Schule 

der Raubfucht und des ausfchweifendßen Luxus. 

A lle großen Völker der alten W elt, die zu  eini

ger Cultur gelangten, ßanden entweder mit In

dien felbfl in Verbindung, oder gebrauchten doch 

Jndifche Waaren ; und diefer Handel des fern- 

ßen Orients und Occidents, war mehrentheils das 

einzige Band, das Nationen an einander knüpfte, 

die ßch fonß kaum dem Nahmen nach würden 

gekannt haben. Eine Gefchichte diefes Verkehrs, 

fo  wie der Ivenntniß die ditEuropäer von Indien 

erhielten, kann, aus diefem Geßchtspuncte betrach- 

ie t, nicht anders als interejfant erfckeinen, und 

blieb noch Bedürfniß, wenn gleich d'Anville fchon 

eine geographifche Befehreibung des alten In

diens nach Ptolemäus entworfen hatte. Der 

M angel genauer Charten und brauchbarer Be- 

fchreibungen von denen Theilen Indiens, die den 

Alten am mehrfien bekannt ivaren, und gerade 

von den Neukrn am wenigßen behandelt worden, 

erfchwerte diefe Unterfuchungen am mehrßen, 

und machte ß e  beynahe unmöglich; aber diefen 

Hinderniffen ward durch die trefliehen Rennet- 

fchen Charten und Nachrichten ab geholfen. Diefe 

letztem waren es, die H. Robertfon a u f die 

Idee brachten, eine hißorifche Ueberficht diefes 

Handels und der nach und nach zunehmenden

Bekannt-
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Bekanntfchaft der wefllichen Völker mit Indien 

in gegenwärtiger Schrift zu  geben; fo  wie fie 

cinch den Herausgeber dicf°s Iournals zu  eben 

der Z e i t , da man von R. Plan noch nichts 

wußte, veranlaßten, dasfelbe Sujet zu  bearbeiten, 

und feine ÜnUrfuchiingen darüber der hiefigm So- . 

cietät der Wiffenfchaften vorzulegen. D a a u f 

diefe Weife zwey SchriftfleUer völlig unabhängig 

‘ ton einander denfeiben Gegenfland behandelten, 

f o j ie ß  fich um fo  viel mehr A u f  klär m g  fü r  

denfelben erwarten, und da die Hauptrefultate 

die bcyde aus ihren Recherchen zogen, genauer 

mit einander übereinßimmen, als in folchen Fäl

len leicht zu  gefchehn pflegt, fo muffen diefe einen 

defio höhern Grad von Zuvrrläfßgkeit haben. 

E s  wird hier der fchicklichße Ort feyn, daß Rec. 

indem er den Gang zeichnet den H. R. · in fernen 

Unterfuchungen nahm, fich über die Puncte etwas 

weitläufiger ausläßt, wo er mit dem englifchen 

Gelehrten nicht übereinflimmt. —  H . R . Werk 

zerfällt in I V  Abfchnitte. Der erfie enthält die 

Gefchichte des Verkehrs mit Indien von den äU 

teßen Zeiten bis a u f die Eroberung Aegyptens 

durch die Römer; befonders alfo Gefchichte dts 

Griechifch- Ofiindifchen Handels; der zweyte: 

Gefchichte des Verkehrs mit Indien bis a u f die 

Eroberung Aegyptens durch die Araber, oder

Gefchichte
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Gefchichte des Römifch - Oßindifchen Handels; 

der dritte: G ef chichte des Verkehrs mit Indien 

von jenem Z n tp u m t bis a u f die Entdeckung 

des W egs um das Vorgebürge der guten Hoff

nung; und der letzte, einige allgemeinέ Bemer

kungen. —  Wenn man die fabelhaften Nach

richten von dem Aegyptifchen Eroberer Sefoßris 

übergeht, fo  erfcheinen die Phönicier als das 

erße V o lk , das die Indifchen Waaren nach den 

ie/eßliehen Ländern beförderte. Sie hatten von

den Idumäern Häfen am rothen M eer, von .wo 

aus ße mit Indien die Vcrbindmg unterhielten. 

