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iSchon vor einein Jahrzehnt fiel mir in einern Codex der 
Bibliotheca Classensie in Ravenna ein mit deni Namen des Ma
ximus Planudes fiberschriebenes Gedicht in die Hfinde, von weichem 
daselbst leider eine augenscheinlicii kurze Schlusspartie fehlte. 
Mittlerweile bat A. Martin in dem Verzeichnisse der griechischen 
Handschriften von Ravenna, das er in den Melanges Graux publi- 
cierte, fiber dieses Gedicht die Notiz gegeben (S. 544): Le ms. 
contient . . une podsie de Planude: cog iQccrbg κλεόάημ,ε,

Mir selbst war es, obwohl ich diese Angelegenheit bei dem 
Darchsehen der mir zugfinglichen Handscbriftenkataloge im Auge 
behielt, nicht geglfickt, auf eine zweite Handschrift dieses Textes 
zu stofien. Erst durch die Mfinchener Philologenversammlung eriuhr 
ich eine FOrderung, insof’erne, als ich die Gelegenheit wahrnahm, 
Herrn Prof. Dr. Karl Krumbacher von dem Funde in Kenntnis zu 
setzen und wenige Monate spfiter von ihm aus Neapel die Mit- 
theilung erhielt, dase Cyrillo in soinem Catalogas codicum grae
corum regiae bibliothecae Borbonicae einen Theil dieses Gedichtes 
ediert babe. Als mir nun dieses Werk durch die Liboralitfit der 
jetzigen Direction der k. k. Wiener Hofbibliothek nach Prag zu- 
gesondet worden war und es sich land, dass Cyrillo nur 64 Verse, 
also nicht einmal ein Viertel des ganzen Gedichtes (v. 78—141 
inclus.) publiciert hatte, beschloss ich golegentlich moincs letzten 
Aufenthaltes in Neapel im Sommer 1892, meino Ravonnater Ab- 
schrift des Gedichtes aus dem Codex Borbonicus, don Cyrillo benutzt 
hatte, zu vervollstandigen. Es gehfirt mit zu don wesontlichen Ver- 
diensten, welche sich Krumbacher um den ganzen Zwoig dor byzan· 
tinischen Literatur erworben hat, dase man jetzt bei dor Publi
cation eines mittelalterlichen Textes auf grfifieres Entgegenkominen 
und gerechtero Wfirdigung von Soite der Fachgonosson boffon darf, 
als dies vor nicht lunger Zoit der Fall war.

Dae Gedicht ist nach Sprache und Versbau im opischen Stile 
und dabei in dialogischer Form gehalton. Ee umfasst in seinor 
vollstfindigen Gestalt 270 Hexameter und beliandelt oino.i Vorfall 
aus dem lftndlichen Loben in der Darstellung eines aberglftubitchen 
und dazu noch offenbar lfigenhaften Bauern. Man wird sich nur
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schwer daraber schlussig macheD, welche von beiden Eigenscbaften 
in  Kleodemos, der Hanptfignr des Gedichtes, starker betont sein 
Trill. Der Inhalt des Gedichtes ist namlich in Enrze folgender: 
Kleodemos sieht unerwarteter W eise seinen besten Pflugocbsen ver- 
end<»n und macbt sich daher nach einem anf dem Olympos ge- 
legenen Marktstadtcben anf. nm einen andern Pflugochsen zu kanfen. 
Dem Stadtchen wird der ^ame A ithra gegeben. H ier siebt Kleo- 
demos einen agyptischen Zanberer, welcher verblnffende Knnst- 
stucke prodnciert. E r  w irft eineD Apfel in die Ln fte , der wohl in 
die Hohe fliegt, aber nicht mebr znrnckkehrt. Nun sendet ibm der 
Zanberer einen zweiten Apfel nach. welcher den ersteren holen so li; 
aber ancb dieser kehrt nicht wieder znrack. }snn wird ein Jan g 
lin g . der den Agvptier begleitet, in die Lufte entsendet. nm nach- 
znsehen, was die Apfel bei Yater Zens im Himmel machen. Xacb 
einer W eile kehrt der Jnng ling  zuruck nnd bring! nicht nor die 
Apfel, sondern anch als Beweis seines himmliscben Besncbes einen 
Geflngelfnfi von der Tafe l des Zens m it. E r  erzahlt vor der stan- 
nenden Tolksm enge, dass im Himmel eben die Hocbzeit von Ares 
nnd Aphrodite gefeiert werde. was der Agvptier schon wahrend der 
Abwesenheit des Jnnglings als den mntbmaiUichen Gmnd seines 
lansen Ansbleibens angegeben batte. Da nnn das Vertranen des 
Kleodemos anf den Zanbermann in dieser W eise gewonnen ist, lasst 
sich der einfaltige Baner bethoren, den gewnnscbten Pflngocbsen 
bei dem Zanberer selbst zn erbandeln. E r  erlegt den geforderten 
Kan fp re is, treibt das prachtige Th ie r nach H aase , rein igt es m it 
W asser nnd siebt dabei zn seinem Schrecken, dass sich der Ocbse 
in eine Mans verwandelt, welche nnn in dem Haase ein Unheil 
fiber das andere anrichtet. Sein Leidwesen fiber die erlittene bbs- 
w illige Bescbadignng an seinem YermOgen nnd in seinem ganzen 
Hanswesen klagt Kleodemos seinem Frennde Tham yras, welcher in 
dem ganzen Dialoge nor die zweite Bolle des verwunderten Zu- 
borers nnd trostspendenden Batbgebers sp ie lt D ie Szene endet 
dam it, dass Tham yras dem Kleodemos eine Mansefalle zn ver- 
scbaffen verspricht nnd ibn einstweilen znm Essen einladt.

Bei diesem Abschlnsse der oft sebr langatbmigen Darstellnng 
fnhlt sich der Leser n icht voUig bem edigt, w eil es nnausge- 
sprochen b le ib t, ob nnn der Scbaden, welchen Kleodemos dnrcb 
den Yerlust des Kanfsch illings zu erleiden behauptete, in  Gednld 
ertragen oder aber dnrcb die K lngbeit oder Preigebigkeit des m it 
einer gewissen Snperioritat anitretenden Tham yras wieder gut- 
gemacbt werden so il. Da Planudes natnrlicb kein Poet erster Gate, 
sondern nnr ein versificierender Nachabmer is t , gelingt es ihm 
n ich t, die breiten episcben Wortmassen in  dem Grade zn beberr- 
scben, dass seine wahre A b sicb t die er m it der Dicbtnng veibindet 
dentlich znm Dnrcbbrncbe kame. Icb  babe den Eindrnck empfangen, 
dass Tham yras a ls ebrlicher Mann nnd nnbeschwatzbarer Menschen- 
kenner dem dnmmdreisten Kleodemos gegenubergestell t  werden so il.



So verstebe ich die Schlussverse des Gedichtes, in welcbe die Ant- 
wort dee Tham yras ausklingt, dabin, dass er die ganze Erzahlung 
des Kleodemos tbeils als eine dnrch den Aberglauben seines Freun- 
de8 bewirkte Tau6cbung, theils als bewnssten Schwindel auffasst 
nnd ihm daher bezfiglich des als verunglfickt gemeldeten Pflng- 
ocheen den billigen Trost spendet, er mfige nnr beruhigt nach- 
hause gehen nnd seine Ocbsen sorgsam ffittern . E r  spricht also 
von dem Vieh des Kleodemos, als wenn es nnversehrt im Stalle 
stfinde. Hiednrcb stellt sicb Tham yras als Mann von hfifischer 
Glfitte dar, der nicht m it einer W im per zuckt, wenn man ihn an- 
lfig t. Diese Kunst der Selbstbeherrscbnng dfirfte in den verschieden- 
eten Kreisen des byzantiniscben Lebens nnentbehrlich gewesen sein, so 
dass man deshalb gegen Planndes wohl nicht den Vorw urf erheben 
eollte, dass der eine seiner Banern bloG ein verkappter Stadtberr sei.

