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I n Senecas S c h r i f t De brevitate vitae, d i a l . X 2 , 2 s t e h t die Ste l l e : . . . a d e o r 

u t , q u o d a p u d m a x i m u m p o e t a r u m m o r e oracu l i d i c t u m es t , v e r u m esse n o n 
d u b i t e m : „ e x i g u a p a r s est v i t a e , q u a v i v i m u s " . W e r i s t d e r m a x i m u s p o e t a r u m , 
dessen N a m e u n s h ie r ve r schwiegen b l e i b t ? W a s z i t i e r t Seneca e igen t l i ch ? 
S t i m m t u n s e r T e x t ? 

I m m e r wiede r h a t m a n d a r a n A n s t o ß g e n o m m e n , d a ß Seneca h i e r e inen 
D i c h t e r i n P r o s a z i t i e r t . So h a t l a n g e Z e i t d ie V u l g a t a g e l a u t e t : „ e x i g u a 
p a r s es t v i t a e q u a m n o s v i v i m u s " , w o m i t e in S e n a r he rges t e l l t w a r . Ger tz 
k o n j i z i e r t e d e n T r i m e t e r : „ e x i g u a v i t a e p a r s ea es t q u a m v i v i m u s " . A . v . M e ß L 

h i e l t a m ü b e r l i e f e r t e n T e x t e fes t , g l a u b t e a b e r a u s d e r T a t s a c h e , d a ß S e n e c a 
in P r o s a z i t i e r t , sch l i eßen z u d ü r f e n , i h m h a b e ein gr iech i scher V e r s i n e i n e m 
M e t r u m z u g r u n d e gelegen, d a s i m L a t e i n i s c h e n f e h l t u n d d a s er deswegen 
n i c h t n a c h a h m e n k o n n t e . „ T r i m e t r o s e n i m G r a e c o s " , s a g t er z u r B e g r ü n d u n g , 
, , a u t i n senar ios a u t in o r a t i o n e m i n d i r e c t a m v e r t e r e s o l e t " . D a ß dies n i c h t 
r i c h t i g i s t , w e r d e n wir w e i t e r u n t e n sehen . 

I n n e u e r e r Z e i t h a t H u b e r t L e n z e n 2 die D i s k u s s i o n d e r Ste l le w i e d e r 
a u f g e g r i f f e n u n d e ine b e s t e c h e n d e L ö s u n g vorgesch lagen . E r g e h t h i n t e r die 
K o r r e k t u r d e r zwe i t en H a n d i n u n s e r e m m a ß g e b e n d e n codex A m b r o s i a n u s 
z u r ü c k , l ies t „ v i t a e q u a " , w o r a u s er d a s a l t l a t e i n i s che , ,v i t a i , e i ! q u a " k o n 
j i z i e r t , u n d weis t d a s Z i t a t als S e n a r d e m E n n i u s zu . 

Seneca i s t j e d o c h alles a n d e r e als ein V e r e h r e r des E n n i u s . E r n e n n t se ine 
Verse der id icu l i u n d r i d i cu l a (Gell. n. A. X I I 3 u. 4), s p r i c h t g e g e n ü b e r d e m 
A d r e s s a t e n se iner B ü c h e r „ D e i r a " v o n E n n i u s , , , quo n o n d e l e c t a r i s " (dial . 
V 37,5), z i t i e r t i h n seh r se l t en u n d h ö c h s t e n s m i t A n e r k e n n u n g des I n h a l t s , 
nie des D i c h t e r s (dial . X I 11,2; ep i s t . 58,5 u n d 1 0 8 , 3 3 1 , Gell . n . A ; X I I 11). 

Mit R e c h t h a t s ich also H e l l f r i e d D a h l m a n n 3 gegen L e n z e n s T h e s e ge
w a n d t . Seine E r k l ä r u n g b e h ä l t d e n ü b e r l i e f e r t e n T e x t be i , wie u n s e r e Aus
g a b e n i h n b i e t e n , s i eh t a b e r d a s z i t i e r t e Orig ina l n i c h t i n E u r i p i d e s o d e r 
M e n a n d e r , s o n d e r n i n d e m p r o s a i s c h e n A p o p h t h e g m a des Simon ides , d a s b e i 
S t o b ä u s vol . V p . 843,1 f. W .  H . s t e h t : ,,Hi/ucovldrjc; EQCorrj-&eiC nooov %QOVOV 