A ls  in Davids Zeitalter die Inden bis dahin ihre 

Eroberungen erweiterten, traten ße mit diefen 

in Verbindung, wovon die Folgen unter Salomos 

Regierung bekannt find. —  A ls  die Perfer 

herrfchendes Volk in Aßen wurden, dehnten diefe 

unter Darius Hyßafpis ihre Eroberungen bis 

Indien aus; ße unterwarfen ßch wenigßens die 

Länder zunchhß cm Indus. Der Gang des In

difchen Handels ging während ihrer Herrfchaft 

durch die Länder des innern A ßen s , über den 

In d u s, O x u s , das Cafpifche und fchwarze 

Mezr. A u s religieufen Grundjätzen machten fie 

die Zugänge zum Euphrat und Tiger unbrauch

bar. —  B is dahin konnten die Griechen noch 

nicht unmittelbar an dem Indifchen Handel Theil

nehmen;
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nehmen; der W eg nach Indien ward ihnen zu - 

erfl durch Alexanders Z u g  geöffnet, der mit 

feinen E robet-ungsprojecten zugleich Handlungs- 

projecti verband, die unfer V . vortveflieh aus-  

einanderfetzt. E r  durchzog die nördliche flu ß -  

reiche Gegend von Indien, die Panjab , oder 

die P t •ovinz Lahors, fchiffte den Indus herun

ter, und ließ durch Nearch die Fahrt von da 

bis zum Euphrat iV'tr den Perfifohen Meerbufen 

unterfachen; um fleh die Communication mit die- 

fern Lande zu r  See z u i öffnen. Um auch den 

Landweg offen zu  behalten, wurden mehrere 

Städte oder fefle Plätze angelegt, und überhaupt 

zeigen die gemachten Anflalten ziemlich deutlich, 

daß Alexander die Idee von der Eroberung In 

diens a u f einem zweiten Z u g e keinesweges auf

gab , wenn gleich dieß Unternehmen durch im- 

vorgefehene Hinderniffe a u f dem erflen Z u g e  

mißglückte. Alexanders Pläne wurden durch 

feinen Tod großenmBls vereitelt; oder die A u s

führung derfeiben durch die entflandenen Kriege 

zwifchen feinen Feldherrn wsnigflens aufgefcho- 

ben. Seleucus inde ffen, der ßch zum Herrn von 

Ober aßen machte, fahe die Vortheile des Indi- 

fchen Handels fehr wohl ein, und unternahm 

felbfl einen Z u g  nach Indien, von dem eine Ver

bindung mit dem Indifchen Könige Sandrocqttus,

der
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der am Ganges herrßhte, die Folge war. Um 

diefe Verbindung zu  unterhalten, fchickte Selen- 

cus einen Gefandten dahin, den Megaflhenes, 

fich mehrere Iah re in der Indifchen Haupt- 

fiadt Falibothra a u f hielt, und die erfie Befchrei- 

bung des innern Indiens, die aber fehr fabel

haft w ar, den Griechen gab. Die vornehmßen 

Scliriftfieller über Indien die fich erhalten haben, 

D iodor , Strabo und A rrian, fchöpften alle aus 

ihm. —  Ein andrer Grieche Daimachus ward 

gleichfalls als Gefandter an den Sohn und Nach

folger des Sandrocobtus, Allotrachidas, gefchickt. 