Man wird, wenn man meine Aoffassnng des Gesammtinhaltes 
des Gedichtes th e ilt, vielmehr zugeben m fissen, dass die beiden 
Charaktere im allgemeinen recht got gezeichnet sind. Auch be- 
knnden nicht nnr einzelne Theile der epischen Schildernngen, son- 
dern auch die Dialogffihrung eine ansprecbende Lebhaftigkeit. In  
der Schildemng des Unwesens, welches die Mans treibt, zeigt sich 
sogar etwas Hnmor, eine seltene Erscheinung innerhalb der byzan- 
tiniechen Literatu r. V g l. auch v . 244 . Der Name Ecloge, m it 
welchem Cyrillo  das Gedicht bezeichnete, scheint m ir ganz rich tig  
gew&blt. N ichts Anderes ale ein Id y ll haben w ir vor uns, dessen 
mimetiscber Charakter deutlich gewahrt w ird . Bei diesera Punkte 
kann ich ancti auf die Berficksichtigung des gnomischen Elementee 
anfmerksam machen. Vgl. vss. 48 , 49 , 185 , 231 . Abgesehen von 
Theokritnachabmnngen im einzelnen tritt eine idyllische Ffirbung 
gerade zum Schlnsse des Gedichtes hervor, wenn Tham yras sagt 
(v . 268 f f .) :

nat <sv dh βόβχε xh βοίόια xal ποτϊ Βόπερον abth  
έν μεγάροιϋι χόμιοαον in i <5τα%μοί<ίΙ τε όήύον, 
χρί τε όόμεν τοΐς άργυφον, χε χαμόνχα φάγτ\<5ιν.

In dieeer H insicht aber dfirfte dieses Gedicht ein sehr vereinzeltes 
Specimen seiner Gattung innerhalb der byzantiniscben Literatn r sein.

Anch der Cnltnrhistoriker w ird bei der Beachtnng des vor- 
gelegten Textes nicht ganz leer ausgehen. E s  liegt zwar anf der 
H and , dass Planndes in seiner Dichtung m it Zoit nnd Ort v fillig  
frei echaltet nnd ih r keinerlei locales Colorit g ibt. Znr Zeit dee 
Planndes war der beidnische Glanbe der Hellenen aus dem byzan- 
tinischen Iieiche schon seit vier Jahrhnnderten in seinen letzten 
Reeten getilg t. Nnr die claesische Form ffihrte wieder in die 
alten Geleise znrfick. N icht nach dem tbesealiscben Olympos, son- 
dern nach dem Atbos ricbteten sich seit B asilin s I .  die B licke der 
G lfiubigen. Aber so groB ist die Kunst nnd die Abstractionsf&hig- 
keit des D icbters denn doch n icht, dass er von den sich ihm anf- 
dr&ngenden Erscheinungen dee Volkslebens seiner Zeit vOllig ab-
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zusehen im stande ware. Sowie Superstition und Unwahrhaftigkeit 
ricbtig  beobachtete Eigenschaften weiter Schichten der landlichen 
Bevolkerung im X H I. Jabrhnnderte sein mochten, so ist anch das 
Auftreten von Ganklern nnd Prestidigitatenren je d e rA rt anf offent- 
lichen Markten offenbar ein stehender Zng ans dem damaligen 
Leben, d er, so geringfugig und selbstverstandlich er sein mag, 
docb bei der bedauerlichen Scbweigsamkeit der byzantinischen 
Quellen fiber die AuGerungen dee Yolksgeistes bei den Eennem  
Beachtung finden dfirfte.

Ich bin also nicbt der Meinung, dass man in dieser H insicht 
einfacb von einer Anlehnung des Planudes an die mannigfaltigen 
Formen der Agyrtik des classischen Alterthum s zusprecben haben werde.

Beabsichtigt ist hingegen die Anlehnung an die besten 
Muster in der Fo rm , sowobl der sprachlichen, als der metriscben. 
Planudes zeigt sich in diesem Opusculum bereits als einen in  die 
alte Ep ik  eingelesenen M ann, welcher allerdings nicbt jene feme 
Beobachtungsgabe besitzt, die auch bei einem Griechen nur durch 
gute Schulung erreicht w ird. Darum finden sich Anklange an ver- 
schiedene Stile durcheinandergemischt. Aber griechiscb wenigstens 
bleibt das ganze dennoch. AuGer Homer und Hesiod haben jeden- 
fa lls auch spatere Dicbtungen, Apollonios von Bhodos, Nikandros, 
die Oppiane, die D ichter der Anthologie und vielfach auch Nonnos 
Ein fluss gehabt, wenn auch nur bezfiglich der Le x is . Sehr viele 
Yorkommnisse auf diesem Gebiete habe ic h , wo das Gedachtnis 
nicht ausreichte, durch eifriges Hachschlagen festgestellt und stelle 
nun dem Leser die Resultate hievon im Commentare zur Yerfugung. 
Einen vollstandigen Nachweis a ller einzelnen memoriae habe ich 
durchaus nicht beabsichtigt. Ich  habe in  dem Commentar sehr oft 
nur den Zweck verfo lg t, Bedenken, welche gegen die B ich tigkeit 
des Ausdruckes leichthin erhoben werden kfinnten, durch eine mog- 
lichst alte Paralle lstelle zu entkraften und so dem guten Rufe des 
Planudes, so weit sich dies eben thun lieG , fOrderlich zu sein. 
Ich  begnfige mich natfirlich in der Begel m it einem einzigen Bei- 
spiele, auch wenn m ir deren viele zu gebote standen.

A ls W orter und W ortformen, die weder bei Stephanus und 
Du Cange (G lossar. med. et in f. g raecita tis), noch auch bei So
phocles (Greek Lexicon) und Kumanudes (Συ να γω γή  λέξεων 
ά&ηβανρίβτων) zu finden sin d , verzeichne ich folgende: v . 18 
άμφοκλάόύας. 22 τίαρπρο&έων, 32 νφ ικομω νχα  (st. νψίτίομα), 
33 άμφ ιπεριβτέλλονύαν , 173 άντυγεγη&έναι, 239 άχεχτελέ- 
βαντες , 249 έχπροϊήλτ^ς.

W Orter, die ausschlieGlich der spaten Graecitat angehdren, 
sind v . 10 τοββάτιον =  τό&ον, 199 χήνβονς.

. A ls  Formenfehler theils gegen den alien epischen S til, theils 
gegen die gute Spracbe uberhaupt lassen sich folgende Einzeln- 
heiten in  einer Gruppe zusammenfassen:
v . 16 δάτερος vg l. Euhner-Blass I 8 S . 223 A . 2 , ,
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ν. 24 uber βιώ ην  als Conjunct!v ( =  βιώω) vg l. das im Com- 
mentare zu βιω ην  Gesagte,

„  34 έφεσπόμενον vg l. den Commentar,
„  38 πολυχρονίων st. πολυχρόνιον ,
„ 59 έστείχεον ,
„  96 sh ii =  ΐαβ ι,
„ 104 τελέσσοι.
„ 106 πάντεσι,
„ 125 άφορον, st. άφοφφον ( =  άφόφροον) ,
„  147 %έμεν =  &έειν,
„  148 Κυ& είρης  =  Κυ& ερείης ( =  Κ υ δ ή ρ η ς),
„ 180 τυχήσειν ,
„ 186 εδηξεν ( =  εδακεν),
„  237 >/£ΐ/ΰθ(τσ6 vg l. den Comment.,
„ 248 μυα vg l. βόα ν . 201 , 219.

Auffallonde Wortbedeutungen finden sich an folgenden Ste lien : 
v . 5 δυηπα&ε'ος „elend“ im Sinne von „unglucklich machend“ , 
„  6 κιχάνειν  —  ίκά νειν  vg l. v . 26 , 246,
„  13 κα&νπερ&εν oberilachlich,
„  33 πορεία ις  voin Zuge dee Nebels gebraucht,
„ 34 to io  =  τίνος ,
„ 40 νηφαλέγισιν άκουαίς . H icbei is t νηφάλεος =  hungerig,

bcgierig und άκουή im act. Sinne von „G eh6r“ st. des 
pass. Sinnos „das GehOrte* gebraucht. . άκοή findet sich 
allerdings so verwendet, '

„  55 ά?*λον έρωταν nach einem anderen fragen,
„  81 τιτα ινομένοις  =  ουμπεπλεγμ ε'νοις,
„  90 τευχών =  ποιώ ν ,

91 άναΐσχων (άνίΰχων) =  φέρων ,
„ 108 ελλαχεν έρδων — τυγχάνει πράττων ,
„ 127 άλλο =  τό έτερον ,
„ 146 παλίνορσα κέλευδα,
„ 169 νπερ&εν =  είς υφ ος% ύφόσε (II . 10. 461 ),
„  175 έπήβολος absolut gebraucht „der sein Ziel e rre ich t", 

πρακτικός , δραστήριος,
„ 176 δίδαγμα  von einer Person gebraucht, wie παίδευμα ,
„ 181 τυπώμασι —- είδώλοις,
„  183 άτεμβόμενος =  vacans,
„ 212 io lo  —  αύτοϋ,
„  214 πρώτα =  ττρότίροι/,
„ 219 ύπαλοιφή  Zaubersalbe,
„ 246 κιχήσομεν  =  ϊμεν ,
„ 252 τελέση =  ποπ/,
„  262 r&£tog unboschadigt.

