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P h o e n i x qu in tu s? 

(Or. Sib. V I I I 139f . ) 

T a c i t u s ( ann . 6, 28) l e i t e t d a s J a h r 34 n . C h r . m i t d e r E r w ä h n u n g d e r 
P h ö n i x s a g e e i n : Paulo Fabio L. Vitellio consulibus post longum saeculorum 
ambitum avis phoenix in Aegyptum venit praebuitque materiem doctissimis 
indigenarum et Graecorum multa super eo miraculo disserendi. D a r a u f g i b t er 
e inen B e r i c h t i m w e s e n t l i c h e n n a c h H e r o d o t I I 73 m i t A n g a b e d e r P h ö n i x 
p e r i o d e auf 500 (bzw. 1461 x ) J a h r e . D a n n f ä h r t er f o r t : prioresque alites 
Sesoside primum, post Amaside dominantibus, dein Ptolemaeo, qui ex Mace-
donibus tertius regnavit, in civitatem, cui Heliopolis nomen, adolevisse ... sed 
antiquitas quidem obscura: inter Ptolemaeum ac Tiberium minus ducenti 
quinquaginta anni fuerunt. unde nonnulli f als um hunc phoenicem neque 
Arabum e terris credidere, nihilque usurpavisse •ex his, quae vetus 
memoria firmavit. D a n n f o l g t d ie a l t e Sage , w o n a c h d e r W u n d e r v o g e l a u s 
A r a b i e n n a c h Hel iopo l i s k a m , u m d o r t d e n L e i c h n a m se ines V a t e r s i n e inem 
M y r r h e n n e s t i m T e m p e l des H e l i o s zu b e s t a t t e n . D a s K a p i t e l sch l i eß t e c h t 
t a c i t e i s c h : haec incerta et fabulosis aucta: ceterum aspici aliquando inAegypto 
eam volucrem non ambigitur. D a r n a c h h a t also diese r P h ö n i x v o m J a h r e 
34 n . C h r . m i t d e r a l t ä g y p t i s c h e n V o r s t e l l u n g n i c h t s zu t u n . 

A b e r d ie P h ö n i x p e r i o d e v o n 500 J a h r e n h ä n g t s icher m i t d e r B e r e c h n u n g 
d e r W e l t e r n e u e r u n g s p e r i o d e n z u s a m m e n . D a ß sich d a r a n al ler le i V e r m u t u n g e n 
ü b e r W e l t u n t e r g a n g u . ä . k n ü p f t e n , i s t i m Z e i t a l t e r des Chi l i a smus n u r be
g re i f l i ch . I n d e r T a t b e n u t z t d a s d e r Sibyl l i s t , d e r a u c h d a s g e m a t r i s c h e 
R ä t s e l v o n R o m s U n t e r g a n g i m J a h r e 948 ( = 195 n . Chr . ) u n d die Sage v o m 
z u r ü c k k e h r e n d e n M u t t e r m ö r d e r N e r o v e r w e r t e t (vgl. K . Holz inger , W i e n . S B 
1937: ph i l h i s t . K l . 216 ,3 S. 9 0 f f . ) 2 i m V I I I . B u c h d e r Oracu la Siby l l ina 
(139 f f . ) : « 

ev&sv orav qpoinxog STieA'&rj mvxa^Qovoio ... 
140 rjisi noa&rjacov Xacöv yevog, äxQira cpvXa, 

'Eßgaüov E&VOQ. TOT' 'Äorjq "ÄQsa ngovouevaei, 
fPco/na(ü)v VTIEQOTIXOV aTieiArjv avTÖq öAeaaet. 

1 D i e Periode v o n 1461 J a h r e n i s t eine Verwechs lung m i t der ä g y p t i s c h e n Sirius- oder 
Sothisper iode m i t 4 X 365 J a h r e n + 1 Schal t jahr . Vgl . Draeger-Heraeus z . St . 