—  Die Beherrfcher des Bactrifchen Reichs wur

den felbß Herrn von einem großen Theil von 

Indien, den Gegenden am Ganges; aber von den 

Unternehmungen diefer Könige haben fich be

kanntlich kaum einzelne zerflreute Nachrichten 

erhalten. —  Wahrend daß durch diefe Revolu

tionen Indien von der Landfeite her bekannter 

wurde, entßand zugleich von Alexandrien aus 

über das rothe Meer Verkehr mit dejnfelben zur  

See. Schon der erfle Ptolemiius legte den Grund 

d a zu , ob wir gleich nicht angeben können wie 

fiark feine Fortfehritte mögen gewefen fey n ; der 

zweyte, Philadelphus, brachiß· den Handel um 

vieles weiter empor; er machte zuerfl einen Ver- 

fuch den N il mit dem Ara'vifchen Nieerbufen zu



verbinden; und da diefer mißglücktet ward von 

ihm der Hafen Berenice, und die Caravanen-  

flraße von da nach Coptos angelegt. Diefem 

Handel verdankte Alexandrien vorzüglich feine 

Macht und feine G röße , und er blieb in den 

Händen der Aegypter bis die Römer ßch diefes 

Landes bemächtigten. Durch diefe Eroberung 

kam der Indifche Handel an diefe letztem, durch 

die ßr beträchtliche Veränderungen litt, die den 

V . allerdings berechtigten, hier einen neuen A b -  

fchnitt feines Werks anzufangen. -7- Rom war 

damahls a u f dem Gipfel feiner G röße; der L u 

x u s war zu  einem unglaublichen Grade geßie- 

gen; und gerade die Indifchen Waaren waren 

die vorzüglichßm  Gegenßände deffelben. Wenn 

daher der Verkehr mit die fern Lande viel lebhaf

ter ward, fo  kann dieß nicht befremdend fchei- 

tien. Ein neuer W eg ward zuerft durch die Sy - 

rifche W üße über Palmyra geöffnet. Die L a 

dungen gingen über den'Perfifchen Mcerbufen 

den Euphrat hinauf, und wurden von da 

z u  Lande über jene Stadt nach den Ufern des 

Mittelmeers gebracht. Diefer W eg dauerte bis 

a u f die JZerßörmg von Palmyra durch A ure

lian; die Stadt kam nachher nie wieder empor. Ue- 

berhaupt ward der Landtransport der Indifchen 

Waaren fehr dadurch erleichtert, daß ß e  kein

großes
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großes Gewicht hatten. IndeJJen ward der IVsg 

zu r See von Aegypten aus je tz t  noch mehr ge- 

' braucht, und da man fonß blos an den Küßen 

her gefahren w ar , fo  glückte es einem griechi

fchen Schiffer Hippalus, indem er die weftlichen 

Monfoons nutzte, den geraden W eg von dem 

Ausgange des Arabifchen Meerbufevs durch die 

offne See nach der Küfle von Malabar zu  ent

decken. Dadurch ward der Indifche Handel zu 

gleich erleichtert und vergrößert; das genauere 

darüber hat uns Plinius aufbehalten. —  Die 

/ Waaren die man von Indien erhielt, laffen fich

unter drey Claffen bringen; Specereyen und 

Rciuchwerk ; Edelfieine und Perlen ; Seide. Die 

Confumtion von den erfien war in der alten W elt 

fo  viel ficirker, da der Gebrauch davon beym 

Gottesdien ft  allgemein eingeführt w ar; Arabien 

lieferte zwar einen Vorrath· davon, aber, felbfl 

manches was unter dem Nahmen Arabifches Ge

w ürz ging, war im Grunde Indifch. —  Perlen, 

die datnahls mehr als Edelfteme gefchätzt wur

den, machten einen Hauptzweig des Römifchen 

L uxus aus; fie wurden in Rom unmäßig be

za hlt; lulius Cafar gab f ü r  eine einzige, die er 

der Sulpicia, der Mutter des Brutus fchenkte, 

beynahe 300000 Thaler unfers Geldes; und In

dien lieferte die mehrefien und zugleich die fchön-

ften.

i
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ßen. —  Sjide gehörte nicht weniger zu  den 
koßbcirßen Prodiicten die Indien verfchajfte; noch 
unter Aurelian ivog man fie mit Golde auf. 
D ieß fcheint daher zu  kommen, weil fie hlos aus 
China kam, und von dort her durch innländifche 
Kaufleute erß a u f die Indifchen Märkte gebracht 
w urde, fo  daß die Europäifchen Kaufleute die 
E in uhr nicht nach Gefallen vermehren konnten. 
Die genauem Nachrichten über die mancherlei 
Indifchen W aaren, Uber die A r t des Handels 
und den Gang der Schiffarth verdanken wir be- 
J'onders dem Verfaffer des Peripins maris Ery- 
th -aei. den man gewöhnlich dem Arrian bey zu 
legen pflegt. — Nun kommt Hr. R. a u f die 
Fraget wie weit die Alten Indien gekannt und 
felhfl befucht haben ? Man wird hier von felbß  
a u f die Bemerkung geführt, daß ihre Kenntniß 
ßch vorzüglich au f  das nördliche Indien zwifchen 
dem Indus und Ganges erfireckte ; von der Indi
fchen Halbinfel wiffen weder Strabo noch P li
nius ; der V erfaff er des eben angeführten Peri
plus hat von ihr die erße genauere Nachrichten. 
A uch von dem Ganges, besonders von den Mün
dungen desfeiben, hatte man zu  Strabos Zeiten  
noch fehr falfche Berichte, fo daß es kaum wahr-  
fcheinlich i ß , daß die Schiffarth vom Arabifchen 
Meerbufen a us, fielt bis dahin erfireckte. Rich
tigere Nachrichten finden fich indeß bey Ptole- 
mäus. —  Noch fchwieriger wird die Unterfu-  
chung, wenn von den Ländern jenfeit des Ganges 
die Frage iß  Selbfl die Nachrichten des P to -  
lemäus find hier fo mangelhaft und unrichtig, 
daß fie a u f diefe Länder fa ß  gar nicht zu  paffen 
fcheinen. Die Erklärungen von d A n v ille , der 
die Cht-rfonefns ,rt■1 rea fü r  Malacca, den Sinus 
Magnus fü r  den G o lf von Siam , und die Stadt 