Ungewdhnlicher syntaktischer Wortgebrauch tr itt in  iblgen- 
den Stelien hervor:
*v. 1 παρ έχαίρψ ίκά νεις ,
„  11 τίπτε μή ού =  τ/πτβ ού,



V. 14 x a i  statt ά λ λ α ,
„ 24 Opt. β ι φ η ν  bei ε σ τ ε  nach fut. ί π ι λ ή σ ο μ α ι  st. ά ν  e. conj.,
„ 26 μ ή π ο τ ε  χ ί χ η σ ι  st. ο ϋ π ο τ ε  κ ιχ ή σ ε ι ,
,, 28 φ ω ν ή ν  έ ν ε π ε ι ν ,
„ 43 o v d h  st. ο ν . Bei o v d h  erwartet man κ α τ α σ ι γ ή σ η , nicht

55, 57 άλλοι/ mit Bezug auf β ο ίδ ιο ν  ad sensnm wie auf 
β ο υ ν  bezogen,

„ 67 τ ε λ ε τ ή  st. i v  τ ε λ ε τ α ί σ i,
„ 72—76 i v  κ ι& ά ρ η σ ι — τ έ ρ π ο ν τ ο  — i v  τ ό ξ ο ισ ι κτλ. β ά λ λ ο ν ,

d. h. bei dem Kitharaspiele erfreuten sie ihr Herz, bei dem 
Pfeilschiefien schossen sie . . .

Ebenso verfehlt ist α ί γ α ν ε η σ ι ν . . π έ μ π ο ν  v. 75,
„ 77 Fragesatz nach i φ ι ί μ ε v o ι ,
„ 81 π λ έ ο ν  =  π λ έ ο ν  j) bei einem Dativ,
„ 83 σ τ ο μ ά τ ω ν  im Plural wie π ρ ό σ ω π α ,
„ 85 η δ ε τ ο  d ’ cog Α ι γ ύ π τ ι ο ς  η ν  =  Α ι γ ύ π τ ι ο ς  ηϋγ^ετο  ε ίν α ι ,
„ 87 ίκ μ α λ έ α ς  π ο τ α μ ο ίο  nach der Analogie von π λ ή ρ η ς  constr.,
„ 90 κ ε ί δ ι  =  κ ε ίσ ε ,
„ 101 μ ε λ ά ν τ α τ α  χ ε ί / ^ α  σ ε ίω ν ,
„ 122 ε δ ρ α κ ο ν  α ύ δ ι ς  st. ε μ ε Ώ .ο ν  α ν & ις  δ ρ α κ ε ϊν ,
„ 136 μ ε τ ά  μ ή λ ο ις  =  σ υ ν  μ ή λ ο ις ,
., 152 ε ίπ ε ς  =  ε ίπ ε ς  α ν ,
„ 157 entbalt ein nnberechtigtes Asyndeton,
., 158 έ ς  Α ώ ς  ο ίκ ο ν  =  i v  Α ι ο ς  ο ίκ φ ,
., 167 ε ύ τ ε . .. δ ε vgl. Kruger Di. 9. 1. 3, Ameis zn Horn. Od. 3. 9, 
., 172 τ ό ν  κ α & ο ρ α ς , μ ο ί  st. i μ o l  vgl. Kfibner-Blass I5 S. 348, 
„ 173 ά ν τ ι γ ε γ η ϋ ε ν α ι  c. acc.;
„ 178 α ν τ ο ΐ ς  ό μ μ α σ ι ,
„ 180 το ίω  ά ν δ ρ ι  τ ν χ ή σ ε ι ν  st. c. gen.,
„ 196 κ ρ α τ ε ρ ο ς  ά μ φ ϊ  π ό ν ο ισ ι  st. π ρ ό ς  π ό ν ο υ ς ,

201 κ ίο ν  ά μ φ ϊ  δ ό μ ο ισ ιν ,
» 238 ω ς μ η  =  μ η ,
„ 247 α ϊ  κ ε  =  ε ί  c. ind. praeterit. (? vgl. d. Comm.), .
„ 249 ο ν  μ η  =  μ η ,
„ 256 δ ρ ε σ σ ιν  ά π ο ικ ο ν  ά π ο ίσ η ,
„ 260 ή ν  . . ά φ ή σ ε ι ,
„ 262 δ ε  τ ε  =  ά λ λ ά .

Als fehlerhafte Wortstellungen muss icb folgende bezeicbnen: 
v. 61 γ ά ρ  an vierter Stelle (metri causa),
„ 109 ν ϋ ν  vor einem Adjectiv, zu welchem es nicbt gebort,
„ 135—136 nnrichtige Stellung von ή κ ε ν  ό μ ο κ λ ή σ α ς ,
„ 153 ί δ ώ ν  unricbtig eingefogt,
„ 191 κ α ί  τ ε  =  τ ε  κ α ί .

In metriscber Hinsicbt fallt die grofie Anzabl der Verse anf, 
in denen der Scblnss eines Wortfofies mit dem Schlnsse des dritten 
VersfuBes znsammenfallt. Gerade 100 Verse zeigen diese Diarese,



also mehr als ein Drittel des Gedichtes. Hievon kommen allerdings 
47 Verse kaum in Betracht, bei welchen an dieser Stelle kein irgend- 
wie gearteter Sinnesscblnss stattfindet. Aber wenn mehrere solche 
Verse anfeinanderfolgen, wie 234—238, so bleibt diese Erscheintmg 
doch nicht ohne Eindrnck auf das Ohr. Verbindet sich aber mit diesem 
Schema des Versbaues auch der Schluss eines Wortkolons, so ent- 
steht eine sehr ffihlbare Diarese, welche den Vers in zwei gleiche 
Theile spaltet und geradezu als eine caesnra media anfgefasst werden 
muss. Solcher Beispiele recline ich mit Einsclilnss' einiger zweifel- 
hafter F&lle: 53. Hiernnter fallen diejenigen am meisten auf, in 
denen das erste Kolon mit einem Spondeus schlieBt, sei es nun 
der Endspondeus eines mehrsilbigen Wortes, wie in v. 11, 43, 63, 
68, 69, 135, 203, 226, 261, oder gar ein spondeischer Zweisilbner, 
wie in v. 58, 221. 1st nun gleichzeitig, wie z. B. in diesen 
zwei letzteren Fallen, auch das Schlusswort des Hexameters ein 
spondeischer Zweisilbner, so entsteht fur .das an dem altepischen 
Stile gebildete Ohr ein geradezu stOrender Parallelismus der beiden 
Vershalften. Auch v. 68 klingt ubrigens nicht besser.

Etwas leichter sind die zahlreicheren Ffille zu ertragen, in 
denen die erste Versh&lfte mit einem dactylischen Worte schliefit, 
wie in 20 (41, 42, 46), 100, 102 (132), 155, 190, 194, 216, 
218, 268, 270, oder in den Schlussdactylus eines mehrsilbigen 
Wortes ausgeht, wie in v. 4, 34, 51, 59 (85), 90, 93, 95, 111, 
137, 139, 156 (161), 168, 173, 186 (233, 247), 255, 263.

Noch weniger f&llt die Erscheinung auf, wenn sich der dritte 
Dactylus auf zwei Wflrter vertheilt, wie in v. 40, 50, 106, 179, 
180 (201), 215, 257.

Aufierdem macho ich darnuf aufmerksam, dass in mehreren 
Versen die Schlusse von Versfufien und WortfuGcn sich mohrfach 
deckon, wie in v. 178, 179, 216, 247.

Als spondeische Verse notiere ich v. 18, 46, 68, 171. Ein 
Innenreim ist in drei Versen zu beobachten: v. 2, 212, 251. 
Planudes selbst wurde bei seiner Ausspracho des Griechischen 
wohl auch noch den v. 269 hieher bezogen wisscn wollon.