2 Or. Sib. V I I I 6 5 i \ l ies t u n d d e u t e t es so: röv fidra rgelg äq^ovai navvaxarov 
fjfxaQ E^ovreq, \ — ovvojua nXrjgcLaavreg, — enovQavioio fteolo. , , N a c h i h m herrschen 
d a n n drei, die d e n l e t z t e n Tag noch erleben, — nach Erfü l lung des N a m e n s , — des 
h i m m e l b e w o h n e n d e n G o t t e s . " enovQavioio §EOLO i s t auf rjfiag z u beziehen, nicht auf 
ovvofia, wie bisher alle Herausgeber u n d Erklärer ta t en . I m Z u s a m m e n h a n g i s t v o n 
R o m die Rede , d e m V I I I 38 eine ovqävioq nh\yr\ angedroht wird. D i e Erklärung des 
ovvo/na | nXriQcbaavTsq fo lg t V I I I 148/50 (s. u. Ü b e r s e t z u n g ) ; die darin ^ erwähnte 
Zahl 948 i s t e in geometr i sches Rätse l , das m i t d e m N a m e n 'Pd>{ir] spiel t (Q'O>' fi'rj' = 
948 Jahre) . 
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G e f f c k e n ( A u s g a b e 1 9 0 2 ) n i m m t n a c h 1 3 9 e i n e L ü c k e a n , i n d e r d a s S u b j e k t 
(cdcbv o d . ä . ) s t a n d u n d d a r n a c h v o n N e r o d i e R e d e w a r . D a s l e t z t e r e i s t 
u n n ö t i g a n z u n e h m e n , d a v o r h e r s c h o n z w e i m a l a u f N e r o a n g e s p i e l t w a r 
( 7 0 f . orav y' enave^'d-r] \ m UEOOXCüV yairjg 6 (pvyäg ^rjtQoxrövog cä'&oov, v g l . a u c h 
8 8 / 9 0 ) u n d n a c h h e r n o c h m a l s v o n i h m d i e R e d e i s t ( 1 5 1 — 1 5 9 ) , b e z e i c h n e n d e r 
w e i s e o h n e a u s d r ü c k l i c h e N e n n u n g d e s N a m e n s , w i e e s d e r S i b y l l i s t i k e i g e n 
i s t . V . 1 4 0 i s t m e i n e s E r a c h t e n s g e h e i l t , w e n n m a n v o r 7toqdr\a(ßv d e n A r t i k e l 
< o ) e i n s c h i e b t . V . 1 3 9 h a t t e M e n d e l s s o h n n a c h X I 2 7 2 (d/UT önorav Xvxäßav-
rog sneW"rj reofia %oovoio) v e r b e s s e r t . D i e V e r s c h r e i b u n g nsvraxQÖvoio i s t 
a u f jcevte d e s v o r a n g e h e n d e n V e r s e s ( a n d e r s e l b e n S t e l l e ! ) z u r ü c k z u f ü h r e n : 

cög yäq §eacparov ean TIEQITIXOIJLEVOIO %QOVOIO, 
onnorav Aiyvjtrov ßaaiXelg rglg TCEVXE yevcovrai1. 
evfiev orav cpoiviKog eneXd-r] nevra %QOVOIO . . . 

D a s O r a k e l k a n n n i c h t g e l a u t e t h a b e n : w e n n d e r V o g e l P h ö n i x z u m 
f ü n f t e n m a l e r s c h e i n t , s o n d e r n w e n n e r w i e d e r u m e r s c h e i n t , d a n n i s t e s 
m i t R o m s H e r r l i c h k e i t z u E n d e . I c h l e s e a l s o 1 3 9 f . : 

a$&ig orav (poivixog ETCEM?] rso/ua %QOVOIO, 
rft-ei < 6 y 7ioQ'd"rjoa>v Xa&v yevog, axqixa <pvla. 

U m e i n B i l d v o n d e m R ö m e r h a ß d i e s e r „ S i b y l l e " z u g e b e n , w i l l i c h z u m 
S c h l u ß d e n g a n z e n A b s c h n i t t ( 1 3 1 — 1 5 9 ) i n m e i n e r Ü b e r s e t z u n g f o l g e n l a s s e n : 

D a n n w i r d h e r n a c h d a s s e c h s t e G e s c h l e c h t d e r l a t e i n i s c h e n H e r r s c h e r 
E n d e n d a s L e b e n z u l e t z t u n d l a s s e n d a s S z e p t e r d e r H e r r s c h a f t . 
U n d v o n d e m s e l b e n G e s c h l e c h t w i r d e i n a n d e r e r K ö n i g r e g i e r e n , 
W e l c h e r d a s W e l t a l l b e h e r r s c h t u n d s ä m t l i c h e R e i c h e e r o b e r t . 