ßupr]' XQOVOV, ELTCSV, dliyov, err] de nolXa." 
D a ß ich i n m e i n e r D i s s e r t a t i o n 4 ü b e r u n s e r Z i t a t g e h a n d e l t h a b e , i s t 

L e n z e n u n d D a h l m a n n o f f e n b a r e n t g a n g e n . W a s e rg ib t e in t e x t k r i t i s c h e r 
V e r g l e i c h d e r S t e l l e n , i n d e n e n d a s Orig ina l des Z i t a t e s gesehen w i r d ? 
W e l c h e s t e h t d e m Z i t a t a m n ä c h s t e n ? 

1 Rhein. Museum 53, 1898, 484 . 
2 Senecas Dialog de brevitate vitae. Leipzig 1937. 
3 Hermes 76, 1943, lOOff. 
4 Seneca philosophus quam habeat auctoritatem in aliorum scriptorum locis afferendis. 

Diss. Münster, LeipzigBorna 1926, 48, Anm. 
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Die S i m o n i d es stelle bei Stobaios weist gegenüber „vivimus" ßicprj im 
Singular auf, err\ noXXd fehlt bei Seneca ganz, dagegen stehen bei ihm die 
Wörter , ,pars" und „vitae", die wir bei SimonidesStobaios vergeblich suchen. 
Viel größer ist die Übereinstimmung des Apophthegmas mit dem Satze, der 
bei Seneca folgt: „ceterum quidem omne spatium non vita, sed tempus est". 
I n der Übereinstimmung mit dem gedanklichen Zusammenhang bei Seneca, 
auch mit der Antithese des eben angeführten Satzes liegt wohl die Wurzel 
des Versuches, bei Seneca ein Simonideszitat anzusetzen. 

Noch geringer ist formal und inhaltlich die Übereinstimmung der Seneca
stelle mit E u r i p i d e s Suppl. 953: Ojuixoov rö %qf][xa rov ßiov. Hier bleiben 
nur die Vokabel O/MXQOC; und die Form rov ßiov, die sich mit ,,exigua" und 
„v i tae" identifizieren lassen. 

Nun der Vers aus M e n a n d e r , fr. Ploc , Stob. IV44,11 vol. Vp. 960,6f. 
W.H.: jULKQÖv ri rov ßtov xal orevöv Ccojuev %gövov. Daß man bei Seneca 
von einer wörtlichen Übereinstimmung mit diesem Verse sprechen kann, 
daß der glänzende Stilist allerdings, wie er das sonst oft genug tu t , 
auch hier einiges absichtlich verändert hat, ist an der oben genannten Stelle 
meiner Dissertation ausgeführt. Lenzen übersetzt p. 49 Menanders Vers mit : 
„Klein ist das Leben, und nur eine eng begrenzte Frist leben wir", gibt ihm 
den Sinn: „Unser Leben ist nur eine unwichtige Sache und eng begrenzte 
Frist im Vergleich zum Weltgeschehen" und behauptet, Senecas Satz habe 
einen ganz anderen Sinn. Aber er liest mit unseren Herausgebern n rd ßiov, 
wie Grotius konjiziert hat. Überliefert ist ri rov ßiov in SM und im Rosetum 
des Macarius Chrysocephalus, rov rov ßiov in A. Der älteste und beste 
codex ist S. 

Grotius hat wohl nicht nur wegen des zunächst paradoxen Sinnes, sondern 
auch wegen der ungewöhnlichen Synizese, die bei der Lesart rov ßiov erforder
lich ist, zu seiner Konjektur gegriffen. Doch zeigen die Beispiele, die Christ 
in seiner Metrik1 anführt , daß eine solche S y n i z e s e annehmbar ist, so beson
ders 'EÄevöivioig aus Epicharm, der wie Menander die Komödie vertritt. Christ 
füh r t auch die Ergebnisse von Rümpel 2 an, der nachgewiesen hat, daß die 
Synizese sich bei den Tragikern besonders an gewissen Versstellen findet, 
nämlich in der Arsis des ersten und in der Thesis und Arsis des dritten Fußes 
im Trimeter. ßiov steht an unserer Menanderstelle in der Thesis des 
drit ten Fußes. Ferner erwähnt Christ aus lyrischen Partien die unserer Stelle 
entsprechenden Beispiele Movvv%iov^ Eur. Hipp. 761, 'OXv/ATiiwo Eur. Herc. 
f. 1304, 'IovXiov Aristoph. Eq. 407. 