Unter den Hiaten, die sich Planudes gestattet, fiillt besonders 
ο ν π ο τ ε  έ ό ρ α χ ο ν  (v. 122) auf. Unter den 38 Stellen, an welchen 
ο ν π ο τ ε  oder ο ν  π ο τ έ  in den homerischen Epon geschrieben wird, 
konnte nur das zweimalige ο ν π ο τ ε  ε ί π ε  το (II. 17, 404; Od. 3, 
275) als Muster dienen, freilich (wegen dos /) mit Unrecht.

Hingegen hat der lilstigo Hiat im Inlaute von ά ν α ΐβ χ ω ν  
(v. 91) an χ α τ α ΐσ χ ε τ α ι  (Od. 9, 122) ein untadeligos Vorbild. 
Vgl. Kuhner-Blass, Gr. Gr. I8 S. 191.

Von Vcrkurzungen ist die des α ύ  vor o v  (v. 50) zu tadeln, 
worober man den Commentar einsohe, noch mehr aber die Ver- 
kurzung von ε ν  in v. 196: xccl μ ε λ έ ω ν  ε ν  ί χ ω ν .

Die Lftngung der Schlusskfirzo eines Viersilbners in dor 
Arsis: χ ω ό μ ε ν ο ζ  ψ γ ν π τ ι ο ς  (v. 127) wird man an I). 20, 407:
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λ κ ό μ ε ν ό ξ  Έ λ ι χ ώ ν ι ο ν  angleichen konnen, vgl. Hartel, Horn. Stud.
16, Christ, Metrik §. 231.

Die Langung von τ ε  in der Arsis (v. 209): μ ε δ έ π ο ν τ ε ξ  
ά τ ε  ν ε ο δ η ) Λ α  π α ΐ δ α  ist dnrch II. 3, 221: δ π α  τ ε  μ ε γ ά λ η ν  ge- 
deckt. Hieher gebSrt anch v. 266 (Langung von x s v  in arsi). 
Zu v. 212: Ttorl μ ε ? Μ ϋ σ ιν  vgl. Od. 1, 203 ε τ ι  δ η ρ ό ν  gegen- 
nber ε τ ϊ  δ 7]ρ ό ν  Ή. 2, 435; Hartel, Horn. Stud.3 S. 14. (Vgl. 
auch π ο τ ί  π τ ό λ ι ν  Od. 14, 472).

Sncht man schliefilich fur v. 239: π ά ν τ α  δ ό μ ο ν  ά ΐδη? .ον  
ein vollgiltiges Analogon aus alter Zeit, so ware, da es sich nm 
eine pyrrhickische, paroxytonierte Nominalform handelt, auf v i o v  
έ π ι τ ε λ λ ο μ ε ν ο ιο  im Hymn, in Merc. v. 371 zn verweisen. Vgl. 
Hartel, Horn. Stud.2 S. 124.

Weitaus schlimmer steht es mit den Qaantitaten. Ich habe 
mir folgende Fehler angemerkt: 
v. 16 δ ά τ ε ρ ο ζ  vgl. v. 49, 51, 117,
(„ 30 ά χ /.vg vgl. den Comment.),
„ 37 β ρ α ό ύ ν ω ν  vgl. v. 45,
„ 49 γ ίν ώ ο κ ε η ’*
„ 80 χ ο ρ ά κ ω ΐ',
„ 84 μ έ λ α ς ,
„ 87 ν ε τ ο ίο  (υ),

95 ΐρ η κ α  (7),
(„ 97 ό ρ ν ίν  vgl. den Comment.),
,, 103 ν π α τ ο ζ  (ύ), .
„ 119 χ ώ ν ,
„ 157 έ π ό μ ν ϋ μ ι ,
„ 162 έ ν  δ* 'Λ ρ ΐ]$  (ά  in thesi),
„ 168 τ ρ ά φ ο μ ε ν  (=  έ τ ρ ά φ η μ ε ν ) ,
„ 182 ά ν Ίη ρ ά ,
„ 188 κ λ ύ ο ν τ α ,
„ 209 π λ ν ν ο μ ε ν ,
„ 227 ο τ ε γ ι τ η ν .
„ 218 ? .οχά γόζ,
„ 236 τ ά ρ Ί χ ο ν ,
„ 238 π έ φ ρ Ί κ α ,
„ 252 ό π ΐπ τ ε ν ό ΐ] ,
„ 254 ά π ο δ ε ίκ ν ν β ι .

Was nun die Binrichtung meiner Ansgabe des Gedichtes 
anlangt, so lag mir dasselbe, wie schon erwahnt, in zwei Hand· 
scbriften vor, deren Beschreibong ich zunachst folgen lasse.

B =  Cod. Kavennas, bibliothecae Classensis 138. 1. M, 
bombycinns, forma YIDT*, fol. 147. Die Handschrift enthalt: 
fol. 1. r —41. v. Theocriti Id. I—IX; fol. 42. r — 48. v. das 
Gedicbt des Planudes; fol. 49. r—108. r. Hesiodi ΜΕ ρ γ α \  fol. 
108. v—109. v. vacat; fol. 110. r—147. v. Pindari earn. Olymp. 
I—ΧΠΙ, 96 vulg. In lefczterer Hinsicbt ist die Handschrift von
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‘φ

Tycb. Mommsen im Apparate seiner Pindarausgabe p. XXVIH unter 
den Codices Moschopulei beriicksicbtigt nnd wird dort dem XIV. 
Jahrh. zugewiesen. —  Das Gedicbt des Planndes ist in dieser 
Ilandschrift nur von v. 1—238 erbalten. Es bricbt dieser Text 
oline Schlusspunkt am Ende von fol. 48. v in der Mitte eines 
Satzes ab, ohne dass der Grand der Unvollstandigkeit der Tradition 
ersicbtlicb ware.

N =  Cod. Neapolitanus inter graecos mss. regiae bibliothecae 
Dorbonicae 1G5 II. F. 9, cbartaceus in fol., s. XIV, constans 
fol. 237. Die Handschrift enthalt Euripidis Orest. Pboeniss. Troad., 
Sopboclis Ai. El. Ocd. R., Hesiodi Opera, Theocriti Idyllia non* 
nulla und auf fol. 3 und 4 das Gedicbt des Planudes in zwei 
Columncn geschrieben.

Den nach dieser Handschrift von Cyrillo bewerkstelligten 
Druck der vss. 78—141 inclus. babe ich im Apparatus criticus 
mit C notiert.

Die Codices RN baben zahlreiche Abbreviaturen in den End- 
silben. Die bessere Handschrift ist R, deren Lesart daher meinem 
Texte meistene zngrunde gelegt ist. Ein Nonsens, wie ν ψ ι χ ο μ - 
κ ιν τ α  (v. 32 N) kommt in R nicbt vor. Die beidon Handschriften 
sind unabhangig voneinander, kOnnen aber ganz wohl ans einem 
und demselbon Exemplare abgeleitet werden. Dass diese gemein- 
sarne Quelle von RN das Autograph des Planudes gewesen sei, 
ist mir jedoch nicht wabrscbeinlicb. Scbon die Vorlage vor RN 
entbielt zahlreiche Compendien, welcbe von don Abschreibern bald 
in gleicher, bald in verschiedenor Weiso aufgefasst und gelegent- 
lich miesverstanden wurden. Vgl. v. 237 τ o ig  N statt τ ώ ν  R.

Grofie Anfangsbuchetabon, Accents, Interpunctionen nnd andere 
Lesezeicben, sowie das Jota subscr. babe ich unabhangig von den 
Handscbriften gesetzt und ebenso auch die AuflOsung gelegentlicber 
scriptio continua und die Zusammonschreibung unricbtig getrennter 
Silben nur, wo es crforderlich schion, im Apparate vermerkt. Alle 
ubrigon Discrepanzen meines Textes von don Codices sind im 
Apparate angegeben, ineist nur zu dem Zwocke, die Handschrifter. 
zu charakterisioren. Zu wichtigoron Anderungen babe ich in das 
Lemma ein H ale Abkurzung fur moinen oigenen Namon hinzu* 
gefdgt.