135 U n d e i n e l a u t e r e H e r r s c h a f t e r f ü h r t n a c h d e m W i l l e n des H ö c h s t e n , 
A u c h se ine K i n d e r u n d d e r e n G e s c h l e c h t u n e r s c h ü t t e r t . 
So i s t v o n G o t t es b e s t i m m t i m K r e i s l a u f u n s e r e r Z e i t e n , 
W a n n i m ä g y p t i s c h e n L a n d die K ö n i g e f ü n f z e h n g e w o r d e n . 

W e n n a b e r w i e d e r u m n a h e t d ie Ze i t , d a d e r P h ö n i x e r s c h e i n e t , 
140 D a n n k o m m t d e r M a n n , d e r d e r H e i d e n G e s c h l e c h t u n d u n z ä h l i g e S t ä m m e , 

A u c h d a s H e b r ä e r v o l k t i l g t . U n d A r e s p l ü n d e r t d e n A r e s . 
U n d d a s v e r w e g e n e D r o h e n d e r R ö m e r v e r n i c h t e t e r s e l b e r . 
D a n n i s t d a h i n R o m s H e r r s c h a f t , d ie e h e m a l s s t a n d i n d e r B l ü t e , 
A l t e H e r r s c h e r i n e i n s t ü b e r vie le u m l i e g e n d e S t ä d t e . 

145 N i c h t w i r d s i egen m e h r d a n n d a s G e f i l d d e r b l ü h e n d e n R o m a , 
W a n n er a u s A s i e n z i e h e t h e r a n m i t g e w a l t i g e r K r i e g s m a c h t . 
H a t e r d a s al les v o l l e n d e t , so z i e h e t e r e i n i n d ie F e s t e . 
D r e i m a l d r e i h u n d e r t J a h r e , d a z u n o c h v i e r z i g u n d a c h t , w i r s t 
D u vol l m a c h e n , o R o m , w e n n d i r d a s u n s e l i g e S c h i c k s a l 

150 N a h e t m i t h a r t e r G e w a l t , d a s d e i n e n N a m e n e r f ü l l e t . 
W e h e m i r U n g l ü c k s e l ' g e n ! W a n n w e r d e i ch s c h a u e n d e n T a g , R o m , 

W a n n d e i n e n S c h i c k s a l s t a g , g a r b i t t e r f ü r alle L a t e i n e r ? 
F e i r e m i t f r e u d i g e m J a u c h z e n d e n M a n n v o n v e r b o r g e n e r H e r k u n f t , 
W e l c h e r v o n A s i e n s L a n d b e s t e i g t d e n t r o i s c h e n W a g e n 

155 Voll v o n f e u r i g e m Z o r n . D o c h w e n n e r d e n I s t h m o s d u r c h s t o c h e n , 
B l i c k e n d u m h e r , g e g e n a l le g e w a n d t , d a s Meer d u r c h m e s s e n d , 
D a n n w i r d d u n k l e s B l u t d e m g e w a l t i g e n T i e r e n a c h f o l g e n . 
A b e r d e r H u n d v e r f o l g t e d e n L e u , d e r die H i r t e n e r w ü r g t e . 
U n d m a n n i m m t d a s S z e p t e r i h m weg , u n d er g e h t i n d e n H a d e s 2 . 

A l f o n s K u r f e ß . 
1 D i e 15 K ö n i g e Ä g y p t e n s s ind , wie s c h o n A l e x a n d r e v e r m u t e t h a t , die 15 r ö m i s c h e n 

K a i s e r b i s au f H a d r i a n , die s c h o n V . 5 0 a n g e f ü h r t s i n d . D e n n d ie r ö m i s c h e n H e r r s c h e r 
r e g i e r t e n j a a u c h ü b e r Ä g y p t e n . 

2 W e i t e r u n t e n (165) f o l g t d a s a l t e O r a k e l m i t d e n W o r t s p i e l e n : earai aal 'Pwfirj 
QVfirj xai AfjXog äörj^og | nai Ud/nog an^og . . . V g l . o r . Sib . I I I 3 6 3 f . 

13* 
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Die Anordnung von Tibulls 2. Buch. 

