
Miszellen. 

Bruchstücke einer Statiushandschrift. 
Herr Dr. H. Butzmann von der Anhaltischen Landesbibliothek in Dessau 

hat aus einem Einband ein Pergamentdoppelblatt losgelöst, das, wie er sofort 
erkannte, aus einer Handschrift der Thebais des Statius stammt. Herr Dr. 
Butzmann hat mir das Blatt zugesandt und mir die Veröffentlichung seines 
Fundes gestattet , wofür ich ihm bestens danke. 

Es handelt sich um die beiden innersten Blätter einer Lage. Das Bruch
stück umfaßt 4 x 3 1 Zeilen und enthält Theb. 9,230—353. Die Schrift, die 
wohl dem 11. Jahrhunder t angehört, ist bequem lesbar. Die Anfangsbuch
staben der Verse sind abwechselnd mit schwarzer und roter Tinte geschrieben. 
Ich notiere im folgenden alle Abweichungen vom Text meiner Ausgabe und 
füge an wichtigen Stellen abweichende Lesarten anderer Hs. bei (co = Vul
gata; über die übrigen Zeichen vgl. meine Ausgabe 1908). 

9,235 cömendat. 237 dimissa (—co: demissa PNC). 250 aequum. 254 
e stamine ( = co: et st. PD). 257 utrumque (— co: utrimque P). 258 et? (et co: 
et e PDCf: et a ju). 261 clypeosque. 266 argyphus ( = co: argypus P). 267 
insignes . . . menoechus (= B). 269 braccia. 270 sagen (= co: tagen P). 276 
calethum ( = co: capetum P : caplethum W-b). 277 nodats ex notats m 2 ; ebenso 
Qv: nodats Nb 2 c r c : nudato P frg. Werd. mg.: notato co. 279 abruptas (— co: 
abreptas P). 291 Thebaeumque ( = P co). 293 parihaemo ( = P c o ) . 295 de-
cepturae. 301 solvit (= co: solvet PD). 302 arcebat m2 (arcebat B 1 ^ : acerbat 
P alii). 303 raptans (= co: captans PB1). 305 gyan (= co: gyen P). ergyno 
(hergyno P : hergino vel ergino co). 307 Cretea ( = P : crethea co). 309 traiectus 
(— co: trasiectus P). 311 transnantem ( = co: tranantem P). 315 expugnaverit 
undis (= co: inclinavit in undis P). 318 defendere ( = co: depellere PBCbDxf c) . 

US 

325 defluat m1. 326 oblicus. 332 clypeusque. 337 clypeo. 343 inrumpit (in-
rumpis P I / Q 1 : inrupis ex inrupit M2). 348 At (Et Fco). 

Die Hs, deren Blattlage erhalten ist, war demnach ein Vertreter der Vul
gata, hat also für die Textgestaltung keine Bedeutung. Sie ist nur ein Zeuge 
mehr für das eifrige Studium des statianischen Gedichtes in der Salierzeit. 

A l f r e d K l o t z . 

Ein Polybiospapyros ? 
In der Sammlung der Papyri Rylands 491 I I I 116 (1938, 2. Jahrhunder t 

v. Chr.) sind Reste einer Beschreibung des zweiten Punischen Krieges in 
Afrika erhalten. Da dabei eine Gesandtschaft der Karthager nach Rom er
wähnt wird und die Castra Cornelia (rrjv rov Zxrjmcovog nöfav) genannt 
werden, hat man an die Gesandtschaft des Jahres 203 oder die nach der 
Schlacht beiZama zu denken. Die Karthager werden alsCJ&omxecbezeichnet. Der 
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H e r a u s g e b e r l e h n t d e s h a l b die B e z i e h u n g auf P o l y b i o s ab , a n d e n m a n doch zu
n ä c h s t d e n k e n m ö c h t e , weil er diese B e z e i c h n u n g n i c h t k e n n e . Diese Be
h a u p t u n g i s t u n b e g r ü n d e t . P o l y b . 1, 19, 10 b e d i e n t s ich dieses N a m e n s in 
e ine r a u s F a b i u s P i c t o r gespe i s t en E r z ä h l u n g . A u c h P o l y b . 9, 11, 2 w e r d e n 
d ie K a r t h a g e r 0oivixsg g e n a n n t . N a t ü r l i c h i s t d a m i t die Z u w e i s u n g des 
B r u c h s t ü c k e s a n P o l y b i o s n i c h t bewiesen , a b e r es i s t d o c h ein i h r en tgegen
s t e h e n d e r G r u n d bese i t ig t . A 1 , , . 

6 A l f r e d K l o t z . 

Ein Bruchstück des Silenos von Kaieakte. 
B e i Gelegenhe i t d e r g r u n d s ä t z l i c h e n E r ö r t e r u n g ü b e r Geograph i e u n d 

G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g , d ie eingelegt i s t , n a c h d e m Po lyb ios H a n n i b a l bis a n 
d ie P y r e n ä e n beg le i t e t h a t (3, 36, 1—39, 12), g i b t dieser eine R e i h e v o n E n t 
f e r n u n g e n a n (3, 39, 5—12) . Z u n ä c h s t w i r d die E n t f e r n u n g v o n d e n S ä u l e n 
des H e r a k l e s bis zu d e n P y r e n ä e n e r w ä h n t : ane%Ei de xov xa$' 'HQaxXeiovg 
oxtjXag axöfxc/.xog otixog 6 xönog negi 6xxaxio%iXiovg (vgl. 34, 7, 3). D a n n 
fo lg t e ine K e t t e v o n E i n z e l m a ß e n : 

S ä u l e n — K a t v r j nöXig, . . . öfiev enoielxo xrjv OQjurjv 
'Avvtßag eig xrjv 'IxaXiav 3000 St . 

Kaivrj noXig—Ebro  2600 ,, 
E b r o — E m p o r i o n 1600 ,, 
E m p o r i o n — < N a r b o n 600 ,, 
N a r b o n ) — P v h ö n e ü b e r g a n g 1600 ,, 
P v h ö n e ü b e r g a n g — F u ß d e r A l p e n 1400 ,, 
A l p e n ü b e r g a n g . 1200 ,, 

also H a n n i b a l s M a r s c h b i s z u r P o e b e n e . . . 9000 St . (3, 39, 11). A u s d e m 
G e s a m t m a ß v o n 9000 St . e rg ib t sich, d a ß zwischen E m p o r i o n u n d d e m R h ö n e 
ü b e r g a n g e in M a ß v o n 600 S t a d i e n ausge fa l l en i s t , w a s M. C. P . S c h m i d t , 
D e P o l y b i i g e o g r a p h i a 1875, 100 r i ch t i g e r g ä n z t h a t . Bis z u m P y r e n ä e n 
ü b e r g a n g b e r e c h n e t P o l y b i o s a n n ä h e r n d die H ä l f t e des Marsches (3, 39, 12): 
xcvxcov örj xGiv xojtcov xaxä juev xö jurjxog fjdrj o%edöv xovg rjpiLoeig dieXrj-
Xv&ei, xoixä de xrjv dvo^egeiav xö nXeov OLVXCö fxtqog öJIEÄELTIEXO xrjg noQEiag. 
Diese A n g a b e s t i m m t , d a die S t r e c k e Ktuvr] nölig—Pyrenäen auf 4200 St . , 
die v o n d a b i s z u r P o e b e n e auf 4000 St . b e r e c h n e t i s t 1 . 