Wor den nunmobr leicbt vorstandlicb gowordonen Text liest 
und mit dem Apparate vergleicht, wird in ich violloicbt entechuldigen, 
wenn icb diese Einleitung vorsichtswoise mit dem eigentlicb selbst* 
verstandlicben Satzo schlioGe, dass ob nicht die Aufgabe des Heraus- 
gebers war, den Planudee zu verbossorn, was inanchmal nicht 
schwer gewoson waro. Ob aber cine grammatische Unricbtigkoit 
und andere naovi dem Planudee selbst oder einem seiner boinabe 
gloichzoitigen Abschreiber zuzuweison sei, dafur gibt es freilicb 
nicbt so sicbere Kriterien als in dem Verhaltnisso eines librarius 
Byzantinus zu einem classiscben Autor.
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Τ ο ν  β ο φ ω τ ά τ ο υ  κ α ι  ? .ο γ ιω τά το ν  κ ν ρ ίο ν  Μ α χ ίμ ο υ  τ ο ϋ
Π λ α ν ο ν δ η .

1 Ή  τ ο ϋ  π α ρ ό ν τ ο ς  ε ίδ ο υ ς  ν π ό δ ε 0 ί ς  i e u v  α ν  τ η .  ό Κ λ ε ό -  
ό η μ ο ς  π ρ ό ς  τ ι ν α  π α ν ή γ ν ρ ι ν  ά π ε λ δ ώ ν  έ π ϊ  τω  β ο ϋ ν  ώ ν ή -  
0 α 0 δ α ι  π ε ρ ι έ τ ν χ έ  τ ι ν ι  τ ε ρ α τ ο ν ρ γ ω ,  ός μ ϋ ν  0 υ λ λ α β ώ ν  κ α ί  
ε ίς  β ο ϋ ν  μ ε τ α μ ε ίψ α ς  τω  Κ ? ,εο δ ή μ ω  ά π έ δ ο τ ο  π ρ ό τ ε ρ ο ν  

5  δ α ν μ ά 0 ΐ ά  τ ι ν α  έ ρ γ α β ά μ ε ν ο ς  *έ π ε ί  δ ε  π ρ ο ς  x b v  ο ίκ ο ν  ο ν τ ο ς  
κ α τ έ λ α β ε ν , α ν δ ι ς  6 β ο ν ς  ε ίς  x b v  μ ϋ ν  έ π α ν ή λ δ ε .  τ α ν τ α  
έ λ δ ώ ν  π ρ ό ς  τ ο ν  Θ α μ ν ρ α ν  δ  Κ λ ε ό δ η μ ο ς  δ ι η γ ε ί τ α ι ,  δ  δ έ  
π α ρ α μ ν δ ε ί τ α ί  τ ε  α υ τ ό ν  κ α ί  π ρ δ ς  τ δ ν  ο ίκ ο ν  έ 0 τ ια δ η 0 ό -  
μ ε ν ο ν  κ α λ ε ί .

ι
4 Κλεοδημω] κλεοδημω Ν, κλεομήδ R 6 δ βοϋς είς τον μ ίν  Ν) 

δ μ ις  είς τδν βουν R 8 πρδς τδν οίκον Ν] πρδς οίκον R

Θ α μ ν ρ α ς .

1  '£1ς έ ρ α τ ο ς  Κ λ ε δ δ η μ ε  τ εω  π α β  έ τ α ίρ ω  ίκ ά ν ε ι ς , 
ώ ς φ ίλ ιο ς  φ Ο Λ ο ν τ ι  κ α ί  ώ ς π ο δ έ ω ν  π ο δ έ ο ν τ ι .  
τ ι ς  τ ι ν ι  γ α ρ  π ε φ ί λ η τ ο  τ ο β α ϋ τ α ,  τ ι ς  ώ ς  0 b  ε μ ο ι γ ε ,  
τ ι ς  τ ι ν ι  τ ό θ 0 ' ά γ α π ά ξ ε τ α ι , ώ ς ό ν  φ ί λ η  π ά ρ  έ μ ε ιο ;  

δ δ η  γ α ρ  έ γ ώ  κ α μ ά τ ο ιο  δ ν η π α δ έ ο ς  π ό ν ο ν  a iv b v  
?*εέψειν ή δ ε λ ο ν , ή δ έ  τ ε ό ν  π ο τ ϊ  δ ώ μ α  κ ιχ η β ε ιν .  
ώ ς α ε . φ ί? .ος, κ α τ ίδ ο ιμ ι ,  x b v  ο ν τ ι  π ω  ε δ ρ α κ ο ν  ή δ η  
έ ξ ό τ  έ ν ί  μ ε γ ά ρ ο ι ο ι ν  Ά ρ ι β τ α ί ο ν  δα?>έη0ιν  
ή μ ε ν ο ι  ή μ έ ρ ιο ι  Λ η μ ή τ ε ρ ο ς  έ κ ρ ιν ό μ ε 0 δ α .

10 άλλδί τ ί  τ ο ο β ά τ ιο ν  0 ο ν  ά φ  ή μ ίω ν  ίχ ν ο ς  ε κ α μ ψ α ς ;  
τ ί π τ ε  μ η  ο ν  π α λ ίν ο ρ ο ο ν  π ρ ι ν  π ο δ ό ς  δ λ κ ο ν  ε δ η κ α ς ;

Κ λ ε ό δ η μ ο ς .

0 ή ς  φ ύ . ί η ς , Θ α μ ύ ρ α , χ ύ ρ ι ν  ο ίδ α  κ α ί  ε ί ς έ τ ι  ε ίδ ώ .  
ο ύ  γ ά ρ  έ μ ώ ν  π ρ α π ίδ ω ν  κ α δ ν π ε ρ δ ε ν  έ φ ή ψ α τ ο  α ν τ ω ς  
κ α ί  κ ρ α δ ίη ς  μ ε 0 ά τ ο ΐ0 ΐ  μ ν χ ο ΐ0 ΐν  έ π ή ξ α τ ο  δ ώ μ α .

1 5  ο ύ δ έ  τ ι  0 ε ιο , κ ν δ ΐ 0 τ ε , τ 0 0 ο ν  γ ε ν ό μ η ν  έ π ιλ ή ο μ ω ν ,  
ά λ λ ά  β ο ώ ν  δ ά τ ε ρ ο ς  π ο τ ϊ  γ α ίη ς  α ύ λ α κ α  τ έ μ ν ω ν  — 
ο ί ο δ α  x b v  ε ν ρ ν μ έ τ ω π ο ν , ον  έκ  δ ν μ ο ϋ  ά γ ά π α ξ ο ν  ,— 
ο ύ κ  ο ί δ \  ή έ  π ό δ ε ν .  π ό δ α  δ ε ξ ιό ν  ά μ φ ο κ λ ά ο ο α ς  
ή ρ ιφ *  υ π ό  ζ υ γ ό ν , έκ  δ ’ ή ρ ε ύ ξ α τ ο  μ υ κ η δ μ ο ΐ 0 ΐ  

20 ψ υ χ ή ν  ώ  π 0 0 α  δ ά κ ρ υ α  το ίο  δ  α ν  ο ν τ ο ς  ε λ ε ιψ α .  
ο ΐο ν  έ π ϊ  ξ ε ύ γ λ η 0 ΐν  ύ φ ΐ 0 τ α τ ο  χ ε ιρ } ά ρ ο τ ή ρ ο ς  
ώ κ έα ς  α ίε ϊ  π α ρ π ρ ο δ έ ω ν  έ τ έ ρ ο ιο  κ ε λ ε ύ δ ο υ ς  
π ο 0 0 Ϊ ν  ά ε λ λ ή ε 0 0 ΐ  μ ε τ α ο τ ε ί χ ω ν  χ δ ο ν ό ς  ώ?.κα.

8 *Αριστα(ου] άρισταίον NR 9 Αημήτερος] δημήτερος NR 
12 οι δα R] οίσ&α Ν ib. εϊςέτι) εϊ αέ τι Ν, εϊ σέ τι R ib. εϊδω Ν] 
εϊδω R 15 τόσον γενόμην] τόσον ί  γενόμην Ν, τάπαν (in ras.) γενόμην 
R 18 ήϊ πό&εν R] η καί πό&εν Ν 22 παρπρο&έων] πάρ προ&έων 
Ν, παρ προ&έων R 23 άελλψσσι R] άελλήεσι Ν
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ο ύ π ο τ ’ έ χ ε ίν ο ν  έ γ ώ ν  έ π ιλ ή α ο μ α ι ,  έ α τ ε  β ι φ η ν  
26 ή μ ε τ έ ρ η ν  χ ε  έ δ ε ι ρ α ν  ά ν α φ § ίπ τ ω ΰ ιν  ά ε λ λ α ι .  

μ ή π ο τ ε  μ ή π ο τ ε  τ ο  ιο  ν .ίχ η α ιν  έ μ ή ν  φ ρ έ ν α  λ ή δ η .