Wenn wir das überlieferte rov ßiov stehen lassen, ändert sich der S i n n 
d e s V e r s e s . Bemerkenswert ist, daß Stobaios unser Zitat nicht in seinem 
Kapitel 34 bringt, das die Überschrift t r äg t : IIEQI rov ßiov, ön ßgayvc, 
xal evreXrjC xcci (pgovriöcov ävdfiEarog, sondern im Kapitel 44 mit der Über
schrift : "Ori öel yevvaicog' (pegeiv rä noocminrovra ... Der Sinn der zwei 
Verse bei Stobaios — der erste heißt : 'Asl rd Xvnovv änodicoxe rov ßiov 
— mit der eigentümlichen prägnanten Bedeutung von ^W/IEV entspricht 
mit der Lesart rov ßiov auch der Kapitelüberschrift besonders gut. Wäre 
ri rö zu lesen, so würde der zweite Menandervers in zwei koordinierte Sätze 

1 Metrik der Griechen und Römer, 2. Aufl., Leipzig 1879, p. 28—30. 
2 Philologus X X V I 241—252. 
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zer fa l len , die bei e inem u n s c h ö n e n M a n g e l a n K o n z i n n i t ä t des A u s d r u c k e s 
m i t e i n e m über f lüs s igen xai v e r b u n d e n w ä r e n u n d m i t e ine r s c h w a c h e n 
W i e d e r h o l u n g zwe ima l dasse lbe sag t en . I n d ie sem F a l l e h ä t t e S t o b a i o s d e n 
V e r s wohl t r o t z d e m v o r a n g e h e n d e n I m p e r a t i v i n se in K a p i t e l 34 g e s e t z t ; 
d i e Lebens rege l äjiodicoxe rö Xvnovv w ä r e d a n n m i t e i n e m d o p p e l t aus
g e f ü h r t e n H i n w e i s e auf die K ü r z e des L e b e n s b e g r ü n d e t u n d ü b e r t r u m p f t . 
Mit der L e s a r t xi rov j edoch b e s t e h t d e r Vers n u r a u s e i n e m S a t z e m i t zwei 
O b j e k t e n : W i r l eben n u r e inen k l e i n e n Tei l u n s e r e s L e b e n s u n d e ine en g 
beg renz t e Zei t . D e r Sa tz e n t h ä l t also e inen T a d e l a n die M e n s c h e n u n d s t e h t 
e i n e m I m p e r a t i v gleich, d e r s ich a n d e n I m p e r a t i v des v o r h e r g e h e n d e n Verses 
a n s c h l i e ß t : Mache de ine Lebensze i t zu wirk l i chem L e b e n ! B e i d iesem Sinne 
passen die zwei Verse n u r i n d a s K a p i t e l 44, in d a s Stoba io s sie h ine inges t e l l t 
h a t , n i c h t i n d a s K a p i t e l 34. Diese r Sinn i s t a u c h d e r Senecas . 