Von allen Versuchen, die Anordnung in den Gedichtbüchern Tibulls zu 
ermitteln, ist der ansprechendste der von Port imPhilologus 81 (1926) 437 ff. 
Die künstlerische, nicht rein schematische Anordnung, wie sie manche andere 
Versuche aufzuzeigen versuchten, besteht nach ihm darin, daß das 1. und 
10. Gedicht als Programmgedichte einander entsprechen, die übrigbleibenden 
Gedichte 2—9 aber in zwei symmetrische Gruppen zerfallen, so daß je zwei 
Delia und zwei Marathusgedichte, 2 und 6, 4 und 8 sich gegenseitig ent
sprechen, ebenso 3 und 7 als an Messalla gerichtet, 5 und 9 als die letzten 
der beiden Gruppen. Das 1. und 10. Gedicht, 5 und 9 sind in Motiven und 
Stimmung miteinander verwandt, 3 und 7 durch den Adressaten gebunden, 
4 und 8 durch den Namen Marathus, 2 und 6 durch den Stand Delias. 

Man kann aber, glaube ich, noch auf einen anderen Grund für die 
bestehende Anordnung aufmerksam machen, zumal sich bei dem von 
Port vorgetragenen Prinzip immerhin der Mißstand ergibt, daß die beiden 
Marathus zum Inhalt habenden Elegien 8 und 9 auseinandergerissen 
werden. Wenn man einmal mit Port die erste und letzte Elegie als Ein
leitungs und Schlußgedicht beiseite läßt, bleiben drei Stoffkreise: Delia, 
Messalla, Marathus, jeder zunächst mit einem Gedicht 2, 3 und 4 bedacht, 
die in einem ersten Teile des Buches gewissermaßen das Thema angeben. 
In der gleichen Anordnung abc folgen dann zwei Gedichte auf Delia (5 und 6), 
das 7. mit Messalla als Mittelpunkt und wiederum zwei auf Marathus (8 und 9). 
Es ergibt sich aber weiterhin noch, daß 5 mit 76 und 6 mit 86 Versen die 
gleiche Verszahl 162 haben wie auch 8 mit 78 und 9 mit 84 Versen, so daß 
also jeweils die zwei Gedichte eine Einheit bilden und auch in diesem Teile 
die Folge abc gewahrt ist. 

Als Folgerung aus dieser Anordnung darf man setzen, daß die Gedichte 
in Beziehung zueinander und für das Buchganze gedichtet sind, also keine 
Gelegenheitsdichtung und Niederschlag eines unmittelbaren Erlebnisses sind. 

J . Martin. 

Die fünf Vokale als Anfang. 

Im Arch. für Rel.wiss. XXXIV (1937) habe ich als eine Nachwirkung des 
Vokalaberglaubens die Erscheinung besprochen, daß manche Werke der 
römischen Literatur mit Worten beginnen, in denen die fünf Vokale enthalten 
sind, wie dies ja auch bei den Werken des Herodot und Thukydides der Fall 
ist. Ich habe dabei nur auf Prosaiker geachtet, aber auch Dichtungen könnten 
angeführt werden, wie etwa die Aeneis (arma virumque cano) oder Ovids 
Metamorphosen (I: in nova fert animus; I I : regia solis erat sublimibus; 
I I I : iamque deus posita). Gelegentlich machte mich Hildebr. Hommel auf 
Cicero, de fin. (non eram nescius) und de div. (vetus opinio est iam) aufmerk
sam, und so ließe sich noch manches andere dazu stellen, so etwa Lukrez I : 
Aeneadum genetrix hominum; I I : suave mari magno; IV: avia Pieridum 
peragro; VI: primae frugiparos fetus. 

Aber wir finden die fünf Vokale auch an den Anfang eines Werkes ganz 
anderer Art gestellt, in L u t h e r s Bibe lübe r se t zung , die ja mit dem 



Bücher und Zeitschriften. 197 

kunstvoll ausgestalteten Vers anhebt : Am Anfang schuf Gott / Himmel und 
Erde. Durch das Zusammentreffen der zwei betonten Silben in der Mitte 
des Verses wird dieser in zwei gleich große Hälf ten von je fünf Silben zerlegt. 
Die zweite Hälf te ist ein Hexameterschluß, das Stück des Hexameters, das 
auf die bukolische Dihärese folgt, ein Adonius. Und in diesem Anfang des 
Gesamtwerkes haben auch die fünf Vokale ihren Platz. Aber auch der zweite 
Teil der Bibelübersetzung, das Neue Testament, beginnt mit Worten, in 
denen die fünf Vokale enthalten sind (Ev. Matth.) : ,,Dis ist das Buch von 
der Geburt" . Ähnliches bietet bei Luther nur noch die Apokalypse: ,,Dis ist 
die Offenbarung". Das kann kein Zufall sein. Pfister 

Bücher und Zeitschriften. 