Θ α μ ν ρ α ς .

ο ν  ν έ μ ε ο ις ,  Κ λ ε ό δ η μ ε ,  β ο ό ς  τ ο ίο υ  δ ι α  π ό τ μ ο ν  
ά χ ν ν μ ε ν ο ν  χ ρ α δ ί η ν  έ ν έ π ε ι ν  π ε ν δ ή μ ο ν α  φ ω ν ή ν . 
κ α ί  γ ά ρ  π ε ν δ ο μ έ ν ο ιο  έ μ ο ν  ν ό ο ν  ά μ φ ε χ ά λ ν ψ ε ν  

30 άχ?.νς, ά τ  ή ε ρ ίη  π ε δ ί ο ια ι ν  ό μ ίχ λ η  έ φ ίξ ε ι ,
τ η ν  π ο τ α μ ο ϋ  $ ό ο ς  ή έ  θ α λ ά σ σ η ς  χ ύ μ α  π ρ ο π έ μ π ε ι  
π ά ν τ α  τ ό π ο ν  τ ε  χ λ ό η ν  τ ε  χ ά ί  ί ν δ ι α  ν ψ ι χ ο μ ω ν τ α  
ά μ φ ι π ε ρ ια τ έ λ λ ο ν θ α ν  ό μ ο π λ ε χ έ ε α ο ι  π ο ρ ε ία ι ς . 
ε ί π ϊ  δ έ  π ρ ό ς  Λ η μ ή τ ε ρ ο ς , ε ϊν ε χ α  τ ο ΐο  λ έ λ ε ιψ α ι  

36 χ α ϊ  χ ρ ό ν ιο ς  π ο δ έ ο ν τ ί  π ο τ ή λ ν δ ε ς  ό ψ έ  π ο τ ' ά γ ρ ό ν ; 
ο ν  γ ά ρ  έχω  ν ο ε ε ϊν  τ ό  τ ο ι  α ί τ ι ο ν  έ μ μ ε ν α ι  ο ϊο ν .  
χ α ϊ  λ έ γ ε  μ ή  β ρ α δ ν ν ω ν ,  ώ ς π ρ ό ς  π ο δ έ ο ν τ  ά γ ο ρ ε ύ α ε ις ,  
ε ίπ έ  μ  ο ι  ε ίρ ο μ έ ν ω  α ε  π ο λ ν χ ρ ο ν ί η ν  α έο  λ ή δ η ν ,  
τ ο ν  χ ά ρ ιν  έ ξ ε λ έ λ η α ο  τ ε ό ν  π ο δ '  έ τ α ΐρ ο ν  ί χ έ ο δ α ι ,

40 έ ν ν ε π ε ,  ώ ς  έ ρ έ ε ις  τ ά δ ε  ν η φ α λ έ η ό ι ν  ά χ ο ν α ΐ ς .
ο ν  γ ά ρ  έ γ ώ  φ ίλ ο ν  ο ύ α α ι  ν ω δ ρ ο τ έ ρ ο ια ιν  ά χ ο ν θ ω .  
ο ύ χ  έ ρ έ ε ι ς  ά φ α ρ ; έ μ π ν ο ο ν  οι) α τ ό μ α  θ ε ιο  δ ιο ικ ε ίς ;  
ο ύ  α τ ό μ α  θ ε ίο  δ ιο ικ ε ίς , ο ν δ έ  τ ό  π α ν  χ α τ α λ έ ζ ε ι ς ; 
ώ ς  έ γ ώ  έ ζ ε μ ό γ η α α  τ ε ή ν  π ο τ ι δ έ γ μ ε ν ο ς  α ύ δ ή ν .

Κ λ ε ό δ η μ ο ς .

46 μ ή  χ ο τ έ θ η ,  Θ α μ ν ρ α , μ ή  μ ο ι  β ρ α δ ν ν ο ν τ ι  χ ο λ ω δ ή ς  
ε ίπ έ  μ ε ν ,  ώ ς έ γ ώ  ε ϊν ε χ α  τ ο ϋ  φ ρ ε α ϊ  μ ε ρ μ η ρ ίζ ω , 
ε ί  έ τ ε ό ν ,  τ ά  π ε ρ  ε ίδ ο ν ,  ά λ η δ ε α  ή ί  χ α ϊ  ο ν χ ί .  
α ίδ έ ο μ α ι  γ ά ρ  ά π ιο τ α  φ ίλ ω  ν η μ ε ρ τ έ ι  β ά ζ ε ιν ,  
ά λ λ ' έ π ε ϊ  ο ύ χ  έ π έ ο ιχ ε  φ ίλ ω ν  δ ά τ ε ρ ό ν  τ ι  γ ι ν ώ ο χ ε ι ν  

60 ά τ ρ ε χ έ ς  ή έ  ψ ε ύ δ ο ς  α ν  ο ν  π λ έ ο ν  ο ύ δ έ  έ λ α τ τ ο ν , 
τ ο ϋ  δ ά τ ε ρ ο ς  λ ε ι φ δ ή α ε τ α ι  ο ν δ ί ν  τ ο ϋ  π έ ρ ι  ε ίδ ώ ς ,  
ο ν α ο ί  π ε π τ α μ έ ν ο ιο ι ν  έ μ ή ν  έ π α χ ο ν έ μ ε ν  α ν δ ή ν . 
δφρ* έ β ίω θ χ ε  μ έ ν ,  η ν  τ ε  τ ό  β ο ίδ ιο ν  ά μ φ ϊ  π ό ν ο ιο ιν ,  
ή ν  τ έ  μ ο ι  έ ν  χ ε ίρ ε α ο ι  π ο λ ν τ λ ή τ ο ια ι ν  έ χ έ τ λ η ,

66 ο ν χ  έ τ έ ρ ο ν  δ ε ό μ η ν  τ ί  γ ά ρ  ήμελ?>ον ά λ λ ο ν  έ ρ ω τ α ν ; 
α ν τ ά ρ  έ π ε ϊ  μ ο ίρ η α ι  δ ά μ η  τ ε  χ α ϊ  έ π λ ε τ ο  ν ε χ ρ ύ ν ,  24

24 βιφην Η] βιώμην Ν, βιοιην R 25 άναό^ίίΐτωσιν Η] άνα· 
ρρείπτωαιν NR 29 πενΟομένοιο R] πανομένοιο Ν 30 <7τ’] <!τ R, 
άτ Ν ib. ομίχλη R] ομίχλην Ν 82 νφιχομώντα RJ ίψιχοιιχιντα 
(sic) Ν 88 ομοπλεχέεσσι KJ όμοηλοχέαισι Ν 85 ποτη\νΟες Η] nor* 
ήλυϋες NR 86 αίτιον R] οίντιον (flic) Ν 40 νηφαλέησιν Η] νηφε- 
λέηισιν Ν,  ̂νηφελέησιν R ib. άχουαϊς Ν| άχονειν R 44 έξεμόγησα 
R] ί{(ομολόγησα Ν 48 φίλφ  Ν] φίλων R ib. νημερτέι R) νημερτέι

ώ ||
Ν ib. in NR etelit vor dem Voree an dem Rande die Notiz tv , ttm 
die Gnome hervorzuheben; desgloichon vor v. 49 62 έπαχονέμεν R]
έπαχονέμην N
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δή τότ άναγκαίη μοι έπήλν&εν άλ.λον έρευναν '  
ού γαρ έην βόΐ μοννω γαίης αν?Μζα τέμνειν. 
έγρόμένος δ3 έστείχεον ές μεγάλου A  Cog Αί&ρην.

60 όςρρα κε βουν ώνησάμενος δόμον αν&ι κιχείω * 
κεΙ%ι νέον πν&όμην γαρ άριπρεπέας βόας είναι, 
άύάμενος δε πόδεσσι πολντρίπτοιο πορείης 
πάσαν οδόν μεταμείψας ήλν&ον είς Α  ιός Αΐ& ρην  
ή δε πολίχνιόν έστιν έπτ άκοοτάταις κορνφησιν 

65 ονρεος ή/κβάτοιο, τό περ καλέονσιν 3Ολυμπον. 
άγχινεφής γιόνεσσι καλυπτόμενη βορέαο. 
εν&α A  log τελετή τότε τ  ερπετό πονλνς όμι).ος 
άνδρών ήδε γυναικών ήδέ νέων ήβόντων. 
πάντες άνενάξοιπες Όλνμπιον νιέα 'Ρείης.