I n dieser B e r e c h n u n g i s t v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g die St recke N a r b o n — 
Pvhöneübergang. D i e I t i n e r a r e ( v g l . I t i n . A n t . p . 396, 1) b e r e c h n e n die St recke 
N a r b o  A r e l a t e auf 101 m . p . ( = 800 St . ) . W e n n j e n e E n t f e r n u n g auf d a s 
D o p p e l t e b e r e c h n e t i s t , so i s t n i c h t d ie S t r e c k e N a r b o n — R h o n e gemessen , 
s o n d e r n es k o m m e n n o c h 800 St . , d. h . 4 T a g e m ä r s c h e h inzu . D a H a n n i b a l 
d ie R h o n e 4 T a g e m ä r s c h e n ö r d l i c h d e r M ü n d u n g ü b e r s c h r i t t e n h a t , i s t also 
d a s p o l y b i a n i s c h e M a ß auf H a n n i b a l s M a r s c h b e z o g e n : vgl . 3, 39, 9 änö de 
xrjg öiaßdoEcag xov 'Poöavov 7iOQ£v6[i£Vog nag' ccvxöv xdv noxajuov (hg enl xäg 
Tirjyäg etog ngog xrjv ävy.ßoÄr)v xcöv "AXTIECOV xrjv slg 'haXtctv xxX. D a s be
d e u t e t , d a ß diese M a ß e a u s Si lenos s t a m m e n . D a ß bei i h m a u c h Einze l 

1 Nicht von Polybios rühren hier die Zusätze 3, 39, 6 xr\v de Kaivrjv noXiv (dies ist 
die silenische Bezeichnung von Neukarthago) evioi veav KaQ%r]66va xaXovai und 3, 32, 8 
zavra yäg vvv ßeßrj/xärLOrai xai oeoiyueiwrai xaxä araölovg öxrcb (d . h . n a c h r ö m i s c h e n 
Meilen) öiä 'Pcopaicov em^ekwq, da die via Domitia, von der hier die Rede ist, erst 
nach dem Jahre 121 angelegt ist. 
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m a ß e v e r z e i c h n e t w a r e n , l e h r t 3, 50, 1. 'Avvißag ö'ev r}[xeqaig dexa noQev&eig 
Tiaqa xöv 7ioxafj,öv eig öxxaxoatovg axadtovg rjg^axo rfjg JiQog rag "AXneig 
ävaßoXfjg. Die ges t e ige r t e M a r s c h s c h w i e r i g k e i t d r ü c k t s ich i n d e r g e r i n g e r e n 
T a g e s l e i s t u n g aus . D e s h a l b dar f m a n a u c h f ü r d ie S t r e c k e R h ö n e ü b e r g a n g — 
I n s e l d e r Allobroger , die i n 4 T a g e n z u r ü c k g e l e g t w u r d e (3, 49, 5 'Avvißctg 
de noirjad/uevog e^fjg enl xexxägag rj/uegag xrjv nogeiav rjxe ngdg xrjv xa-
XovjuevrjvNfjaov) n i c h t d e n n o r m a l e n T a g e m a r s c h v o n 200 S t a d i e n ( P o l y b . 3 , 4 2 , 7 
enl diaxooia axddia — lAv. 2 1 , 2 7 , 2 i t e r u n i u s d i c i . H d t . 4, 101) r e c h n e n , 
weil a u c h h ie r schon die Schwie r igke i t en des M a r s c h e s b e g i n n e n . 

A l f r e d K l o t z . 

Die beiden römischen Gesandtschaften bei Beginn 
des zweiten Punischen Krieges. 

D i e b e i d e n G e s a n d t s c h a f t e n d e r R ö m e r v o r d e m A u s b r u c h des z w e i t e n 
P u n i s c h e n K r i e g e s s ind b e i P o l y b i o s ze i t l i ch g e n a u b e s t i m m t . D i e e r s t e t r i f f t 
bei H a n n i b a l ein , als er v o m z w e i t e n F e l d z u g i n S p a n i e n n a c h N e u k a r t h a g o 
i n die W i n t e r q u a r t i e r e z u r ü c k g e k e h r t w a r (3, 15, 3), g e h ö r t also i n d e n W i n t e r 
220/19. D i e zwei t e g e h t n a c h d e m F a l l S a g u n t s n a c h K a r t h a g o (3, 20, 1), 
u m H a n n i b a l s A u s l i e f e r u n g z u f o r d e r n u n d b e i A b l e h n u n g diese r F o r d e r u n g 
d e n K r i e g zu e r k l ä r e n . I n diese k l a r e n Z e i t b e s t i m m u n g e n i s t b e i L i v i u s g r o ß e 
V e r w i r r u n g h i n e i n g e t r a g e n . N a c h i h m t r i f f t d i e e r s t e G e s a n d t s c h a f t b e i 
H a n n i b a l e in , als S a g u n t b e r e i t s b e l a g e r t w i r d (21, 9, 3). H a n n i b a l l e h n t es 
ab , sie zu e m p f a n g e n , weil er i h r e S i c h e r h e i t i m F e l d l a g e r n i c h t g e w ä h r l e i s t e n 
k ö n n e u n d k e i n e Zei t h a b e , G e s a n d t s c h a f t e n a n z u h ö r e n . Diese B e g r ü n d u n g 
d e r A b w e i s u n g i s t au f f ä l l i g . Sol l t e i n H a n n i b a l s H e e r so w e n i g Z u c h t ge
h e r r s c h t h a b e n , d a ß er b e f ü r c h t e n m u ß t e , se ine S o l d a t e n w ü r d e n s ich a n d e n 
G e s a n d t e n v e r g r e i f e n ? D a s s t i m m t n i c h t zu d e m Z e u g n i s des P o l y b i o s (11, 19. 
L i v . 26, 12, 1—9), d e r g e r a d e d ie u n b e d i n g t e E r h a l t u n g d e r M a n n s z u c h t 
in H a n n i b a l s H e e r h e r v o r h e b t . 

D a d ie E r z ä h l u n g v o n d e r z w e i t e n r ö m i s c h e n G e s a n d t s c h a f t b e i P o l y b i o s 
m i t 3, 15, 8 abgesch lossen i s t 1 , d ü r f e n wir das , w a s 3, 15, 12 f o l g t : oi de xcov 
'Pco/xatcov ngeaßeig . . . änenXevoav eig Kagyr\döva a u s F a b i u s a b l e i t e n . D a ß 
Si lenos v o n dieser R e i s e n i c h t s b e r i c h t e t h a t t e , s c h e i n t sich a u s Liv . 21, 
19, 8—20, 9 zu e rgeben (vgl. W . I h n e , R ö m i s c h e Gesch ich t e I I , 1870 ,134) . D a ß 
a n d e r e r s e i t s d ie R ü c k r e i s e d e r r ö m i s c h e n G e s a n d t s c h a f t v o n K a r t h a g o ü b e r 
S p a n i e n u n d Gal l ien n a c h R o m n i c h t gesch ich t l i ch i s t , i s t s e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
u n d h ä t t e n ie b e s t r i t t e n w e r d e n sol len. N a c h d e m d ie K r i e g s e r k l ä r u n g i n 
K a r t h a g o a u s g e s p r o c h e n w a r , m u ß u n b e d i n g t d e r S e n a t u n v e r z ü g l i c h d a v o n 
b e n a c h r i c h t i g t w e r d e n . Mit R e c h t h e b t U . K a h r s t e d t , G e s c h i c h t e d e r K a r 
t h a g e r H I 1 9 1 3 , 1 6 0 h e r v o r , d a ß die Bargus i e r , die e r s t n a c h d e r Ü b e r s c h r e i t u n g 
des E b r o v o n H a n n i b a l u n t e r w o r f e n w e r d e n (Po lyb . 3, 35, 2), n o c h n i c h t d e r 
p u n i s c h e n H e r r s c h a f t ü b e r d r ü s s i g sein k ö n n e n , wie L i v i u s b e h a u p t e t . D e r 
V e r s u c h W e i ß e n b o r n s , d u r c h die V e r b i n d u n g des Sa tzg l i edes q u i a t a e d e b a t 
i m p e r i i P u n i c i m i t d e m f o l g e n d e n , e ine Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t P o l y b i o s 
he rzus t e l l en (vgl. L i v . 21, 23, 2) b e f r i e d i g t n i c h t , weil f ü r die m u l t i t r a n s 
H i b e r u m p o p u l i dasse lbe gi l t wie f ü r d ie B a r g u s i e r . D a ß b e r e i t s Coelius 
diese R u n d r e i s e des r ö m i s c h e n G e s a n d t e n b e r i c h t e t h a t t e , d ü r f e n wir a u s 