ß w l, d, a. Litt, H  Thinae*
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Thinae, oder Sinae Metropolis, fü r  S in -H oa in 
Cochinchina hält, fiimmcn mit den Angaben des 
Ptolemäus von der Länge und Breite diel'er 
Oerter nicht überein. Die Verivechfelung 
des Nahmens Sinae mit China, hat alsdann zu  
der gewiß falfchen Meinung Veranlagung gege
ben , daß die Schiffarth der Alten ßch bis dahin 
erßreckt habe, wofür ßch doch fehlechterdings 
kein Beweis finden läßt. Z u  Lande fcheint man 
dagegen weiter gekommen zu  feyn, und richtigere 
Begriffe ßch gebildet zu  haben ; die Lage meh
rerer Oerter, wie z . B. von Samarkand. ( Ma
racanda) , und von Nagara am Attock ( Cophe- 
nes), iß  von Ptolemäus richtig angegeben, und 
feine Beßimmung von Sera Metropolis paßt a u f  
Kant-Cheon in C h en -ß , der weßllhßen Provinz 
von China. — Unter den Indifchen Infein, die 
die Alten kannten, verdient blos Taprobane er
wähnt zu  werden, der V . tritt der Meinung de
rer bey, die es fü r  Ceylon halten. Die große 
Verfchiedenheit der Angaben der Alten von diefer 
Inf*l iß  aber wieder ein Beweis, daß die Schif- 

farthr nach dem G o lf von Bengalen und den wei
tern ößlichen Gegenden nie fehr beträchtlich kann 
gewefen fey n , wenn auch einzelne Schiffe hin~ 
Kamen. Die Producte von China und dem ent

ferntem  ößlichen Indien wurden durch innlnn- 
difche Kaußeute nach der Malabarii'chen K üße  
gebracht, und a u f den dortigen Märkten von 
den Römifchen Handelsleuten eingekauft. Die 
Römer fanden aber zuletzt Nebenbuhler beym 
dortigen Handel an den Perfern, nach der neuen 
Einrichtung ihres Reichs; eine Nachricht die wir 
dem Mönch Cofmas fchuldig ßnd. Durch ße 
wurden auch die Araber nach der Eroberung von 
Perfun a u f den Indifchen Handel aufmerkfam ge

macht;



wacht; Baffora, von Omar erbaut, bey der Verei
nigung des Euphrats und Tigers, ward unter 
ihnen Stapelplatz der Indifchen IVaaren; ihre 
Kaiifleute kamen bis nach Sumatra und felbß  
bis China. Der IVeg über Alexandrien aber ward 
durch die Herrfchaft der Araber fü r  .die Indifchen 
JVaaren gefperrt; und die Europäer würden des- 

felhen gänzlich haben entbehren muffen, ' wenn 
nicht der alte W eg Über den Oxus und das Ca- 
fpii'che und fchwarze Meer nach Conßantinopel 
offen geblieben wäre. Diefe Stadt ward je tz t  
Hauptniederlage jener IVaaren, bald nachher aber 
auch Venedig und A m a iß , fobald diefe Städte 
an fingen fich zu  heben. Aber die Gefchichtfchrei- 
ber diefes Zeitalters, die felbß nichts weiter als 
bloße Annalißen find , find fo dürftig an Nach
richten die in Hcmdelsgefchichte fchlagen, daß 
fich wenig darüber Jagen läßt. Neues Leben aber 
bekam der Indifche Handel durch die Kreuzzüge. 
Die Bewohner des weßlichen Europas wurden 

fchon a u f ihren Zügen  durch Conßantinopel und 
Italien mit den Indifchen IVaaren bekannter, und 
fanden im Orient blühende Handelsßädte an A n 
tiochien und Tyrus, die. alle Schätze der ößli- 
chen Länder in ihren Maliern vereinigten. Die 
Veneticmifchen und Genueßfchen Flotten wurden 
bekannt mit demlVeg nach dem Orient; und Con
ßantinopel felbß gerieth in die Hände der Latei
ner. Der W eg über Alexandrien und den A ra- 
bifchen Meerbufen ward nun wieder gebraucht; 
und die leichtern Waaren kamen über den Perfi- 
J'chen Meerbufen, Baffora und Bagdad nach S y 
rien. So fetzten fich diefe Seemächte in den Be- 
ß tz  des Indifchen Handels, häuften ungeheure 
Reichthümer a u f, und die Eroberung von Con

ßantinopel im ifjten Säculo, wodurch diefe Stadt
H  2 aufhörte
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a u f hörte Niederlage der Waaren zu  feyn die aus 
Indien zu  Lande kamen, fchien ihnen den ans
chließenden Handel damit a u f immer zu  ver- 
ßchern, als gegen das Ende eben diefes lahrhun- 
derts von den Portugiesen der W eg um A frica  
entdeckt wurde, der dem ganzen Gange des In
dischen Handels, und mittelbarer Weife, in 
Verbindung mit der Entdeckung von America, 
dem ganzen Welthandel eine andre Richtung gab.