V e r t r ä g t die Senecas te l l e e inen Vers g e r a d e v o n M e n a n d e r ? N a c h L e n z e n 
p . 49 sche inen , ,more oracu l i d i c t u m " u n d „ m a x i m u s p o e t a r u m " „ e h e r f ü r 
e i n e n t r ag i s chen als f ü r e inen k o m i s c h e n D i c h t e r zu s p r e c h e n " . A b e r f i n d e n 
sich große , t r ag i s che G e d a n k e n n i c h t a u c h b e i g r o ß e n L u s t s p i e l d i c h t e r n ? 
I c h e r inne re n u r a n Molieres A v a r e , T a r t u f f e , M i s a n t h r o p e u n d verweise auf 
d a s u n t e n b e h a n d e l t e M e n a n d e r z i t a t der n a t u r a l e s quaes t iones . W i e s c h ä t z t 
S e n e c a s o n s t d e n M e n a n d e r e i n ? E r z i t i e r t i h n n o c h a n zwei a n d e r e n 
Ste l len , n ä m l i c h dia l . I X 1 7 , 1 0 1 (nam s ive Graeco p o e t a e c r e d i m u s 3 ) a l i q u a n d o 
e t i n san i r e i u c u n d u m e s t " , sive P i a t o n i sive A r i s t o t e l i . . . ) , w o i n d e n e in le i ten
d e n W o r t e n , ,sive Graeco p o e t a e c r e d i m u s " u n d in d e r R e i h e M e n a n d e r , P i a t o n , 
Aris to te l e s e ine deu t l i che W e r t s c h ä t z u n g z u m A u s d r u c k k o m m t , u n d n a t . 
q u a e s t . I V a prae f . 19, wo es h e i ß t : „ V e r g i l i a n u m i l lud e x a u d i . . . a u t Ovi
d i a n u m . . . a u t i l lud M e n a n d r i (quis e n i m n o n i n hoc m a g n i t u d i n e m i n g e n i i 
su i conc i t av i t d e t e s t a t u s consensum h u m a n i gener i s t e n d e n t i s a d v i t i a ?): 
o m n e s a i t m a l o s v ive re e t in s c a e n a m v e l u t r u s t i c u s p o e t a p r o s i l u i t . " H i e r 
s t e l l t also Seneca d e n M e n a n d e r n e b e n Verg i l u n d Ovid , die er a n a n d e r e r 
Ste l le m a x i m u s v a t e s u n d ingen ios i s s imus p o e t a r u m n e n n t , u n d sch re ib t 
i h m m a g n i t u d o i ngen i i zu . 

A u ß e r M e n a n d e r z i t i e r t Seneca a n gr iech i schen D i c h t e r n , a b g e s e h e n v o n 
a n o n y m e n Versen , n u r d r e i m a l E u r i p i d e s (apoc. 4,2 ; ep i s t . 49,12; ep is t . 115,14), 
e i n m a l H o m e r (dial . I I I 20,8), e i n m a l H e s i o d (apoc. 14,2) u n d e i n m a l d e n 
K l e a n t h e s h y m n u s (epist . 107,11). A u c h die T a t s a c h e also, d a ß d e r r ö mi s ch e 
P h i l o s o p h den S i m o n i d e s oder a n d e r e gr iechische L y r i k e r n i e z i t i e r t , 
sp r i ch t f ü r M e n a n d e r , der , u n s e r e Stel le e inge rechne t , d r e i m a l in d e n A n n a e a 
n i schen S c h r i f t e n v o r k o m m t . 

W e n n D a h l m a n n es p . 101 als „ e i n e d u r c h n i c h t s g e r e c h t f e r t i g t e F o r d e 
r u n g " beze ichne t , , , d a ß d a s D i c h t e r w o r t e in V e r s se in so l l " , u n d dies schon 
deswegen a b l e h n t , wei l sons t Senecas Ü b e r l i e f e r u n g g e ä n d e r t w e r d e n müsse , 
so d e u t e t er h ie r wohl e inen w e i t e r e n B e w e g g r u n d f ü r die A n n a h m e eines 
A p o p h t h e g m a s in P r o s a a n . A b e r wir b r a u c h e n die Ü b e r l i e f e r u n g g a r n i c h t 
z u ä n d e r n , weil Seneca d e n M e n a n d e r v e r s n i c h t i n e inen Vers , s o n d e r n i n 
P r o s a ü b e r s e t z t . D a s t u t er ebenso dia l . I X 17,10, w o er d e n M e n a n d e r v e r s 
xai ov/u/uavrjvai evia bei in d e r F o r m „ a l i q u a n d o e t i n s a n i r e i u c u n d u m e s t " 
z i t i e r t , u n d ep is t . 49,12 m i t d e m E u r i p i d e s v e r s P h o e n . 469 anXovg 6 fjLV&oC 

1 Vgl. meine Dissertation an der oben genannten Stelle. 
Würzburger Jahrbücher. Jahrg. 3. 12 
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rfjg äXrj'&Biag ecpv, d e n e r in d e m S a t z e w i e d e r g i b t : „ V e r i t a t i s s i m p l e x o r a t i o 
e s t . " L e n z e n m e i n t a l l e r d i n g s p . 50, S e n e c a v e r w e i s e a n d iese r Ste l le n u r a u f 
d e n s p r i c h w ö r t l i c h w i e d e r g e g e b e n e n S i n n d e s b e r ü h m t e n E u r i p i d e s w o r t e s , 
d o c h i s t z u b e a c h t e n , d a ß u n s e r P h i l o s o p h d e n A u t o r m i t d e n W o r t e n „ i l l e 
t r a g i c u s " n e n n t . 