1 Das Nähere in einer Arbeit über Polybios und die römische Geschichtsschreibung. 



156 Miszellen. 

D i o f r g . 5 6 ( I 199 Boiss . ) s c h l i e ß e n , da^ d i e s e r i n s e i n e r D a r s t e l l u n g Coe l ius 
u n d A n t i a s v e r b u n d e n h a t t e ( R h e i n . M u s . 85, 1936, 6 8 — 1 1 6 ) u n d A n t i a s 
a l s Q u e l l e f ü r L i v . 21, 19 a u s g e s c h l o s s e n i s t . D e r Z w e c k d i e s e r R e i s e i s t r e i n 
k ü n s t l e r i s c h e r N a t u r : d e r S c h r i f t s t e l l e r wil l d i e S t i m m u n g i m n ö r d l i c h e n 
S p a n i e n u n d i n G a l l i e n s c h i l d e r n , i n d e m e r d i e S c h i l d e r u n g i n H a n d l u n g 
u m s e t z t . F r e i l i c h k a n n u n t e r k e i n e n U m s t ä n d e n d i e s e r B e r i c h t m i t d e r 
z w e i t e n r ö m i s c h e n G e s a n d t s c h a f t v e r b u n d e n w e r d e n , f ü r d i e d e r g r o ß e U m 
w e g u n e r k l ä r l i c h w ä r e . H i n g e g e n w ä r e d i e s e E r z ä h l u n g a l s K u n s t m i t t e l 
b e g r e i f l i c h , w e n n s ie s i c h au f d i e e r s t e r ö m i s c h e G e s a n d t s c h a f t ( W i n t e r 220/19) 
b e z ö g e . I c h g l a u b e d a h e r , d a ß Si lenos , u n t e r V e r w e n d u n g d e r K u n s t m i t t e l 
d e r i n d i r e k t e n M e t h o d e i n d e r g e s c h i c h t l i c h e n D a r s t e l l u n g , e i n e S c h i l d e r u n g 
g e s c h a f f e n h a t , i n d e m e r d i e v o n H a n n i b a l i n N e u k a r t h a g o a b g e f e r t i g t e Ge
s a n d t s c h a f t v o n d o r t u n m i t t e l b a r n a c h R o m z u r ü c k k e h r e n l i e ß . D e n n z u 
e i n e r R e i s e n a c h K a r t h a g o h a t t e d i e e r s t e r ö m i s c h e G e s a n d t s c h a f t k e i n e 
V e r a n l a s s u n g . V e r h a n d l u n g e n ü b e r e t w a s , w a s n o c h n i c h t e i n g e t r e t e n w a r , 
w ä r e n d o r t z w e c k l o s g e w e s e n . D a ß d i e G e s a n d t e n i n W i r k l i c h k e i t w a h r s c h e i n 
l i c h z u S c h i f f g e k o m m e n w a r e n u n d n a t ü r l i c h auf d e m s e l b e n W e g e h e i m 
r e i s t e n , w ü r d e d e n S c h r i f t s t e l l e r k a u m g e s t ö r t h a b e n . 

B e i d i e s e r A u f f a s s u n g e r k l ä r t es s i c h a u c h , d a ß d i e d e n R ö m e r n b i s d a h i n 
k a u m b e k a n n t e n S t ä m m e d e r B a r g u s i e r u n d V o l c i ä n e r ( L i v . 21, 19, 7, 8) 
h e r v o r g e h o b e n w e r d e n . N a t ü r l i c h i s t d i e E i n z e l a u s f ü h r u n g v o n Coel ius r e i c h e r 
g e s t a l t e t . N u r w e n n d i e s e G e s a n d t s c h a f t e r s t n a c h d e m A n g r i f f H a n n i b a l s 
au f S a g u n t g e s e t z t w u r d e , k o n n t e n d i e V o l c i ä n e r d e n G e s a n d t e n d i e P r e i s 
g a b e r ö m i s c h e r B u n d e s g e n o s s e n v o r w e r f e n . 

E s z e i g t s i c h a l s o a u c h h i e r b e i , w i e s e l b s t ä n d i g F a b i u s d i e E r z ä h l u n g 
g e s t a l t e t h a t t e , w e n n e r d i e r ö m i s c h e n G e s a n d t e n n a c h i h r e r A b w e i s u n g 
d u r c h H a n n i b a l n a c h K a r t h a g o r e i s e n l i e ß . D a s s t i m m t a l l e r d i n g s n i c h t z u 
d e m B i l d e , d a s m a n s i c h g e w ö h n l i c h v o m G e s c h i c h t s w e r k e d e s F a b i u s m a c h t . 
E s w a r k e i n e s w e g s e i n e k n a p p e C h r o n i k , s o n d e r n e i n m i t a l l e r h e l l e n i s t i s c h e n 
K u n s t u m g e s t a l t e t e s S c h r i f t w e r k , d a s b e s t i m m t e p o l i t i s c h e Zie l e v e r f o l g t e 
u n d d a b e i v o r e i n e r V e r d r e h u n g u n d F ä l s c h u n g d e r T a t s a c h e n n i c h t z u r ü c k 
s c h r e c k t e . A b e r d i e b e i L i v i u s v o r l i e g e n d e G e s c h i c h t s k l i t t e r u n g i s t o h n e d ie se 
B e u r t e i l u n g d e s F a b i u s n i c h t v e r s t ä n d l i c h . A u c h d i e V e r z e i c h n u n g d e s 
C. F l a m i n i u s i s t j a b e r e i t s e in W e r k d e s F a b i u s g e w e s e n , w i e P o l y b . 3, 80, 3 
l e h r t , w o e r a l s 6%Äoxöno(; xai drjjuaycoyög g e s c h i l d e r t i s t , v g l . a u c h 2, 21, 8 
( e b e n f a l l s n a c h F a b i u s ) FaLov 02.a/uivLOv xavrrjv rrjv dr]fj,aycoy(av ( B e s i e d l u n g 
d e s a g e r Gal l i cus ) eiorjyrjaa/ievov xai noXixeiav fjv ötj xai 'Pco/xatotg . . . (pareov 
äQxqydv fxev yeveo&ai rfjg inl rd %EIQOV rov örjjuov diaarQO(pfjg. 

A l f r e d K l o t z . 

A n i m a s t r u i t co rpus . 

(Vgl . P h . W . 1941, 335.) 

S c h o n S c h o p e n h a u e r w a r i m Z w e i f e l ü b e r d e n A u t o r d e s o b i g e n S a t z e s . 
I n d e n „ N e u e n P a r a l i p o m e n a " § 6 4 5 ( S c h o p e n h a u e r s h a n d s c h r i f t l i c h e r N a c h 
l a ß , h e r a u s g e g . v . G r i s e b a c h [ R e c l a m ] 4. B d . , S. 346) s a g t e r , d e r W o l f i a n e r 
A n d r e a s R ü d i g e r [ 1 6 7 3 — 1 7 3 1 ] s c h r e i b e d e r A n i m a o d e r d e m W i l l e n a u c h d i e 
F o r m a t i o n d e s F o e t u s z u w i e [ G e o r g E r n s t ] S t a h l (1660—1734) , u n d s c h l i e ß t 
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mit den Worten: „Rüdiger ist mit Stahl gleichzeitig: es läßt sich daher schwer
lich ausmachen, wer zuerst den Gedanken anima struit corpus gehabt." Aber 
der Satz ist viel älter: ganz beiläufig erscheint er schon bei Plutarch, de 
facie in orbe lunae c. 30, p. 944 F ex. sq.: rj xe yrv^rj xvnovfievrj fxev vnö 
xov vov xvnovaa de xd a&fia xal neQucxvaaovaa navxa%6'&ev ixfxdxxexai 
TO eldog xxL j K a r l Schönberger . 

Dillingen/Donau. 

Ein geflügeltes Wort bei Goethe. 
In Faust I (Marthens Garten) sagt Faust zu Mephistopheles: „Du Spott

geburt von Dreck und Feuer!" Auch die neueste Auflage des Büchmann 
(1937) bemerkt hierzu nichts. Die Vorbilder scheinen aber zu sein: Sueton. 
Tiber. 57, wo erzählt wird, daß der Rhetor Theodorus aus Gadara den jungen 
Tiberius nr]X6v al/xaxi avfj,7ie(pvQfievov nannte , und Cic. in Pis. 59 hic homullus 
ex argilla et luto fictus. Für die bei den Alten gebräuchlichen Metaphern 
(conglutinare, conflare, facere, constare, xgoxslv, avyxela&ai) vgl. Nägels
bach, Lat. Stil.»685. j K a r l Schönberger . 