W ir find bisher dem V. in feinem Raifonne- 
ment gefolgt, und erlauben uns einige Bemerkun
gen vorzüglich über die erftm Abfclinitte. —  
D a ß  die Phönicier die erßeny waren, die die In
difchen Waaren nach Europa brachten, iß keinem 
Z w eifel unterworfen, aber der früh ße Gang des 
Phönici ch- Indifchen Handels fchemt uns von H . 
R . ganz falfch gefaßt zu  feyn. Denn daß ße 

fchon vor Davidi Zeiten Schiffarth a u f dem ro- 
thcn Meere nach Idumäifchrn Häfen gehabt hät
ten , dafür finden wir keinen Beweis, ße öffneten 

fich den IVeg dahin er f l  durch die Jiidi fiten E ro
berungen , und die Verbindung mit diefem. Volke. 
Auch dauerte ihre, dortige Schijfarth nicht länger als 
die luden im Be fitz der Häfen Elatli und Ezion- 
Geber waren. Noch weniger iß daran zu  denken 
daß fie felbß nach Indien gefchifft wären. Der 
große Markt des Indifchen Handels, und über- 
■ haupt der erfie S itz  deffeiben war in dem glück
lichen Arabien ; von da aus wurden die Waaren 
z u  Lande nach der Phönicifchen Kiifle gebracht, 
fo  wie fie auch wahrfcheinlich von dort aus über 
A frica verbreitet wurden, Die alten Schriftfiel-  
ler find voll von der Befchreibung des Reich- 
thums den das glückliche Arabien fich durch diefen 
Handel erwarb; wir wundern uns billig wie H.



Ü. diefe Stellen ganz hat überfehen können. —  
Nach der Errichtung des Perfifchen Reichs läßt 
H . R, den Indifchen Handel über den O xus, das 

fchwarze und Cafpifche Meer gehn. Auch hier 
iß Rec andrer Meinung E r glaubt in feiner 
zweyten Abhandlung über Indien hinreichend be- 
wiefen zu  haben, daß diefer berühmte W eg erß 
nach Alexanders Zeiten, nähmlich unter und durch 
Seleucus N icator, gebraucht fey. Während der 
Perftfchen Herrfchaft fcheint der Indifche Handel 
einen ganz ändern W eg genommen zu  haben, 
den H. R. gar nicht anführt, nähmlich überGerrha 
an der Oßkäfte von Arabien, am Perftfchen Meer-  
bafen, und von da zu  Lande nach der Phönici-  

fchen Küfte. Die Sperrung der Mündungen des 
Euphrats hatte doch wohl ihren Grund mehr in 
der Politik als in der Religion. Man wollte das 
ßolze Babylon demüthigen, indem man ihm die 
Schiffarth auf dem Perfifchen Meerbufen nahm.—  
Alexanders große Pläne fü r  den Indifchen Han
del hat der V . vortreßich auseinander gefetzt; es 
iß  allerdings wahrfcheinlich, daß er noch einen 
zweyten Z u g  nach Indien vornehmen wollte, allein 
vorher wollte er Arabien erobern, um ßch die 
Conimunication mit Alexandrien zu  eröffnen; 
die f l  iß  das einzige Project von dem man mit Ge
wißheit fagen kann daß er es ausführen wollte; 
denn eine Univerfalmonarchle ßiften zu  wollen, 
{wie H. R. meint,) dazu war Alexander wohl 
Xu klug. —  Nach den Zeiten Alexanders läßt 
fich über den Gang und die Einrichtungen des In
difchen Handels mehr zuverläffiges Jagen. W <xs 
den Landhandel betrifft, fo hat zu  der Einrich
tung deffelben ohne Zw eifel Seleucus Nicator vie
les beygetragen. E r  war nicht weniger projecti-  
Tender K o p f als A lexander, und hatte gerade
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dazu als Herr des Innern Afiens die natürlich fie 
Veranlagung. W ir hätteiygewünfcht daß H. R. 