I n w e l c h e r F o r m z i t i e r t S e n e c a ü b e r h a u p t g r i e c h i s c h e D i c h 
t e r ? I m g r i e c h i s c h e n W o r t l a u t n u r a n d e n zwei b e k a n n t e n Ste l l en d e r A p o 
co locyn tos i s u n d dia l . I I I 20,8, i m g a n z e n also a n d r e i Ste l l en , d ie s ich 
m i t d e n v o n i h m v e r a c h t e t e n K a i s e r n C l a u d i u s u n d Cal igu la b e f a s s e n . I n 
l a t e i n i s c h e n V e r s e n e r s c h e i n e n ep i s t . 107,10 d ie V e r s e d e s Z e u s h y m n u s von 
K l e a n t h e s , d i e S e n e c a m i t e i n e r E n t s c h u l d i g u n g , n ä m l i c h e ine r B e r u f u n g auf 
d a s Bei sp i e l Ciceros e in l e i t e t , u n d ep i s t . 115,14 d i e V e r s e gr i ech i sche r T r a g i k e r , 
d e n e n zwei O v i d z i t a t e m i t d e r E i n l e i t u n g v o r a u s g e h e n : a c c e d u n t d e i n d e c a r m i n a 
p o e t a r u m ; d. h. d u r c h D i c h t e r s t i m m e n wil l S e n e c a se ine T h e s e b e g r ü n d e n . 
H i e r i n l i eg t a l so w i e d e r e in b e s o n d e r e r H i n w e i s d a r a u f , d a ß V e r s e folgen.. 
Z w e i m a l s t e h t d a s Z i t a t d e s g r i e c h i s c h e n D i c h t e r s i n i n d i r e k t e r R e d e , n ä m l i c h 
c lem. I I 2,2 d a s e i n e s a n o n y m e n T r a g i k e r s u n d n a t . q u a e s t . I V a p r a e f . 19. 
wo, w i e o b e n e r w ä h n t , M e n a n d e r a n g e f ü h r t w i r d . B e z e i c h n e n d e r w e i s e f o l g e n 
d iese b e i d e n Z i t a t e i n i n d i r e k t e r R e d e auf Z i t a t e l a t e i n i s c h e r D i c h t e r , n ä m l i c h 
Acc ius , V e r g i l u n d O v i d , d i e w ö r t l i c h g e g e b e n s ind . D i e v i e r t e F o r m d e r 
W i e d e r g a b e gr i ech i s che r V e r s e i s t d ie z u e r s t g e n a n n t e i n d i r e k t e r R e d e u n d 
P r o s a . Z u s a m m e n f a s s e n d i s t a l so z u sagen , d a ß S e n e c a gr i ech i sche D i c h t e r 
s e l t e n z i t i e r t u n d w e n n , d a n n i n d i r e k t o d e r i n d i r e k t g e g e b e n e r P r o s a . N u r 
a n b e s o n d e r s b e d e u t u n g s v o l l e n Ste l l en , b e i l ä n g e r e n Z i t a t e n , f ü h r t e r gr iechi 
s che V e r s e i n l a t e i n i s c h e n V e r s e n a n . 