Zum Stil des Petronius. 
Beobachtungen über den Sprachgebrauch Petrons sind, um nur von den 

deutsch oder lateinisch geschriebenen Abhandlungen zu sprechen* nicht selten. 
Abgesehen von den observa t iones grammat i cae et cr i t icae (z. B. 
Wehle, Diss. Bonn 1861; Segebade, Diss. Halle 1880; Siewert, Progr. Frank
furt a. d. Oder 1911), in denen manche gute Bemerkung zu finden ist, sind 
auch nicht wenige Schriften erschienen, die sich ausdrücklich mit dem Stil 
Petrons beschäftigen: Ludwig, De Petronii sermone plebeio, Diss. Marburg 
1869; A. v. Guericke, De linguae vulgaris reliquiis apud Petronium etc., Diss. 
Königsberg 1875; Heraeus, Die Sprache des Petron und die Glossen, Progr. 
Offenbach 1899; Süß, De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone 
vulgari, Dorpat 1926; Salonius, Die Griechen und das Griechische in Petrons 
cena, Helsingfors 1927; Marbach, Wortbildung, Wortwahl und Wortbedeutung 
als Mittel der Charakterzeichnung bei Petron, Diss. Gießen 1931; Feix, 
Wortstellung und Satzbau in Petrons Roman, Diss. Breslau 1934; *N. Strilciw, 
De arte rhetorica in Petronii saturis conspicua, Eos XXX (1927) 3671. Auch 
die Studien über die Quellen P.s sind in stilistischer Hinsicht zu beachten, 
z. B. Moering, De Petronii mimorum imitatore, Diss. Münster 1915; Rosen
blüth, Beiträge zur Quellenkunde von Petrons Satiren, Diss. Kiel 1909. — 
Man sollte meinen, es sei längst der Versuch gemacht worden, eine zusammen
fassende Darstellung von P.s Stil zu geben. Bis jetzt haben wir nur Teile, 
zu denen das geistige Band fehlt. Man wünscht etwas in der Art von Kaibels 
Stil und Text der Politeia Athenaion des Aristoteles oder Weinreichs Di
stichen des Catull und Apocolocyntosis des Seneca; rein deskriptive, stilo
metrische Bemerkungen genügen nicht, obwohl sie natürlich die Grundlage 
bilden müssen. 

Wie wenig mit bloßen Tabellen gedient ist, sieht man z. B. an dem Pro
gramm Diet. Rhodes, Adiectivum quo ordine apud Caesarem et in Ciceronis 

1 Von der Dissertation Paul Kempes, De clausulis Petronianis, Greifswald 1922, 
sind nur zwei Seiten gedruckt. 



158 Miszellen. 

orationibus coniunctum sit cum substantivo, Hamburg 1884. Hier ist mittels 
der Lexika die Stellung der Adjekt iva gegeben mit dem Resul ta t , daß das 
Adjekt iv meist v o r dem Substant iv s t e h t 1 : eine Rücksicht auf die nächste 
Umgebung, also auf Wohlklang und R h y t h m u s ist nicht genommen; besser 
handel t hierüber P. Feix 27ff., obwohl da wieder eingehende Tabellen 
fehlen. Anderseits wird man bei einem Romanschrif ts tel ler wie P. nicht so 
peinlich genau verfahren müssen wie etwa bei Schillers Dramen, in denen 
Behaghel nicht weniger als acht verschiedene Arten von Beiwörtern unter
scheidet2 . 

Bei P. ist die stilkritische Betrachtung besonders dadurch erschwert, daß 
erstens von seinem genialen Werke (es war wohl das geistreichste der ganzen 
römischen Literatur) nur ein kläglicher Torso übrig ist, und daß zweitens 
jedes Gegenstück fehl t , das man zur avyxgiaig heranziehen könnte. Bit ter 
empfindet man da den Verlust der Milesiaca Sisennas und den traurigen 
Zustand, in dem die Menippeen Varros erhal ten sind3 . Umfassendere Ver
gleiche mit Apuleius, den kargen Resten der ionischen Novellistik und den 
griechischen Romanen sind meines Wissens nicht versucht worden. Ebenso 
fehlt uns ein antikes Stilurteil, das den %a,Qaxrr}Q P.s kennzeichnete, wie etwa 
Thukydides, Sallust und Tacitus durch ae/nvÖTrjg glücklich gekennzeichnet 
sind. Trotzdem darf man auch bei P. , wenn man es nur richtig versteht , 
von aefxvorrjQ und ndd'OQ sprechen. Zu den inneren Triebkräf ten seiner 
Sprache gehört doch auch die Verachtung, mit der er auf das Treiben seiner 
Umwelt herabs ieht 4 : er war ein Mann, der zwar „in allen Wassern gewaschen" 
sein mochte, der aber bei seiner feinen Bildung nie im Laster unterging (man 
denkt immer an das s%co, e%o[iai d' ov) und als Künst ler die höchsten Forde
rungen an sich und andere stellte, persönlich jedenfalls ein ungemein liebens
würdiger Mensch (eben weil ihm nichts Menschliches f remd war), ein Dichter, 
der stolz sich rühmen dur f te (132, 15), er habe ein ,,novae simplicitatis opus" 
geschaffen. Die hinreißende, geradezu zauberische Wirkung seiner Sprache, die 
scharfschützenhafte Treffsicherheit seines Ausdrucks rüh r t von seiner eigen
artigen Begabung als Erzähler her, einer Begabung, die nur ganz wenige 
Große der Welt l i teratur besessen haben. Die unerschöpfliche Erfindungs
kraf t , das grandiose Presto seines Stils (Nietzsche ha t ihn den „Meister des 
Pres to" genannt) stellt ihn in die vorderste Reihe der großen Erzähler, speziell 
der Schöpfer des Abenteuer und Schelmenromans5 (der Spanier, Le Sage, 
Grimmelshausen, denen in weitem Abstand etwa Christian Reuter folgt), 

1 Auch bei P. stehen nach Feix 27 etwa 65 v. H. aller Adjektiva vor ihrem Sub
stantiv. 

2 Otto Behaghel, Von deutscher Sprache (Lahr in Baden 1927) 108—130: Zum Ge
brauch des Beiworts bei Schiller. Diese Studie ist ungemein interessant und ergebnis
reich. Die Arbeit von Karl Klaus, Die Adjektiva bei Menander, Leipzig 1936, kenne 
ich leider nicht. 

3 Welch interessante Vergleiche sich da anstellen ließen, zeigt Norden, Kunstprosa 199 
an zwei Beispielen aus Varro. 

4 Vgl. Norden, Einleitung in die Altertumswissenschaft I 1 520: „So zeigt auch sein 
Werk die Vereinigung von unglaublicher Nonchalance mit imposantem Können, von 
souveräner Verachtung aller Banalität mit intimer Kenntnis dessen, was er verachtet." 

5 Vgl. den Abschnitt „Schelmenromane" in Jos. Hofmillers Essaysammlung „Über 
den Umgang mit Büchern", München o. J. , Verlag Alb. Langen, S. 86ff., sowie das Nach
wort von Franz Biederer zu seiner Ausgabe des Simphzissimus, Nauhof bei Leipzig. 
Verlag Hendel, I I 636ff. 
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jener Dichter, die wie er d ieKuns t besitzen, endlos zu fabulieren, zu erzählen, 
eben nur um zu erzählen, und die wie er jenseits von Gut und Böse stehen. 
Immer wieder s teht man s taunend vor dem atemraubenden Wechsel dieser 
Bilder, die wie aus einer Laterna magica auf uns eindringen, und sucht mit 
dem Messer der Stilkritik die Ursachen dieser stupenden Wirkung bloß
zulegen. Eine erschöpfende Darstellung der Stilmittel P.s ist natürl ich die 
Aufgabe eines zusammenhängenden sprachlichen Kommentars , der aber wohl 
noch lange auf sich warten läßt, da eine ganze Reihe von Vorarbeiten fehlt . 
Hier sollen nur einige Richtweiser aufgestellt sein. 

Als Hauptmerkmal des Petronischen Stils ist, wie schon bemerkt , das 
Tiäfioq und ein mit ihm eng verbundenes, rastlos vorwärtseilendes xdyoC, zu 
bezeichnen. Aber dieses Pathos ist nicht der in Kapi te l 1—3 so streng ver
urteil te „Tinnitus verborum inanium", sondern eine ganz eigenartige grandezza, 
unaufdringlich, aber ihrer selbst bewußt und jedes Satzglied mit sich erfüllend. 
Gaunerstückchen, Liebesszenen und kunstkri t ische Theorien werden — natür 
lich sorgfältig auf ihren Inha l t abgetönt — in einer Sprache vorgetragen, 
der oft nur wenig zum Stil eines Cicero, Cäsar oder Livius fehlt . Die beste 
Parallele bietet „Rinconete y Cortadillo" des Cervantes, eine Erzählung, die 
selbst in einer Übersetzung die gaunerhaf te Würde ihrer Helden nicht ver
liert. Hier wie dort keine Spur von I ronie : mit grausamem Realismus lassen 
beide ihre Hauptpersonen sich selbst schildern. 