70 ivfra χοροιτνπίης μεν έμέ/Μτο ήδέος άλλοις.
όρχη&μοϋ δ' έτέροις πο7.νκαμπέος ήνδανε πα/,μός. '
Ιό.λοι δ3 έν κι&άρηβιν έφήμενοι ήδν μελίσσι, 
τήσι νόον τέρποντο καί άρμονιη καί άοιδή. 
ά/J.oi δ ’ αΐγανέησιν έπί σκοπόν ήδ3 έπί σήμα 

75 πέμπον άερτάξovτεg άν ήέρα χεΐρα παχείαν. 
άλ).οι δ3 έν τόςοισι καί έν πτερόεσσιν όιστοΐς 
βά73.ον έφιέμενοι. rig σήματος εγγιον ήξει.

78 τοϊσι δε τερπομένοισιν έφίκετο δαιμόνιος τις 
άγριος άνήρ δηρ'ος εγων οπα* &ηρός όπωπήν 

80 άμφιλαφής πλοκάμοισιν άμανροτέροισι κοράκων 
ο Ιον έγιδναιησι τιταινομένοις π /Jov ούρης 
καί σκόνης έλίκεσσι έλισσομέιroig νπερ ώμων. 
μηκεδανόν το γένειον άπό στομάτων προϊά).7πον 
καί μέλος άθεα πάντα , πρόςωπα* χέρας τε πόδας τε .

85 ή δετό δ! ώς Α ιγύπτιος ήν μετανάστιος έλ&ών, 
ρεύμα λιπών Χεί)*οιο καί Α ίγνπτοιο άρουρας 
δίψα)Jag νετοιο καί ίκμα)Λας ποταμοΐο 
κόσμον άμειβόμενος τεράτων τελέτης τελετήσιν 
ή Αιός ή Κν&ερείης ή έχάτον Άπό)^-ωνος'

59 έστείχεον ΝΒ ib. ές μεγάλου Λ  ιός Λϊ&ρην HJ ές μεγάλου 
δ ιός αϊθρηΓ Β, μεγάλου διός αΐσ&ρην Ν ΘΟ ώτησάμετος Η] ωτησο- 
ιιετος ΝΒ ib. tiv9t Β] αν&ις Ν 63 εϊς Λ  ιός ΛΪΟρητ Η] εϊς διός

ι
αΤ&ρητ ΝΒ 64 πολίχποτ  Β] ττολνχπον Ν (in ras. corr. ex ττολν- 
y n o r )  ib. άχροτάταις Ν) άζροτάτης Β 65 ’Οαγμ.τογ] ολνμπον ΝΒ _
06 χ ιό π σ ο ι Bj χιότεσι Ν 67 Λ  ιός τελετή τότε] διός τελετή τό τε Ν,
διός τε λετή τότε Β 71 ^ ric rf Ν] tjrdcrre Β 74 ήδ* ίπ ϊ  ΒΙ ήδε 
έπί Ν 77 βάλλοτ Β] βάλλ,η Ν 78 τοΐσι] τοη bier an bis τ. 141 ind- 
hat Crrillo das Gedicht abgedruckt: Cod. Borbon. Π. p. 149—152. ̂
78 δε B] om. N 81 τιταιτομέτοις Ν] τιταιτομέναις B ib. orojf] 
ονρξσ Β, ονρής N 82 σχολιής] σχοΐιήσ C, σχολιής ΝΒ 83 στο- 
μ&τωτ ΝΒ] στόματός (sic) C 85 ή δετό δ* Β] ήδετο <Γ Ν, Ή δε  rod* 
C 88 τελέτης Η] τελετής ΝΒ 89 χν&ερείης Ν," χιδε-
ρείης Β
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90 ώς καί χεί&ι μετή?>υ&ε δαίμονος άξια τευχών. 
τω 6’ έφομάρτεεν ηίδεος νώτοις άναΐβχων 
δαιδαλεην διδνμην πήρην μέγα Παλλάδος έργον. 
τδν 0 i ίδόντες έπέρρεεν άοπετος έγγύ&ι λαός 
άλλόκοτόν τι &έαμα καί ούκ ε&ιμον χα&ορώντες.

95 ώς δ* δτ’ ί'ρηκα τανύπτερον άΰρήβωβι κορώναν 
&είνουααι πτερύγεσοι πορείην ήέρος ειβι 
πάντοβε κυκλοϋβαι μεμονωμενον όρνιν άλήτην, 
ώς περί κείνον άπαντες όμήλυδες έβτιχόωντο, 
άνέρες ήδέ γυναίκες άή&εα κείνον ίδόντες. 

ΐοο αιγαλέω δ* δδε νεύματι πάοι κέλευοεν άκούειν. 
οτάς ό1 έπϊ πάοιν εειπε μελάντατα χείλεα αείω ν  
Ζηνός 5Ολυμπίου ε%νεα κλϋτέ μευ άνδρες εταίροι. 
υμίν μ ίν Κρονίδης Ζευς ύπατος αίδέρι ναίων 
δλβια πάντα πόροι καί έπήρατα πάντα τελέββοι,

105 ώς τελετάς τελέουοι &εών μαχάρων πλέον άλλων, 
γαΐά τε πηγάοόοι μέλι καί γάλα πάντεοι καιροις 
καί διδύμους τίκτοιεν δϊς βαϋυβόστρυχοι άρνας. 
αύτάρ έγών έΟ'έλω μα&έειν, τ ί ποτ ελλαχεν ερδων 
ύψιμέδων Κρονίδης νϋν δμβριμος, ή ο γε κείνος 

110 έΰ&ίει ή λέκτροισι παρήμενος αίετος δρνις
δήν γάνυται Γανυμήόεος, ήέ &εών άπο μοϋνος, 
δφρα κε μη νοέη ζηλήμων εζοχον "Ηρη, 
λϋύαι παρ&ενικής τίνος ΐεται άμμα κορείης. 
ώς €φατ\ έκ δέ δύω πήρης έζήγαγε μήλα 

115 κυκλοτερή, κροκόεντ, εύώδεα, τέρψιν ίδέαδαι.
&ν ό'έ λαβών χείρεοοι ΰεουδέα κείνα τά μήλα 
δεξιτερή &άτερον προΐηλεν ’Όλυμπον ίχέα&αι, 
δφρα κεν είδη, Ζευς τίοι πρήζεαι τέρπεται ήτορ. 
κείνο δ9 νΟλυμπον ίκάνετο κών έτί δψεΰι πάντων,

120 ώς πτερόεν τελέΰοι, χύσιν ήέρος άτρυγα τέμνον.
πας ό1 άν όμιλος εχεοκεν ϋπερΟε ποτ* ούρανόν δ μ μα 
ϋ'αϋμα μεγιοτον όρώντες, δ οϋποτε εδρακον αύ^ις} 
εως τδ κρύπτετο ΰεσπεοίως πρόπαν ήέρι πολλφ . 
αύτάρ έπεϊ τό γ ’ άνήλυ&εν ές πόλον, ώς φάτο κείνος,

125 άψορυν ούδ* ί&9 ικανέ Αιδς πατρδς έργματα λέζον, 
άλλ' αύτου δήΰυνε καί ούκέτι νόατιμον έλ&είν 
ή&ελε, δή τότε χωόμενος ωγύπτιος άλλο

90 τευχών NRJ πιίαχων C  ̂ 92 δαιδαλέην 11] δεδαιλέψ  Ν 
ib. πηρην Ν] ηείρην R 98 ίστιχόωντο R] ίσιιχώονιο Ν, έστιχυοντο 
C 99 άνέρες Ν] mάνδρες R̂  106 πηγάσσοι R] ?τηγάσσει Ν 
107 βιΐχϊν βόστρυχοι RC] βαΟυβόαιροχοι Ν 109 δ γε κείνος] ύ γε κείνος 
R, ο γ ’ Ιχεΐνυς Ν, βγ* ίχείνος C 112 μ ή νοέ//] μην οέη R, μ ή νοέει

ο
Ν 113 δμμά] άμμα R, άμμ Ν, αμμυ C 118 είδη, Ζευς C1 είδη 
ζενς NR lb. ητορ Ν] ήτος R 120 τελέίίοι Ν] πλίθον  R 122 ο
RC1 oV Ν ib. υνποτε έδραχυν R] ονποτ* έδραχον Ν 127 ωγύπτιος
RNJ Αίγυπτιος C
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χειρός άποπροέηκε πόλφ κα ϊ κείνο φέρεβδαι. 
κα ϊ φέρετο δρόμον ώκύτατον προτέρω πανόμοιον.