D i e d r e i k u r z e n Ste l l en a u s g r i e c h i s c h e n D i c h t e r n i n d i r e k t e r P r o s a r e d e 
s i n d al le s t a r k r h y t h m i s c h ü b e r s e t z t . D i a l . I X 1 7 , 1 0 , , a l i q u a n d o e t i n s a n i r e 
i u c u n d u m e s t " — w — , | — j — ^ — j — ^ b e g i n n t m i t e i n e m j a m 
b i s c h e n M e t r u m , n ä m l i c h A n a p ä s t f J a m b u s , u n d sch l i eß t m i t Cre t i cus f
T r o c h ä u s . E p i s t . 49,12 „ v e r i t a t i s s i m p l e x o r a t i o e s t " — « — u | — | 
| — v — b e g i n n t m i t zwe i T r o c h ä e n u n d s c h l i e ß t m i t S p o n d e u s + Cre t i cus . 
B e m e r k e n s w e r t i s t , d a ß S e n e c a h i e r d e n g e w ö h n l i c h e n j a m b i s c h e n T r i m e t e r 
i n P r o s a ü b e r s e t z t h a t , w o i h m , wie m a n m e i n e n sol l te , d ie Ü b e r s e t z u n g i n 
se ine T r i m e t e r b e s o n d e r s n a h e l i egen m u ß t e . D i e s e T a t s a c h e s p r i c h t g e g e n d i e 
T h e s e v o n A. v . M e ß , d e r z u u n s e r e r Ste l l e dia l . X 2,2 m e i n t e , S e n e c a h a b e 
s ie d e s w e g e n i n P r o s a w i e d e r g e g e b e n , wei l sie i n e i n e m b e i d e n r ö m i s c h e n 
T r a g i k e r n n i c h t ü b l i c h e n M e t r u m g e h a l t e n g e w e s e n sei. D a ß es s ich d i a l . 
I X 17,10 u m r h y t h m i s i e r t e P r o s a u n d n i c h t u m e inen j a m b i s c h e n V e r s h a n d e l t * 
g e h t a u c h d a r a u s h e r v o r , wie d a s d o r t f o l g e n d e P i a t o n z i t a t g e b a u t i s t : 
„ F r u s t r a p o e t i c a s f o r e s c o m p o s s u i p e p u l i t " « — | « — ~ — | — ) 
— v, — Auf e i n e n j a m b i s c h e n T r i m e t e r w ü r d e h i e r e in w e i t e r e r J a m b u s 
i n d e r F o r m d e s T r i b r a c h y s fo lgen . D a ß S e n e c a m i t d i e s e m S a t z e a u s P i a t o n 
d e n A n s p r u c h a u f e i n e n V e r s e r h e b e n wol l t e , w i r d n i e m a n d b e h a u p t e n 
wol len , v i e l m e h r i s t a u c h h i e r a m E n d e Cre t i cus + T r o c h ä u s a n z u s e t z e n , 
d . h . d a s s e l b e w i e i n d e m v o r a n g e h e n d e n M e n a n d e r z i t a t . D a s f o l g e n d e 
A r i s t o t e l e s z i t a t , , n u l l u m m a g n u m i n g e n i u m s ine m i x t u r a d e m e n t i a e f u i t " 

w w — w w | — v — v — s c h l i e ß t m i t Cre t i cus + J a m b u s . 
K e h r e n wir z u u n s e r e m Z i t a t d ia l . X 2,2 z u r ü c k ! N a c h L e n z e n s M e i n u n g , 

p . 47 s i n d A n f a n g u n d E n d e d e s Z i t a t e s „ o f f e n s i c h t l i c h j a m b i s c h " . D o c h 
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werden wir jambischen Satzanfang wohl bei jedem Schriftsteller zufällig 
finden. Was Seneca angeht, finde ich z. B. ,,vel, si videtur, sit . . . " 

w — dial . IV 35,6. Dieser Einführungssatz eines Zitates ist von 
unserem Philosophen doch sicher nicht jambisch gemeint. Anfang und Ende 
sind z. B. jambisch gebaut dial. I 1,2 Mitte: non esse materiae . . . ingentia 

— v^w—... « — ; epist. 60,1: eo quidem inimiciora, quo cessere 
feliciusw —www | —w — w w | — — w—. Das Ende unseres schwie
rigen Zitates ist also nicht jambisch aufzufassen, sondern bietet zusammen 
mit der zweiten Silbe des Wortes „vi tae" folgendes Bild: w—. Das 
ist aber nichts anderes als Spondeus + Creticus. Nun wissen wir seit dem 
Aufsatz von Bourgery1 , daß Senecas philosophische Schriften bestimmte 
metrische K l a u s e l n aufweisen. Spondeus + Creticus steht, was die Häufig
keit des Vorkommens angeht, an fünfter Stelle unter den zehn Arten von 
Klauseln, die Bourgery aufführt . An den Schlüssen der Episteln und an 
den Kapitelschlüssen der anderen philosophischen Schriften findet sich diese 
Klausel 66mal. Das zweite griechische Dichterzitat, das Seneca in Prosa 
umsetzt, der oben erwähnte Euripidesvers Phoen. 479, den wir epist. 49,12 
gefunden haben, enthält dieselbe Klausel: ,,plex oratio est", d. h. metrisch 

w —. Bourgerys Ergebnisse führen uns auch zur rechten Einschätzung 
von dial I X 17,10, dessen drei oben angeführte Zitate folgende Klauseln auf
weisen: Creticus f Trochäus, Creticus j Trochäus, Creticus f Jambus. 