Ein Hauptmi t t e l P.s, um seiner Darstel lung den größten Nachdruck zu 
verleihen, sind I n t e n s i t ä t s a u s d r ü c k e f ü r G e f ü h l e , in denen er eine 
bewundernswerte Abwechslung erzielt, z. B. fü r A n g s t (wobei zu beachten 
ist, daß es sich kaum je um Leib und Leben hande l t ; meist ist es clownhafte • 
Übertreibung); 19, 3 ego . . . frigidior hieme Gallica factus; 20, 2 inguina . . . 
mille iam mortibus frigida; 132, 8 namque illa metu frigidior rigente bruma; 
19, 6 excidit omnis constantia attonitis et mors non dubia miserorum oculos 
coepit obducere; 20, 1 si quid tristius paras, celerius confice; 21, 1 volebamus 
miseri ezclamare; 100, 4 et haec quidem virilis (vox) . . . animum palpitantem -
percussit; 100, 5 uterque nostrum . . . amiserat sanguinem; 100, 1 intremui post 
hoc fulmen attonitus . . . Giton . . . diu animam egit; 101, 2 mors venit; 104, 2 
exhorruit Tryphaena (es handelt sich nur um einen fü r sie sogar erfreulichen 
Traum); 135, 1 inhorrui ego . . . conterritus; *62, 5 mihi anima in naso esse1; 
*62, 8 qui mori timore nisi ego? *62, 10 ut larva intravi, paene animam ebullivi; 
*63, 1 mihi pili inhorruerunt. (Solche Ausdrücke s tammen vielleicht aus dem 
Mimus und der Komödie; in letzterer sind ja die Ausrufe ,,occidi, perii, occisi 
sumus", cf. Plaut . Bacch. 679ff., ungemein häuf ig ; vgl. übrigens auch Soph. 
Ai. 896 (879) oiycoKa, öXo)Xa, biamn6qdir\ixai, wozu Lobeck auf Anth . Pal . V 
162, 3 olyofi . . . öXüJÄa, bioiypnaL verweist). B e s t ü r z u n g : 75, 1 post 
hoc fulmen; 80, 7 fulminatus hac pronuntiatione; 82,2 attonito vultu. S c h m e r z 
a u s b r ü c h e : 17, 3 manibus inter se usque ad articulorum strepitum constrictis; 
81, 2 verberabam aegrum planctibus pectus; 94, 8 inclusus ego suspendio vitam 
finire constitui. et iam . . . spondam vinxeram cervicesque nodo condebam; 
113, 9 inundavere pectus lacrimae dolore paratae, gemitusque suspirio tectus 
animam paene submovit. W u t : frg. I I I pollice usque ad periculum roso. 
S t a u n e n : 28, 6 sequimur nos admiratione iam saturi; 29, 1 ecterum ego dum » 
omnia stupeo, paene resupinatus crura mea fregi (komische Übertreibung des 

1 Die mit * bezeichneten Stellen sind aus vulgären Gespräehspartien. 
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Erschreckens über einen an die Wand gemalten Bullenbeißer); 40, 1 sophos 
universi clamarnus et sublatis manibus ad cameram iuramus etc. (Hohn!); 
49, 2 mirari nos celeritatem coepimus et iurare etc.; 63,1 attonitis (!) admiratione 
universis; 140, 13 at ille primo exhorruit (vor Staunen über die magnitudo 
inguinuml). S c h a m : 67, 13 incensissimam rubore fadem sudario abscondit. 
F r e u d e : *61, 3 gavdimonio dissilio. Liebe : 20, 8 innumerabilia oscula 
dedit; 26, 5 et me . . . furtivis subinde osculis verberabat; 31, 1 spississima basia 
impegit. P e i n l i c h e E m p f i n d u n g e n : 22, 2 tot malis fatigatus; 26, 7 tot 
vulneribus confossis; 31, 6 paratissimus puer non minus me acido canticu 
excepit et quisquis aliquid rogatus erat ut daret (cantans afferebaty1; 41, 6 
poemata domini sui acutissima voce traduxit; 68, 5 nullus sonus unquam acidior 
percussit aures meas; 69, 6 nec ullus tot malorum finis fuisset; 69, 7 et haec 
quidem tolerabilia erant, si non fericulum . . . effecisset, ut vel fame perire mal-
lemus. — Bis ins kleinste geht dieser hochgestimmte Ton: bei der Beratung 
eines Fluchtversuches heißt es 102, 6 quod an fieri possit, interrogate audaciam 
vestram. Der Soldat in der Novelle von der untreuen Witwe sagt 112, 6:. 
nec se exspectaturum iudicis sententiam, sed gladio ius dicturum ignaviae suae. 
L a c h e n : 24, 5 risu dissolvebat ilia sua; 20, 7 non indecenti risu latera commovit; 
47, 7 subinde castigamus crebris potiunculis risum; 57, 1 cum omnia sublatis 
manibus eluderet et usque ad lacrimas rideret; 58, 1 Giton . . . risum iam diu 
compressum etiam indecenter effudit. W e i n e n : 72, 1—2. E k e l : *66, 6 paene 
intestina2, sua vomuit. G l ü c k s g e f ü h l : *75, 9 felicitate dissilio (Glück: *37, 8 
ipse Trimalchio fundos habet qua milvi volant etc.; *76, 8 quicquid tangebam, 
crescebat tanquam favus; *76, 9 postquam coepi plus habere, quam tota patria 
mea habet). 

Hier mag auch etwas über sachliche und sprachliche E n t l e h n u n g e n 
gesagt werden. Bei P., der vom Dichter eine „mens .. . ingenti flumine litte-
rarum inundata" verlangt (118, 3), der fordert, daß er ,,plenus litteris1' sei 
(118, 6), kann es nicht auffallen, wenn er selbst überall Anleihen macht3. 
Diese Anleihen dienen meist dazu, den A u s d r u c k zu heben , s e l t e n s ind 
s ie zur P a r o d i e v e r w e n d e t . 97, 4 und 98, 5 ist die Anspielung auf das 
Kyklopenabenteuer trotz der kölnischen Situation ganz ernst gemeint, be
sonders die zweite Stelle betont nachdrücklich die Schönheit Gitons, die noch 
mehr in 105, 7 hervorgehoben wird: iam Giton mirabili forma exarmaverat 
nautas, coeperatque etiam sine voce saevientes rogare, was merkwürdig an Aesch. 
Agam. 237 ff. erinnert. 99,1 ego sie . . . vixi, ut ultimam quamque lucem tanquam 
non redituram putarem — Hör. E. 1, 4, 13f. omnem crede diem usw. 117, 9 
loquatur aurum et argentum fundosque mendaces ist zusammengesetzt aus 
Hör. S. 1, 3, 13 omnia magna loquens und Hör. c. 3, 1, 30 fundusque mendax; 
114, 3 Italici litoris aquilo possessor ist eine an dieser Stelle durch ihr hoch
trabendes Wesen fast störende Nachahmung von Hör. c. 1, 3, 14f. rabiem 
Noti, quo non arbiter Hadriae maior usw. 114, 13 rudis atque infecta materies 
erinnert an Ovids rudis indigestaque moles. 110, 8 conversis . . . omnium in 

1 So ist etwa zu ergänzen. 
2 An sich durchaus nicht vulgär! Goethe läßt Mignon sagen: „es brennt Eingeweide". 
3 Eine Reihe von Reminiszenzen ist sogar in dem knappen Apparat bei Buecheler

Heraeus verzeichnet, auch sonst ist in mehreren Artikeln Material gesammelt; hier gebe 
ich nur eigene Beobachtungen, soweit sie zum Thema gehören. Zur Novelle von der 
Witwe vgl. den Kommentar von O. Weinreich, Fabel, Aretalogie, Novelle usw., S.B. 
Heidelberger Akad. 1931, 7. Abh., S. 59ff. 
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se vultibus auribusque sie orsus est b r a u c h t m a n n i c h t für e ine Parod ie Vergi l s 
zu ha l t en , so w e n i g wie das Verg i l z i ta t 112, 2. D a g e g e n i s t w o h l parodis t i sch 
g e m e i n t 87, 3 nihil est tarn arduum quod non improbitas extorqueat: d a s i s t 
A n s p i e l u n g auf Verg. georg. 1, 145 labor omnia vicit improbus (mit b o s h a f t e r 
Verdrehung d e s improbus zu improbitas = salacitas). Ganz s i cher aber i s t 
Parodie das Verg i l z i ta t in 132, 11 (132, 6 — 1 5 e n t h a l t e n e ine A n s p r a c h e a n 
die mentula, w i e s ie weder Rabe la i s n o c h se in N a c h a h m e r F i s c h a r t g e w a g t 
hät ten) . Z u k o m i s c h e m Zwecke wird a u c h 117, 5 der Gladia torene id v e r w e n d e t , 
d e n Senec. ep. 37, 1 in a l l em E r n s t fas t m i t d e n g l e i c h e n W o r t e n anführ t . 
E i n e Parodie sche in t mir a u c h in 69, 6 zu l i egen : nec ullus tot malorum finis 
fuisset, nisi epidipnis esset allata; das erinnert a n das h o m e r i s c h e xal vv xe 
drj et juij, vgl . H 273, W 490 , cp 128, besonders aber 99 2 2 6 f . xal vv x obv-
go/LiEvoioiv edv cpaoq r)eXtoio, ei jtir) ' Odvooevq xxX. 