feine Handelsentwürfe und Unternehmungen in ein 
eben fo  helles Licht gefetzt hatte, als die des A le
xanders; aber felbß von feinem Z u g e  nach In
dien' find die Nachrichten nur fehr kurz gegeben. 
Die Lage von Palibothra, der Hauptfiadt des 
mächtig ßen lndifchen Reichs am Ganges, wird von 
H . R. anders beßimmt als von H. Rennel und H e 
ven. Letzterer fucht diefe vormahlige Hauptßadt 
Indiens mit H. Rennel bey dem Zufammenflujß des 
Ganges nnd Sonus, unweit dem jetzigen Patna ; 
unfer V. dagegen verfetzt fie nach Ahallabat, bey 
der Vereinigung des Ganges und Iumna oder 
lom m es. Mit Recht bemerkt H . R. daß die rich
tige Beßimmung der Lage diefer Stadt fü r  die 
Geographie des alten Indiens fehr wichtig fe y ; 
allein Rec. gefleht, daß er der Meinung des V . 
nicht beytreten kann, iveil fie der Angabe des P li
nius, l. p. 3 t 8 {und dieß ißHauptßeUe), fchnur- 
flracks entgegen iß. Plinius fagt dort, Seleucus 
habe a u f feinem Marfch von der Vereinigung des 
Iumna undGanges bis Palibothra noch 425 Mei
len gehabt. Nun aber, fag t H. R . wäre es bis 
Patna bey der Vereinigung des Ganges und So
nus nur 220 Meilen. A lfo  könnt hier Palibothra 
nicht zu  fuchen feyn. Aber daraus fo lg t doch nur, 
daß die Meilenzahl unrichtig angegeben, oder 
Vielleicht durch die Abfchreiber 'verfälfcht worden 
f e y ; nie wird man aber daraus folgern können, 
daß die ganze Beßimmung des Plinius, nach 
der die Hauptfiadt Indiens noch in einer beträcht
lichen Entfernung von dem Vereint gungspuncte 
des Iomanes und Ganges la g , gänzlich zu  ver
werfen fe y , und gar kein Gewicht habe. D azu  
kommt, daß die Entfernung fehr verfchieden ifl,

ι ι δ  Robertfon’s difquifition
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je  nachdem man diefelbe entweder nach der ge
raden Linie, oder nach den Krümmungen des 
Ganges berechnet; und welcher Berechnung folgte  
Plinius?  —  Konnte aber Palibothra nicht an der 
Vereinigung des Ganges und lumnah liegen, fo  
bleibt nach den Angaben der Alten keine andre 
Stelle übrig als bey P a tn a , bey der Vereinigung 
des Sonus und Ganges, wo /ich nach H. Kennels 
Z eu g n iß  nicht nur Spuren einer vortnahligen 
Stadt, fondern felbß , nur etwas corrupt, der alte 
Nähme erhalten hat. Und dieß letzte iß bey der 
Jndifchen Geographie ein Wichtiges Argum ent; 
denn nicht leicht anderswo find die Nahmen fo  
unverändert geblieben. —  Die Gefchichte des Indi- 
fchen Handels unter den Ptolemäern von Alexan
drien a u s , war fchon früher von H. von Schmidt 
in einer Abhandlung erläutert, die fich in feinen 
Opufculis findet; diefe fcheint H .R . nicht gekannt 
zu  haben. D a ß  die Schiffarth a u f dem rothen 
Meer unter dem zweyten Ptolemäus, und durch 
ihn, vorzüglich in Gang gebracht wurde, iß  frey- 
lich keinem Zw eifel unterworfen ; aber noch immer 
können w ir uns nicht überzeugen, daß es dabey 
zu e r ß , oder gar allein, a u f den Indifchen Han
del abgefehen war. Comnnmication mit dem glück
lichen Arabien und mit Aethiopien, (mit dem letz
tem befonders wegen der Elephantenjagd,) fcheint 
dem Philadelphus am mehrßen am Herzen gele
gen zu  haben. Rec. leugnet damit nicht, daß es 
von Alexandrien aus gar k e in e  Schiffarth nach 
Indien gab ; aber unter den Ptolemäern noch keine 
regelmäßige Schiffarth. Auch hat diefelbs in die- 
fer Periode felbß große Veränderungen erlitten, 
worauf H. R. keine Riickßcht genommen hat. 
Nicht lange nach Philadelphus Zeiten war der 
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W eg nach Indien zu r  See ganz vergeffen, wie 
die Gefchichte des Eudoxus zeigt (Straf?, p. 156).
Unter der Tyrannei eines Phy/con konnte fü r  den 
Ahxandrinifchen Handel wohl keine fo  blühende 
Periode feyn , als unter der milden Regierung 
eines Philadelphus. —  In der Unterfuchung über 
die Indifchen Waaren hat H. R . wie fchon unfer 
A u szu g  ze ig t , blos das allgemeine und fü r  jeden 
intereffante berühren wollen; dem gelehrten For- 
fcher bleibt hier noch vieles, oder vielmehr Alles 
z u  thun übrig. Die Berichte der Alten find hier 
fehr reichhaltig. Wie viel findet fich nicht fchon 
([um der Nachrichten eines Plinius, Athennus und, 
Arrians in dem Periplus Maris Erythräi, der 
unter feinem Nahmen g e h t, nicht zu  gedenken), 
in den Fragmenten des Ctefias ? Aber diefe 
fcheint H. R. ganz überfehen z u  haben. Allein ehe 
der Gefchichtfcreiber diefe Materie erörterte, müßte 