Der maximus poetarum, von dem Seneca spricht, ist also Menander. Wie 
kann aber ein Mann, der in Homer den poetarum Graecorum maximus (epist. 
63,2) und in Vergil (dial. X 9,2) den maximus vates sieht, einen Menander 
maximus poetarum nennen ? Zunächst ist festzuhalten, daß sich alle bis
herigen Erklärer unseres Zitates, ob sie nun Menander, Euripides, Ennius oder 
Simonides ansetzen mögen, mutatis mutandis vor dieselbe Frage und schwer 
zu überwindende Klippe gestellt sehen. 

Dahlmann will zugunsten des Simonides die Schwierigkeit damit erklären, 
daß Seneca „bei seiner üblichen raschen Arbei t" Simonides mit Homer 
V e r w e c h s e l t habe (p. 102). In der Fußnote 2 verweist er zur Unterstützung 
seiner Ansicht auf dial. X 1,2, wo unser Stoiker angeblich Aristoteles mit 
Theophrast verwechselt, und auf dial. IV 35,6, wo er angeblich falsch zitiert 
hat . In meiner Dissertation habe ich p. 48 nachzuweisen versucht, daß 
Seneca in Wirklichkeit die beiden Griechen nicht verwechselt, und p. 6ff. 
gezeigt, daß Senecas Zitat anders aufzufassen, als es bisher geschah, und 
fehlerfrei ist. Eine Verwechslung mit Homer wäre also durch nichts belegt. 
Außerdem widerspricht Dahlmanns Erklärung die Tatsache, daß für Seneca 
der maximus poetarum gar nicht Homer, sondern Vergil sein müßte. Ihn 
zitiert er ungleich häufiger als Homer, ihm, dem vir disertissismus, dem 
maximus vates, gilt offensichtlich seine höchste Wertschätzung. Das Material 
zu dieser Frage bietet schon Hermann Wirth 2 . 

Dahlmann fährt for t : „Weniger einleuchtend dagegen ist eine andere 
Erklärungsmöglichkeit, daß Seneca Simonides als den Autor des Wortes 
kannte und sein Gewicht durch eine momentane starke Steigerung des Prägers 

1 Sur la prose metrique de Seneque le philosophe. Revue de philologie X X X I V , 
1910, 167ff. 

2 De Vergili apud Senecam usu. Diss. Freiburg 1900. 
12* 
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heben wollte." Diese Möglichkeit würde auch bei Menanders Autorschaft 
gelten. In unserem Dialoge sind außer Piaton, Aristoteles, Cicero und Hippo
krates unser Dichter und Vergil zitiert, Hippokrates mit dem Titel maximüs 
medicorum, Vergil als maximus vates. Vielleicht erklärt sich also maximus 
poetarum in dieser Umgebung als h y b e r p o l i s c h e r A u s d r u c k . Vielleicht 
ist eine ähnliche Hyperbel dial. VI 17,4 anzusetzen, wo Syrakus als portus 
quietissimus omnium genannt wird. 

Eine befriedigende Erklärung wäre, das Wort maximus nicht als eigent
lichen Superlativ, sondern als E l a t i v zu nehmen und maximus poetarum zu 
übersetzen: ein sehr großer unter den Dichtern. Dabei stört allerdings der 
genetivus partitivus, der bei einem Elativ dem Sprachgebrauch zu wider
sprechen seheint. Es ist mir bisher nicht gelungen, einen ähnlichen Gebrauch 
des Elativs mit genetivus partitivus zu finden. Sollte dies noch gelingen, 
so würde der damit gegebene Sinn des Ausdruckes der oben nachgewiesenen 
Wertschätzung entsprechen, die Seneca dem attischen Lustspieldichter ent
gegenbringt. Die letzte Schwierigkeit wäre gelöst. 