V o n Ü b e r t r e i b u n g e n 1 , v o n d e n e n mehrere der B e s c h r e i b u n g weib l i cher 
S c h ö n h e i t dienen, s ind besonders f o l g e n d e b e m e r k e n s w e r t : 79, 6 anus . . . 
ingurgitata ne ignem quidem admotum sensisset; 98, 5 videt Ulixem (= Gitona), 
cui vel esuriens Cyclops potuisset parcere; 126, 13 mulierem omnibus simulacris 
emendatiorem; 126, 16 oculi clariores stellis; 127, 5 ut putares . . . canere Sirenum 
concordiam; 127, 8 bracchiis mollioribus pluma; 134, 11 nisi illud tarn rigidum 
reddidero quam cornu; 138, 6 quid huic formae aut Ariadne habuit aut Leda 
simile? quid contra hanc Helene, quid Venus posset? ipse Paris etc . 

N a t ü r l i c h i s t a u c h v o m S u p e r l a t i v re ichster Gebrauch g e m a c h t , u n d 
zwar gerade in d e n erzäh lenden Part i en . „Komische '* Super la t ive , w i e s ie 
H o f m a n n 91 a u f z ä h l t , g ib t es w e n i g e , d o c h f ü h r t er se lbs t an 95, 4 palma 
excussissima, 113, 13 verbis coneeptissimis (vgl. 133, 2). E r w ä h n u n g v e r d i e n e n 
n o c h 139, 4 amplexu effusissimo. 78, 8 occasionem opportunissimam nacti. 
25, 1 bellissima occasio. Vgl . a u c h die K o m p a r a t i v e in 19, 3; 132, 8 2 . 

Gegen F e i x 86 i s t f e s t zus te l l en , d a ß P l e o n a s m e n sehr h ä u f i g s i n d : 
10, 4 rursus . . . revoeavit (ebenso 23, 1). 12, 2 raptum latrocinio pallium. 
11, 4 nec se solum intra verba continuit. 18, 3 praeterea aliud remedium. 18, 7 
idem . . . et ancilla fecit. 22, 2 idem et. . . familia fecerat. 29, 4 omnia diligenter 
curiosus pictor . . . reddiderat. *61, 9 egi aginavi. 63, 8 redimus Herum. *71, 1 
aeque unum lactem biberunt. 72, 7 nec non ego quoque. 83, 2 iam verö . . . etiam 
adoravi. 87, 1 iterum . . . redii. 91, 3 raptim . . . pervolo. 94, 6 foras exi. *75, 4 
puerum basiavi frugalissimum . . . quia frugi est. 101, 1 intremui . . . attonitus. 
106, 3 pari somniorum consensu. 107, 3 flectite mentes satisfactione lenitas. 
108, 1 metu pavidus3. 108, 6 accenditur . . . iratior. 109, 2 coitum venere con-
strictum. 109, 4 ne residua . . . remaneret. 110, 6 ne sileret sine fabulis hilaritas. 
118, 6 religiosae orationis sub testibus fides. 125, 2 etsi quotidie magis magisque 
superfluentibus bonis saginatum corpus impleveram. 135, 1 inhorrui . . . perter-
ritus. 138, 7 caeleste ac divinum pectus. Ü b e r 43, 1 itaque crevit, quiequid 
crevit, tamquam favus vgl . H o f m a n n 93. — A b u n d a n z d e r N e g a t i o n : 
*42, 7 neminem nihil boni facere oportet. *76, 3 nemini . . . nihil satis est. 58, 5 
( im R ä t s e l ) nec sursum nec deorsum non cresco. Vgl . H o f m a n n 97 f. 

1 Eine systematische Untersuchung hierüber müßte die Darstel lung bei J. B. Hof
mann, Lat. Umgangssprache, Heidelberg 1926, 70ff . zugrunde legen. 

2 Eine Untersuchung über „umgangssprachlich steigernde Adverbia" (Hofmann 
70ff .) fehlt , ebenso eine Statist ik über das Verhältnis von ingens zu magnus und grandis. 

3 Eine solche Stelle muß 3, 3 ficti odulatores vor der Athetese schützen. 

Würzburger Jahrbücher, H e f t 1 11 
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U n g e h e u e r o f t b e g e g n e t d ie A n a p h e r (s. Hof m a n n 61 ff . ) v o n P a r t i k e l n 
u n d P r o n o m i n a ; h i e r n u r e in p a a r b e s o n d e r s a u f f ä l l i g e Beisp ie l e : ö m a l ut 
i n 4, 3 ; ö m a l non in 116, 6 f f . ; 6 m a l numquid et i n 102, 15; 7 m a l numquid in 
128, 1—4. V e r d u n k e l t i s t d ie A n a p h e r 127, 4 sine quo . . . ex cuis . . . quem1. 
E i n e g a n z e D r u s e v o n A n a p h e r n (forsitan, haec, ubi, ita, nempe, ille) b e g e g n e t 
115, 9—17 in d e r p a t h e t i s c h e n K l a g e ü b e r die H i n f ä l l i g k e i t des m e n s c h l i c h e n 
L e b e n s . (Mit diese r K l a g e i s t d i e f r e i l i ch vie l l ä n g e r e i m Simpl iz i ss imus 
V 24, S. 4 5 7 f f . des H a l l e s c h e n N e u d r u c k s zu verg le i chen . ) E i n e f r e u d i g e 
T r i p l i c a t i o ( H o f m a n n 61) f i n d e t s i ch 105, 7 Giton est, Oiton . . . Giton est. 

E n d l i c h se ien n o c h e i n i g e E i g e n h e i t e n des p e t r o n i s c h e n St i l s k u r z an
g e d e u t e t : 1. Z u r B e l e b u n g d e r E r z ä h l u n g t r ä g t n i c h t wenig bei , d a ß so o f t d a s 
A k t i v d e s V e r b u m s g e b r a u c h t i s t , a u c h w e n n d a s S u b j e k t e in A b s t r a k t u m 
i s t (vgl. B l ü m e l , E i n f ü h r u n g i n d ie S y n t a x , H e i d e l b e r g 1914, 121, wo fes t 
ges t e l l t i s t , d a ß i n G o e t h e s „ N o v e l l e " 415 t r a n s i t i v e A k t i v e gegen 58 P a s s i v e 
s t e h e n ) . 2. M a n w i r d k a u m e i n e n r ö m i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r f i n d e n , d e r e ine 
so lche Masse s a t z v e r b i n d e n d e r P a r t i k e l n h a t , wie P e t r o n ; g e n a n n t se ien 
n u r : ergo, itaque, igitur, ideo (et ideo), ideoque, et (et iam, et plane, et certe, et 
sane) ecce (et ecce), immo, sane, subinde. B e s o n d e r s m i t iam, d a s a u c h bei 
Vergi l b e l i e b t i s t , t r e i b t er die H a n d l u n g v o r w ä r t s : 22, 2 iam ego etiam etc . 
22, 6 iam et tricliniarches. 26, 1 iam . . . iam . . . iam. 03, 9 iam etiam . . . 
iam . . . iam. 132, 1 iam . . . iam . . . iam. 3. Z u r B e s c h l e u n i g u n g des T e m p o s 
d i e n t j e d e n f a l l s a u c h d i e s e h r h ä u f i g e A n f a n g s s t e l l u n g d e s V e r b u m s , 
d ie F e i x 6 f f . s e h r e i n g e h e n d b e h a n d e l t h a t . D a z u g e h ö r t a u c h d ie A n f a n g s 
s t e l l u n g des P a r t i z i p s , z. B . 64, 9 indignatus puer. 7, 4 exsecratus itaque. 
9, 3 perturbatus ego. 13, 4 exhilaratus ego. 4. D e r d e m D e u t s c h e n e n t s p r e 
c h e n d e B a u des R e l a t i v s a t z e s , wie 140, 12 dii maiores sunt, qui me restituerunt 
in integrum ( s t a t t d e r Z u s a m m e n z i e h u n g i m k las s i schen L a t e i n ) b e g e g n e t 
b e i P . z i eml i ch o f t . 5. B u c h s t ä b l i c h h u n d e r t e Male g e b r a u c h t P . coepi m i t 
I n f i n i t i v des V e r b u m s , w a s d u r c h a u s n i c h t i m m e r d e n i ng ress iven Aor i s t 
e r s e t z t , wie b e h a u p t e t w o r d e n i s t , vgl . 86, 6 mane sedere in cubiculo coepit 
(= sedebat). E i n e b e f r i e d i g e n d e E r k l ä r u n g dieses e i g e n t ü m l i c h e n G e b r a u c h s 
i s t n o c h n i c h t g e g e b e n . 