H e i n r i c h B u l l e , Geleisestraßen des Altertums, mit einem Anhang über 
die Bronzebleche von Gurina. (Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, Phil.Hist. Kl. 1947, Hef t 2. München 1948.) 133 S. mit 
30 Tafeln. 

Heinrich Bulle ha t te bereits in der AkademieSitzung am 8. Ju l i 1944 
einen Vortrag über dieses Thema gehalten und als er am 6. April 1945 starb, 
war das Manuskript der vorliegenden Abhandlung, an dem er bis zu seinem 
Tode arbeitete, bis auf wenige Stellen druckfertig. Albert Rehm übernahm 
die Ereundschaftspflicht der Herausgebe. Bulle ist auf einem merkwürdigen 
Weg zu dieser weitgreifenden Untersuchung geführt worden, durch den 
Schienenfund, den er im Theater in Sparta gemacht ha t t e und worüber er 
in seiner Abhandlung über das Theater in Sparta (S.B. d. Bayer. Akad. 1937, 
H. 5) berichtete. Dort handelte er bereits über die Geleisestraßen in Griechen
land. Dies war ihm Antrieb, weiter zu forschen und in den Jah ren 1941/43 
stellte er eigene Bodenuntersuchungen in Kärn ten am Federauner Sattel, am 
Plöckenpaß, am Brennerpaß und am Seefelder Sattel und am Fernpaß an. 
Die Darstellung dieser eigenen Untersuchungen in den Ostalpen bildet den 
Haupttei l der vorliegenden Schrift . Daneben sind die Spuren der Geleise
straßen aus andern Gegenden (Malta, Illyrien, Helvetien, Gallien) auf Grund 
der älteren Literatur beigezogen; die Geleisestraßen in Griechenland sind 
bereits in der genannten Abhandlung über das Theater behandelt . 

Bulle führ t die Geleiseanlagen nicht auf die Römer, wie häufig ange
nommen wurde, zurück, sondern auf die Illyrier und Veneter bzw. auf die 
Kelten. Zur weiteren Ergänzung wäre noch eine Untersuchung des Fahr und 
Wagenwesens dieser Völker nötig, wozu Bulle selbst noch einen Ansatz ha t 
geben können. Er bespricht ausführlich den Bronzewagen von Strettweg, der 
aus der Hallstattzeit stammt, und ähnliche Denkmäler, die dieses Kultgerä t 
und den Kult selbst erklären. In einem Anhang werden anschließend an die 
Besprechung des von Bulle wieder aufgefundenen „Venetersteins", der die 
von Mommsen edierten venetischen Inschrif ten lieferte, noch die Bronzebleche 
von Gurina behandelt, die als Beschläge kleiner Kästchen dienten. Auch die 
Frage, was diese Kästchen ursprünglich enthielten, sucht er zu beantworten, 
indem er die daraufstehenden Inschriften mit Hilfe H. Krahes deutet . Sie 
enthielten vielleicht aus Holz geschnitzte Balken oder Pflöcke, „reine Fetische 
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in der Urbedeutung des Wortes", und er fragt weiter:,,Wie kann man Fetische, 
die doch autonome, aus sich wirkende magische Kräfte sind, einer Gottheit 
als Geschenk weihen, die ihrerseits selbst eine aus ihrer Persönlichkeit wirkende 
Kraft ist? Hier stecken wir fest und endigen mit Fragezeichen." 

In Erinnerung an das „lehrreiche Gespräch", dessen unser verstorbener 
Freund in diesem Zusammenhang Erwähnung tut, möchte ich eine Antwort 
auf diese letzte Frage versuchen. 