ß e  freytich vorher von dem Naturhißoriker durch- 
gearbeitet feyn ; denn felbß die erßen vorläufigen 
Fragen, ob wir mit den Nahmen der Producte 
des alten Indiens immer die richtigen Begriffe 
verbinden, ob z . B . fericum immer eigentliche 
Seide , ob ebur wirkliches Elfenbein, piper wirk
licher Pfeffer fey , find noch gar nicht beantwor
tet. —  Der Anhang über die bürgerliche Ver- 
fa ffu n g , Ge fe tz e , Künfle, IFiffmf'.haften und 
Religion der Inder, ifl vorzüglich dadurch in- 
tereffant geworden, daß außer den Nachrichten 
der Alten noch die neuem Quellen, die uns durch 
die Bekanntfchaft mit der eignen Litteratur der 
Inder geöffnet find , nicht unbenutzt blieben. Die 
wenigen Producte der Indifchen Litteratur, die 
man bisher a u f Europäischen Boden verp flanzt 
hat, haben mit Recht die allgemeine Aufmerk-

famkeit
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famkelt erregt; von dem E ifer tinfers-Zeitalters 
läßt ßch bald eine reichere Erndte erwarten.

Hn.
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7·

Ioannis Stobaei Eclogarum Phyiica- 
rum et Ethicarum Libri duo; ad codd. 
ΜίΓ. fidem fuppleti et caftigati, anno
tatione et latina verfione inftrudi ab 
A h n .  H e r m .  L v d .  H e e r e n ,  Phil. Prof. 
Pars I. phyfica continens. Gottingae 
1 7 9 2 .  t u .  $ o ^ S .  8·

fl^ enn gleich der Herausgeber diefer Blätter die 
Beurtheilung diefer feiner Arbeit ändern überläßt, 
fo wird es ihm doch erlaubt feyn fowohl von der 
Erfcheinung derfelben, als von feinem Plan und 
feinen Hülfsmitteln einige Nachricht zu  geben. 
D as IPerk des Stobäus, das ßch unter dem Nah
men Eciogse erhalten ha t, enthält fo wie fein 
Florilegium oder die Sermones eine Sammlung 
Excerpte aus den v o r z ü g l i c h ftenSchriftßcHern des 
Alterthums, theils Dichtern, theils Profaißen, vor
nehmlich Philofophen, deren vollßändipe lVzrke ßch  
größten teils verloren haben. Diefe, gleichfani aus 
dem Schiffbruche geretteten, Trümmer, haben da
durch einen fo  viel großem  IVerth erhalten» da 
ß e  über die Kenntniß des Alterthums, vorzüglich 
der alten Philofophie, fo  viele Auffchlüffe geben.