T e x t k r i t i s c h e s : 114, 4 i s t vie l l e i ch t zu l e s en : manijesta (tempestas oder 
procellay. 111, 10 s c h r e i b t W e i n r e i c h 7 0 : ancilla vini certe ab eo (allati} odore 
corrupta. — D e r A u s d r u c k fatis properantibus in 114, 9 g i b t v ie l l e i ch t d o c h das 
R e c h t , d e n ä h n l i c h e n b e i T a c . G e r m . 33 urgentibus imperii fatis in pess imi
s t i s c h e m S i n n e z u d e u t e n . 

N a c h t r a g : A u c h f ü r d ie S p r a c h e P e t r o n s gi l t , w a s O t t o R i b b e c k , Gesch. 
d e r r ö m . D i c h t . I 2 ( S t u t t g a r t 1894) S. 119 v o n d e r K o m ö d i e s a g t e : „ I m T o n 
d e r a l l t äg l i chen S p r a c h e f ä l l t j e d e A r t d e r Ü b e r t r e i b u n g a u f : sie is t c h a r a k t e 
r i s t i s ch f ü r m a n n i g f a c h e S t i m m u n g e n , A b s i c h t e n u n d C h a r a k t e r e . D e r 
K l a g e n d e u n d Verzwe i f e lnde , d e r U n z u f r i e d e n e wie d e r P r e i s e n d e , d e r n a c h 
d r ü c k l i c h V e r s i c h e r n d e wie d e r S p o t t e n d e , D r o h e n d e wie V e r s p r e c h e n d e , 
Ü b e r m ü t i g e u n d P r a h l e n d e wie A r g w ö h n i s c h e geben i h r e n W o r t e n N a c h d r u c k 
d u r c h ü b e r t r e i b e n d e S t e i g e r u n g u n d A n w e n d u n g h y p e r b o l i s c h e r Vergle iche , 
die be i d e n l u s t igen P e r s o n e n g e r n in d a s Gro te ske ü b e r g e h e n . " Ü b e r t r e i b u n g 
i n d e n d e u t s c h e n V o l k s b ü c h e r n s. be i J o s . P r e s t e l , D e u t s c h e E r z ä h l k u n s t 

1 Wenn man 21, 6f. dreimal etiam liest, so liegt das an der verdorbenen Überlieferung. 
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(Langensalza 1933) S. 163 und 161 ob. Ferner vgl. man die Formeln der 
Komödie für a) gemitus et luctus, b) laetitia vel gaudium, c) Stupor et ad
miratio, d) exclamatio bei Carl Wengatz, De Plauti senarior. iambicor. com
positione artificiosiore, Diss. Marburg 1910, S. 34—43, ebd. 48—60: de 
irrisione, de obiurgatione, de furore et poena. 

J . K a r l Schönberger . 

Zur deutschen Kaisersage. 
Die äußere Gestaltung der deutschen Kaisersage beruht vielleicht auf 

einer antiken Quelle, die so merkwürdig ist, daß man sich versucht fühlt, 
in ihr den Rahmen zu sehen, mit dem diese Sage das Bild des schlafenden 
Kaisers umgeben hat. Plutarch, de fac. in orbe lun. c. 26 läßt einen der Unter
redner (Sylla) eine Erzählung vortragen, die dieser wieder von einem „Frem
den" gehört haben will. Es ist von Inseln die Rede, die noch über Ogygia 
hinaus liegen, und auf einer dieser Inseln, die durch Schönheit und mildes 
Klima ausgezeichnet (also eine Art Elysium) ist, ist Kronos von Zeus ein
gekerkert. Nun lautet die Hauptstelle so 1 : ,,Kronos selbst sei in einer t i e fen 
Grot t e eingeschlossen, wo er auf einem go ld fa rbenen Felsen 2 schlafe, 
denn der Schlaf sei ihm von Zeus als Fessel angelegt. Auf dem Gipfel des 
Felsens halten sich Vögel3 auf, die ihm ab und zufliegend Ambrosia bringen, 
und die ganze Insel sei von einem Wohlgeruch erfüllt, der sich von dem Felsen 
wie von einer Quelle aus verbreite. Den Kronos bedienen . . . Dämonen4, 
die zur Zeit seiner Herrschaft über Götter und Menschen seine Vertrauten 
waren. Diese besitzen die Sehergabe5 und wissen teils von sich aus vieles 
vorherzusagen, teils, und zwar über die wichtigsten Angelegenheiten, ver
künden sie ihre Sprüche als Träume des Kronos. Denn alles, was Zeus voraus
beschließe, schwebe dem Kronos im Traume vor. Sein Erwachen 6 sei eine 
Folge der titanischen Anfälle und Aufregungen seiner Seele, die der Schlaf 
besänftige, bis7 die königliche, göttliche Würde rein und ungetrübt ihn ihm 
wiederkehre." Wie diese Stelle im Mittelalter bekannt werden und als Vorbild 
dienen konnte, vermag ich nicht anzugeben, jedenfalls beruht die ganze Sage 
auf antiken Vorstellungen; vgl. Friedr. Pfister, Die deutsche Kaisersage und 
ihre antiken Wurzeln, Würzburg (C. J. Becker, UniversitätsDruckerei) 1928. 

J . K a r l Schönberger . 

Die Puniea des Silius. 
E. Bickel hat im Rh. Mus. 66 (1911) 505—508 die ansprechende Ver

mutung geäußert, daß Silius in Nachahmung des Ennius und Vergil sein 
1 Nach der Übersetzung von C. Fr. Scbitzer, Stut tgar t 1860, S. 2792. 
2 Aus dem Felsen ist in der Kaisersage ein S t e i n t i s c h geworden, durch oder um 

den der r o t e Bart des Kaisers gewachsen ist. 
3 Vgl. die Raben um den Kyffhäuser . 
4 Das Gefolge des Kaisers! 
5 Vgl. die Erklärungen und Prophezeiungen, die ein Mann des Gefolges den Leuten 

(meist Hirten oder Knaben) gibt, die in den Berg eingehen durf ten. 
6 Auch in der Sage erwacht der Kaiser manchmal, um zu fragen, ob noch die Raben 

um den Berg fliegen. 
7 Hieraus scheint die deutsche Sage das endgültige Erwachen zur letzten großen 

Schlacht gemacht zu haben. 
11* 
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Werk hexadisch gegliedert und die 2. Hexade erst nach dem Tode Domitians 
herausgegeben habe. Die hexadische Gliederung und damit die Vermutung, 
daß das Werk ursprünglich 18 Bücher umfassen sollte, läßt sich noch von 
einer anderen Seite aus erhär ten. 

Bickel ha t schon beobachtet , daß mit dem 7. Buche Minerva als den 
Römern feindliche Gottheit eingeführt wird, entgegen der Auffassung Vergils 
im Zusammenklang mit Homer, was erst nach dem Tode Domitians möglich 
war, der sich als Sohn der Göttin bet rachte t wissen wollte. Mit dem 7. Buche 
beginnt also eine neue Hal tung des Werkes. Entsprechend schließt das 
6. Buch durch seine Sonderstellung die 1. Hexade ab. Serranus, des Regulus 
Sohn, war verwundet aus der Schlacht am Trasumenus entkommen und von 
Marus, einem alten Soldaten seines Vaters aufgenommen und gepflegt worden. 
Den größten Teil des Buches nimmt dessen Erzählung von den Taten seines 
Feldherrn im ersten punischen Kriege ein. Die Handlung schreitet also im 
6. Buche nicht fort , bildet vielmehr mit dieser Episode einen Ruhepunkt 
vor der weiteren Entwicklung des Krieges. Das 12. Buch aber bringt den 
Höhepunkt des ganzen Krieges mit dem Erscheinen Hannibals vor den Toren 
der Stadt und zugleich die Peripetie, den durch das Eingreifen Juppi te rs 
und der J u n o erzwungenen Rückzug des Puniers und die frohe Hoffnung des 
römischen Volkes. Bis hierher ist also die hexadische Gliederung eingehalten. 