Jedes eigentliche Opfer, d. h. das Geschenkopfer, das als Gabe für eine 
Gottheit bestimmt ist, hat den Zweck, die Kraft und Macht der Gottheit 
zu stärken (R.E. XI 2180ff.). Dies geschieht auch durch das Salben des 
Götterbildes mit Ol, wodurch dessen Kraft vermehrt wird, auch durch das 
Aufsetzen eines Kranzes oder durch Umwickeln von Wollbinden, womit man 
das Bild schmückt. Aus dem Streben nach solchen magischen „Kraft
anhäufungen" sind etwa auch die sog. Kompositamulette entstanden, die aus 
verschiedenen krafterfüllten Stoffen bestehen (Handwörterbuch des deutschen 
Aberglaubens I, 381), und Kompositfetische, wie man die Signa Panthea 
der späteren hellenistischen Zeit bezeichnen kann, von denen Fr. Jacobi, 
Ildvrsg &eo(, Diss. Halle 1930 (vgl. Phil. Woch. 1933, 381) spricht. Wenn 
in den Kästchen von Gurina solche krafterfüllte Gegenstände, etwa Holzstäbe 
lagen und diese als Opfer für die Gottheit galten, wie Bulle wohl richtig 
gezeigt hat, so sollte eben durch diese Gabe die Kraft der Gottheit verstärkt 
werden. Herodot (II 52) hat wohl recht, wenn er sagt, daß die „Pelasger" 
früher ihren Göttern, für die sie noch keine eigenen Namen hatten, die also 
noch unpersönlich waren — es waren also anonyme, orendistische Kräfte —, 
„alles" opferten. Denn das Orenda eines Fetisches oder eines Gottes kann 
durch alles vermehrt werden, so auch die Kraft der Gottheit von Gurina 
durch die Weihung krafterfüllter Holzstäbe. Fr. Pf. 

L. Annaei Senecae Divi Claudii a cura di Carlo F. Russo (Biblioteca 
di studi superiori filol. lat. vol. III). La nuova Italia editrice Firenze 1948. 

Die handliche Ausgabe, zu der man die höheren Studien Italiens beglück
wünschen kann, gibt einen konservativen Text, dem eine italienische Über
setzung sich anschließt. Ein sachlicher und sprachlicher Kommentar unter 
dem Text enthält alles, was zum Verständnis der Satire notwendig ist. Leider 
ist Text und Kommentar aber durch eine ziemliche Zahl von Druckfehlern 
entstellt, von denen allerdings keiner sinnstörend wirkt und nicht sogleich 
erkennbar und heilbar wäre. Die umfangreiche vorausgeschickte Einleitung 
berichtet ausgehend von den antiken Nachrichten über Entstehung und 
Charakter der Apokolokyntosis über ihren polemischen Charakter und ihre 
litterarische Art und entscheidet sich in der Interpretation des Titels für 
die Verwandlung eines Kürbis, nicht für die Verwandlung in einen Kürbis. 
Es reiht sich an eine Beschreibung der Handschriften, eine Untersuchung 
über ihren Wert, abschließend mit einem Stemma, schließlich eine vollständige 
Bibliographie. J M. 



Bücher und Zeitschriften. 199 

H e r b e r t K o e h , Die Klassische Kunst der Griechen. Aus der Einleitung 
zu einem unveröffentlichten Buche. (Hallische Monographien, herausgeg. 
von Otto Eißfeldt, Hef t 2) Niemeyer, Halle (Saale) 1948. 13 S. 

Die Epochen der klassischen Kunst erfahren gegenwärtig eine sehr ver
schiedenartige Beurteilung. Den meisten Menschen unserer Tage sind sie 
fern gerückt, archaische oder barocke Kunstwerke wirken stärker als klassi
sche, Signorelli oder der Greco unmittelbarer als Raffael . Auf der anderen 
Seite müht sich die Altertumswissenschaft schon seit langem um die Klärung 
des Begriffs der Klassik und hat dabei starke Anregungen von einem selbst 
schon „klassisch" gewordenen Werk der Neueren Kunstgeschichte empfangen: 
Heinrich Wölfflins Buch ,,Die Klassische Kunst . Eine Einführung in die 
italienische Renaissance". 

Auch Herbert Koch führ t am Anfang wie am Schluß seiner Abhandlung 
schöne Sätze Wölfflins an. I hm geht es darum, verständlich zu machen, 
wie es in Athen während der Bauzeit des Par thenon 447—432 zu jener fü r 
alle Zeiten maßgebenden Blüte kommen konnte. Es liegt im Wesen der Blüte, 
daß sie von kurzer Dauer ist. Über das Zeitalter des Perikles dürf te man 
allenfalls noch bis zur sizilischen Expedition von 415 hinabgehen, aber dann 
muß die leise Erlahmung und Wandlung unter den Schülern des Pheidias 
schon einbezogen werden. 