A uch
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Auch war diefer ihr TVerth nie verkannt Worden,
nur zufällige Urfachen fcheinen es verhindert zu  
haben, daß ßch bisher noch kein Gelehrter ihrer 
angenommen hatte Man hatte nur eine einzige 
j  575 von Canter beforgte, und 1609 wieder ab ge
druckte Ausgabe 'derfetben; allein ße war aus 
einer nicht nur äußer fl corrupten, fondern noch 
tinvollßändigen Handfehrift gemacht, fo  daß fie, 
auch ihre Seltenheit abgerechnet, beynahe unbrauch
bar blieb. Man wußte indeß daß beffere ttndvoü- 
ßändigere Handschriften exißirten ; es wurden 
Jogar einzelne Supplemente daraus abgedruckt. 
W a r alfo irgend ein Schriftfieller, fü r  den durch 
die Vergleichung von Handfchriften , und durch 
critifche Behandlung großer Gewinn z u  erwar
ten w ar, fo  war es Stobäus■ D ieß bewog den 
Herausgeber fchon feit mehrern lahren fein A u 
genmerk a u f ihn z u  richten, und a u f feinen Rei
fen es ßch befanders zum  Zweck zu  machen, zu  
diefein Behufe z u  fammlen. E s  iß ihm geglückt, 
alle bisher bekannte Handfchriften nutzen zu  kön
nen , deren Z a h l ßch mir auf 6 bis 7 erßreckt. 
D ie Augskurgifche, Vaticanifche, die beyden Far- 
nefifchen zu  N eapel, fo  wie die Parifer hat er 
felbß Oer glichen; von der Efcurialenßfchen erhielt er 
die vollßändige Vergleichung durch die Güte des H. 
Prof. Tychfen. So konnte alfo bey diefer A u s
gabe alles genutzt werden was die Handfchriften 
darbieten; und daß durch diefe nicht nur eine 
Menge verdorbener Stellen verbeffert, fondern 
auch beträchtliche Z u !ä tze, befonders im Anfänge, 
hinzu gekommen find , wird jeden die eigne E in
ficht lehren. Frey lieh aber blieben noch eine Menge 
anderer Stellen ü b rig , wo nur durch Conjecturen 
%u helfen wart die der V . fo  bald ße einen hinrei

chenden



chenden Grad von ProbabiUtcit hatten, in den Text 
aufnahm , um dadunxh das Lefen nicht zu  oft 
z u  unterbrechen. E r  hat ßch darüber, fo  wie 
über ferne ganze Behandlungsart, in der Vorrede 
weitläufiiger erklärt und hofft daß keiner feiner 
L efer , vorzüglich feiner Beurtheiler, diefe Uber-  
fchlagen wird. E r  fuchte bey der critifchen Re-  
vifion des Textes erftlich die Fragmente gehörig 
z u  trennen, und jedes feinem wahren Verfaffer 
wieder zu  geben; wozu ihm außer den Hand-  
fchriften auch die Vergleichung andrer Schrift- 
fleüer behülflieh w ar: und es find wirklich nur 
einige wenige Fragmente übrig geblieben, deren 
Verfaffer unbekannt geblieben wären Bey der criti

fchen Revifion derfeiben, wo der H. a u f die Berichti
gung der Worte felbß zu  fehen hatte, fuchte er 
die mancherley Hinderniffe, die ßch ihm entgegen-* 
ßellten, nach Möglichkeit zu  überwinden. IVer fich  
erinnert, daß die critifche Behandlung von Frag
menten der verfchiedenartigfien Schrijtßeller fchon 
an fich weit größere Schwierigkeiten haben m uß» 
als die Behandlung eines zufamntenhängenden 
Textes, auch wann fite weniger verdorben wären, 
wird diefe Schwierigkeiten zu  fchätzen wiffen. 
Ueberhaupt iß es ein großer Unterfchied mit der 
erden critifchen Behandlung eines alten fchrift-  
Jlelleri chen W erks, und der dritten oder vierten. 
Bey diefen kann man mit Recht auch die W eg-  
wifchung der kleinen Flecken verlangen, aber bey 
jener wird man feine Forderungen nicht fo  hoch 
fipannen dürfen. Man muß fich hier begnügen* 
wann derSchriftßeüer :<?,shar gemacht iß; und auch 
der Bearbeiter des Stobäus wird zufrieden feyn 
wenn man ihm diefes Verdienß einräumen will* 
D a ß  je tz t  fcharffinnigere Critiker als er an ein

zelnen
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zelnen Steilen noch vieles zu  beffern finden wer
den, verßeht fich von felb fl; und der Herausge
ber wird dergleichen Verb efferungen, die ihm etwa 
zu  Händen kommen, in einem Nachträge zum  
letzten Bande dankbar nutzen. Das ganze IVerk 
wird zw ar nur zwey Theile enthalten, doch hat 
der H jeden , weil er Jon ft zu  ßark werden 
möchte, in zwey Bände getheilt. Hier erfcbeint 
d er erfte Band des erfien Theils, der die erfte 
H älfte von den Phyficis mit den dazu gehörigen 
Anmerkungen, wid der verbejferten Canter-  
fchen Ue er Jet zun g  enthält. Die andre lie
fert der nächße Band , der bald folgen wird. 
D ie  Edonas Ethicas enthält die erfte Hälfte des 
zweyten Theils, und die letzte die verita* eft:©- 
n i* , eine commentatio de tontib?iS E d o .a ru m  
Srobaei. und die ln Hi res. —  Vor diefem erfien 
Bande findet ßch auch eine critifche Abhandlung 
über die Codices des Stobäus.
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