Innerhalb dieser beiden Hexaden und ebenso, soweit man sehen kann, 
auch der geplanten, aber nicht ausgeführten dri t ten ist aber nicht etwa, 
wie Bickel anzunehmen scheint, triadisch gegliedert, sondern nach einem 
andern System der Stoff ausgewogen. I m Eingang des 1. Buches nämlich 
sehen wir Hamilkar im Heiligtume der Elissa seinem Sohne die Verpflichtung 
zum Kriege gegen Rom auferlegen, am Schlüsse des 4. Buches verpfl ichtet 
Hannibal nun seinerseits den eigenen Sohn, sein Werk weiterzuführen. Die 
Verse 814ff. 

At puer armorum et belli servabitur heres. 
Spe.3, o nate, meae Tyriarumque unica rerum, 
Hesperia minitante , salus, te r raque f re toque 
Certare Aeneadis, dum s tabi t vita, memento. 
Perge — pa ten t Alpes — nostroque incumbe labori. 
Vos quoque, di patrii , quorum delubra piantur 
Caedibus atque coli gaudent formidine matrum, 
Huc laetos vultus totasque advert i te mentes. 
Namque paro sacra et maioris molior aras. 

entsprechen dort den Versen 108ff. 
Haec t ua sit laus, nate, velis; age, concipe bella 
Latura exit ium Laurent ibus; horreat ortus 
J a m pubes Tyrrhena tuos, par tusque recusent 
Te surgente, puer, Latiae producere matres. 

117 Non celsae obsti terint Alpes Tarpeiaque saxa. 

Der Schluß des 4. Buches kehr t also zum Anfang des 1. zurück und rundet 
damit diese 4 Bücher zu einem zusammengehörigen Ganzen, das auch inhalt
lich eine Einhei t bildet. I h r Gegenstand sind nämlich die Kämpfe in Spanien 
und den beiden Gallien, ihr Ziel, Hannibal durch die Überwindung unerhörter 
Schwierigkeiten zu erhöhen und dadurch Furch t zu erwecken vor dem 



Miszellen. 165 

Folgenden, wenn er jetzt den Apennin überschritten und unmittelbar in römi
sches Gebiet vorgedrungen sein wird, eine Art Exposition. Das 5. Buch steht 
dann für sich allein mit der Schlacht am Trasumenus, und ebenso wiederum 
das 6. mit seinem ganz episodenhaften Charakter. 

In der 2. Hexade steht die Schlacht von Cannae mit den 4 Büchern 8—11 
im Mittelpunkt und damit auch im Mittelpunkt des ganzen Werkes, die 
schwerste Erschütterung, die Rom im Verlaufe des Krieges erlitten hat. 
Davor enthält Buch 7, eine Einheit für sich, die zögernde Kriegführung des 
Eabius, das 12. den Höhepunkt mit dem Erscheinen Hannibals vor Rom. 

Die letzte, unvollständige Hexade bringt in Buch 13 die Einnahme von 
Nola, in Buch 14 die von Syrakus, also in je einem selbständigen Buche 
Ereignisse von verschiedenen Kriegsschauplätzen. Von Buch 15 ab steht 
Scipio im Mittelpunkt der Darstellung. Daß in einem geplanten 18. Buche 
noch die Taten des jüngeren Africanus hätten behandelt werden sollen, ist 
mir sehr unwahrscheinlich, da der Abschluß von Buch 17 mit dem Triumph 
des älteren Africanus und dem damit erfolgten Abschluß des großen Krieges, 
der doch trotz der Episode aus dem 1. Kriege in Buch 6 allein Gegenstand 
der Dichtung ist, eine derartige Weiterführung nicht verträgt. Eher ist an
zunehmen, daß Silius des fortgeschrittenen Alters wegen den ursprünglichen 
Plan von 18 Büchern aufgegeben und den Stoff der letzten Ereignisse knapp 
zusammengedrängt hat. Wäre der Plan aber ausgeführt worden, dann ergäbe 
sich nach dem Gesagten folgende Gliederung, die ihrerseits wiederum als 
neuer starker Grund für die hexadische Komposition erscheint: 

4 Bücher + 1 Buch + 1 Buch. 
1 Buch + 4 Bücher + 1 Buch. 
1 Buch + 1 Buch + 4 Bücher. 

Josef Mart in . 

Aufforderung. 

Das nächste Heft unserer Jahrbücher soll ein Verzeichnis der Adressen 
sämtlicher deutscher Forscher der gesamten Altertumswissenschaft (ein
schließlich Sprachwissenschaft) enthalten. Wir bitten daher alle Kollegen, 
uns ihre Anschriften sofort (an Fr. Pf ister, Würzburg, Greisingstraße 4), 
spätestens bis Anfang Oktober, mitzuteilen. 

Mitteilungen. 
Nach dem am 15. Januar 1946 erfolgten Tod des bisherigen Herausgebers 

der Paulyschen Realenzyklopädie Dr. Mittelhaus hat Prof. Dr. Konrad Ziegler 
( O s t e r o d e H a r z , Hoelemannpromenade 12) die Redaktion übernommen. 
Der Verlag (Dr. Druckenmüller, Waldsee (14b), Schloßstraße 17) hat den 
Fortgang der Arbeiten an der R.E. angekündigt. 

Einer Mitteilung des Herrn Dr. Rudolf Beutler (München 13, Blüten
straße 2/3) zufolge plant die Verlagsbuchhandlung Hueber (München) die 
Herausgabe griechischer und lateinischer Texte mit deutscher Übersetzung, 
kritischem Apparat, Einleitung und erklärenden Anmerkungen. 



Eine Bitte. 
Am 16. März des Jahres 1945 wurde Würzburg zum größten Teil zer

stört. Als unmittelbar nach der Katastrophe, der auch die Neue Universität, 
die Universitätsbibliothek und viele Inst i tute zum Opfer fielen, die Pro
fessoren mit ihren Studenten und den Beamten der Universität sich daran
machten, den Schutt aufzuräumen und zu bergen, was etwa noch zu retten 
war, t ra ten immer deutlicher die Verluste zutage, die zumal auch unsere 
Altertumswissenschaft betroffen hat ten. Die Seminare für Klassische Philo
logie, Archäologie, Alte Geschichte und Sprachwissenschaft waren mit allen 
ihren Büchern vernichtet, auch die Privatbibliotheken der Kollegen Hampe, 
Martin, Möbius und Pf ister waren fast ganz verbrannt, die Vasensammlung 
des Martin von WagnerMuseums zu Scherben zerschlagen. An Forschung 
wie an Lehre war nach menschlichem Ermessen in alter Weise hier in Würz
burg nicht mehr zu denken. Es mußten neue Wege eingeschlagen werden, 
und nur Arbeit und wieder Arbeit konnte he l f en . . . . 

So haben wir Anfang Januar dieses Jahres mit der Eröffnung der Philo
sophischen Fakul tä t auch den vollen Betrieb der Altertumswissenschaft 
wieder aufgenommen. Freilich fast ohne Bücher, ohne Texte, ohne Lexikon 
und ohne Grammatik! In unserer Planung lag u. a. auch, für die Studenten 
kurze Lehrbücher zu beschaffen. Darüber gibt die Rückseite des Umschlages 
dieses Heftes Auskunft . Ferner: Die „Würzburger Jahrbücher '1 ins Leben 
zu rufen. Davon zeugt das vorliegende erste Heft . 

Jetzt , wo wir mit unserem Plan an die Öffentlichkeit treten, wenden wir 
uns an sie zum ersten und einzigen Mal mit der Bitte, uns zu helfen: Es möchte 
ein J e d e r , der selbst, auch unter Entbehrungen, Bücher abgeben kann, 
die sich auf das klassische Altertum beziehen, insbesondere auch griechische 
und lateinische Texte, solche uns zusenden, damit wir in die Lage kommen, 
hier in Würzburg das, was wir begonnen haben, durchzuführen, die Altertums
wissenschaft wieder aufzubauen. 

Büchersendungen oder Vorankündigungen von solchen sind zu richten an: 
Prof. Dr. Josef Martin, Würzburg, Grabenberg 2, 
Prof. Dr. Friedrich Pfister, Würzburg, Greisingstr. 4. 