Das Wesen dieser Kunst — gemeint ist immer die bildende — sucht Verf. 
von ihren geschichtlichen Voraussetzungen und von ihrem Verhältnis zur 
Religion, zur Musik, zur Natur zu fassen. Zum Schluß werden die Quellen 
ihrer Erkenntnis und die Art ihrer Nachwirkung ganz kurz gestreift . Es sind 
nur wenige Seiten, die dieser Essay umfaßt , aber sie enthal ten in wahrhaf t 
meisterlicher Klarheit alles Wesentliche, was zu diesem so grundlegend 
wichtigen Thema zu sagen ist. Hans Möbius. 

M. Niedermann, M. Fabii Q u i n t i l i a n i institutionis oratoriae libri primi 
capita de grammatica (I 4—8). Bibliotheca Neocomensis 1. Neuchätel, 
Editions du Griffon 1947. X X I I , 36 S. 8°. 

Unter der Ägide von M. N i e d e r m a n n , Professor an der Universität Neu
chätel, erscheint seit 1947 die Bibliotheca Neocomensjs, deren Zweck es ist, 
für Universitätsübungen ausgewählte Textproben mit Einleitung und kriti
schem Apparat, vornehmlich aus dem Alt und Spätlatein, zu bringen. Der 
vorliegende Band, in Druck und Ausstat tung gleich hervorragend, liefert 
einen Sonderdruck von Quint. 14—8; im Druck sind B. G. Pighi, Ausgewählte 
Stücke aus Ammianus Marcellinus und A. Labhardt , Die biblischen Glossen 
von Reichenau. 

Die prafaetio unterrichtet erschöpfend über die handschriftliche Uber
lieferung von Quintilians institutio oratoria; es folgt eine Zusammenstellung 
aller neueren Einzeluntersuchungen über die handschriftlichen Grundlagen, 
ein Index der Gesamtausgaben des Werkes sowie der Sonderausgaben des 
I. Buches, schließlich eine alphabetische Übersicht über sämtliche textkrit i
schen Bemerkungen zum I . Buch. I m Apparat sind weit vollständiger als 
bei Radermacher die Konjekturen der Neueren, namentlich zu den textkri t isch 
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k o n t r o v e r s e n Ste l l en v e r w e r t e t , so d a ß sich a u c h h ie r die S e l b s t ä n d i g k e i t u n d 
U m s i c h t d e s V e r f . i m h e l l s t e n L i c h t e ze ig t . M e h r f a c h ge l ing t es d e m Verf . , 
d ie Ü b e r l i e f e r u n g gegen al le n e u e r e n H e r a u s g e b e r zu ve r t e id igen , so I 4,16 
d e n Abi . , u n t e r Verwe i s auf 1 7 , 2 2 . E i n e ü b e r z e u g e n d e V e r b e s s e r u n g i s t 
I 4,20 eu f ü r eheu der H s s . W e n n I 5,16 litterarum detractionem et in muta-
tionem f ü r mutationem detractionem adiectionem in d e n T e x t gese t z t wird , so 
i s t dies s a c h l i c h vorzüg l i ch (denn v o n e iner adiectio k a n n bei d e n a n g e f ü h r t e n 
F ä l l e n v o n soloecismus i n scala scopa bzw. hordea mulsa n i c h t g u t die R e d e 
s e i n ) ; d o c h f r a g t m a n s ich , wie d a b e i die V e r d e r b n i s i n der Ü b e r l i e f e r u n g 
e n t s t a n d e n zu d e n k e n i s t . Viel le ich t i s t d o c h < in )mutationem d a s R i c h t i g e ; 
detractionem adiectionem w ä r e d a n n a u s I 5,6 adiectione, detractione, in muta-
tione h i n z u g e f ü g t . I m Zwei fe l b in i ch , o b I 4 ,3 nam et scribendi ratio con-
iuncta cum loquendi {loquendo codd . ) est d e r H e r a u s g e b e r m i t R e c h t M a d v i g 
fo lg t , d a Q u i n t i l i a n die sog. C o m p a r a t i o c o m p e n d i a r i a auch s o n s t k e n n t (vgl. 
S t o l z  S c h m a l z 5 844). W e g e n juvraxia/Liovg I 5,32 w ä r e auf Bickel , Melanges 
B o i s a c q I 75 zu v e r w e i s e n . 

M ü n c h e n . J . B . H o f m a n n . 
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