1 3 0  αύτάρ έπεί κα ϊ κείνο παλίνδρομον ούκέτι βαϊνεν  
ήερίη παχύτητι καλυπτόμενον κα ϊ όμ ίχλη , 
α ύ δ ι χο?*ώετο δεύτερον όζυτέρως τερατουργός, 
οϋνεκα μη βα ίνοιεν άπόσβυτα α ύ δ ις  ές αυτόν , 
κα ί ο ί έφεοπόμενον κούρον χείρεοσ ιν άεέρας 

1 3 5  ουρανόν είςαφ ικέοδα ι κα ϊ Α ιό ς  έργα μα δόιπα  
ήκεν όμοκλήοας τάχιον νοοτειν  μετά μήλοις. 
ή ΐδεος δ ’ έβτέλλετο κα ινήν ο ΐμον Ό λυμπου , 
κα ϊ τότε δη τότε δαϋμα κατεΐδον , δ οϋποτε είδον , 
αίετόν ώστε τανύπτερον ήερ ίηο ι πορεία ις

1 4 0  εις πόλον άΐοοοντα φ ιληρέτμοιβ ι πεδ ίλοις  
ή ΐδ εον  σπεύδοντα Α ιό ς  πατρός ο ίκον ίκέύδα ι.

αύτάρ έπεϊ κα ι κείνος έκεύδετο . φαίνετο $  οϋτι, 
γαίη έφεξόμενός ω γύπτιος εννεπε ).α ο ις* 
ε ί  τ ι έγώ άψενδης τε?.έδω κα ϊ μά ντις  άληδής,

1 4 5  Ζευς μέγας ε ίλα π ίνη ο ι παρήμενος ήδεται ήτορ. 
τούνεκα μήλα κα ϊ ή ΐδεος παλίνοροα κέλενδα  
ούκ έδέλουύι δ έμ εν , παρά δ9 ΐβτανται Α ι ί  πατρ ί. 
νυ ν γάρ *Άρτιος εχουΟι δ εο ϊ γάμον ήδέ Κ υ δ ε ίρ η ς , 
εϊνεκα της πάδε τειχεοιπλήτης άλγεα πολλά .

1 5 0  οϋπω μϋδος ε?*ηγε κα ϊ ύψόδεν ΐκετο κούρος 
μήλα μεν έν κόλπο ιο ιν  εχων δύο , δεξιτερή δε 
δρνιδος πόδα κ α λό ν * έπάξιον εμμενα ι είπες 
Ζηνός ίδών Κρονίδαο βαδυπ?*ούτοιο τραπέξης. 
στάς δ* έπϊ γα ίης μ ϋ δ ον  εοίς βτομάτεσβι μετηύδα ·

1 5 5  μήτε τ ι χώεο, δεβποτα, μήτε τ' όδύΰβη έφ ’ ή μ ίν  
ου γάρ έτος δηδύνομεν άμφ ϊ Α ιό ς  μεγάροιβι. 
οήν κεφαλήν μακάρε6βι δ εο ίβ ιν  έπόμνυ μ ι ΰεπτήν. 
άλ?>ά δ εο ϊ τέρποντο διαμπερές ές Α ιό ς  ο ίκον  
άμφ ϊ γάμοις *Αρεος κα ϊ Κ ύ π ρ ιδ ος  άφρογενείης ,

1 6 0  Ζεύς δέ πατήρ προκάδητο μέγας μεγάλου έπ ϊ δ ά κου , 
πάρ δ' "Η ρη τώ εξετο πότνια  δία δεάω ν, 
έν δ1 *Α ρη ς ,  έν δ9 Α φ ροδ ίτη  Α ιό ς  άγχι κα ϊ *Ή ρης . 
έζείης δ 9 έτέρων μακάρων Ιερός χορός ήοτο. 
άδανάτοις δέ δ εο ΐΰ ι π ό ό ιν  μακάρων γλυκυ νέκταρ  

1 6 5  ές δέπας άμφικύπελλον έωνοχόει Γα νυμήδ ης  
γραπτόν έν ϊ χλα ίνησ ιν  εχων μέγαν αίετόν δρν ιν .

130 χεΐνο RC1 χεΐνον Ν ib. ονχέτι C] ούχ ετι Β  181 ομίχλη 
N BJ ομίχλη C  ̂ 1ο2 ανίΗ χολώετο R1 αυ&ι χωλόετο Ν, χωλόετ* αν&ις 
C 134 ΙφεσπόμενονΊΙ] Ιφ επόμενον Ν 137 χαινην R] χαϊ μην Ν
141 Ιχέσ&αξ] mifc diesem Worfce schliellt der Textabdruck C jrillo s 
148 έννεπε NJ ώνεπε R  145 ήδεται R ] ήδετο N ib. ήτορ Ν] ήτος

ην πη
Β  146 παλίνοοσα Ν] τταλίνορ&α R  157 σεπτήν) σεπτ R , σε Ν ’

__



ευτε Αώ ς πατέρος δε καχαντίον η μ εν ίόντες, 
δη τότε κείνος άνήρετο, ποίης τράφομεν αΐης, 
ήέ τίς ηκεν ϋπερΰεν ές ουρανόν άστερόεντα.

170 μητέρα ό’ Αίγυπτον φαμένω βαϋυληιον αύχείν 
πρός οέο πεμφϋήναί τε κομισσέμεν αντω χαίρειν, 
αύτίκα τον πόδα, τόν καδορας, μοϊ χερσϊν όρεξεν 
καί σε φή άντιγεγηΰέναι, άμφιπόλων τον άριστον. 
ώς φάμενος πάντεσσιν έδείκνυε τον πόδα χειρί.

Θαμνρας.
176 δαιμόνιός τις εκείνος έην καί έπήβολος άνήρ, 

ά&ανάτων παίδενμα δίδαγμά τε ονρανιώνων, 
ός τοιαϋτα τέτενχε* &εών νν τοί έστιν άποφρώζ. 
ώς έγώ ή&ελον αϋτοϊς όμμασι κείνον ίδέσϋαι, 
μηδ* άκοήσι μαϋείν μόνον έργματα τηλίκον άνδρός,

Κλεόδημος.
180 άλλ’ έγώ ούχ έϋελόν ποτέ τοίω άνδρϊ τνχήσειν 

μηδ1 έν όνειρείοισι τυπώμασι ή καί Ονείρων 
αν&ις δνείροις, οίά με κείνος έρε£ άνιηρά. 
αύταρ άτεμβόμενος τοϋδ’ αυτός μη άκάχησο 
κέρδος έοίς τέκεσι προφνλάσσων, ώς έτεόν δη 

186 πείρ1 άγα&ών όφελος καϊ άπειρίη αύϋι πονηρών.

Θαμύρας.
αύτάρ ερεζε κακόν τί σε, σόν το γε &υμόν έδηξεν; 
&αϋμα μ έγ\ εί τοιοϋτος έών κακόν ήϋεέ^ν ίρδειν. 
αιδώς καί κλυοντα μ έχει τοιοϋδε βροτοίο.

Κλεόδημος.

πεν^όμένος δέλεαρ καί φαρμακίην εο δεινήν 
190 εϊση. έπεϊ γάρ μ ήσϋετο βοϋν έ&έλοντα πρίασϋαι 

καί τε πανηγυρεως ύπενερ&εν ϋπερ&εν ιόντα, 
μϋν μάρψας χείρεσσιν, όπως ονχ οίδα τό τεύΐςας, 
βοϋν κεραόν λιπόσαρκου έδείκνυε καϊ μετέπειτα 
άγχι μευ έλϋών ήρετο, ήν έ&έλοιμι πρίασ&αι 

196 βοϋν, όπποΐος έκείνος έφαίνετο, είδεϊ καλός
καϊ μελέων ευ εχων κρατερός τ' αδ άμφϊ πόνοισιν. 
άγνοέων δέ εγωγε κακόν δόλον, ον μ οι έπήγε,

— 17 —

169 τίς]  τις N R ib. ήχεν] in R  eteht oberhalb des Wortee eln 
Zeicben, welches auf die Randgloeee ίπ ε μ  \ptv hinweiet 170 φ η μ έν φ  
Η] η α μ ίν ω  R , ψ ημένου  Ν 171 πεμφ& ήναι R] π εφ !ϊή rm  Ν ib. χο μ ισ -
σέμεν  Ν| χομ ίσαα ιμεν  R  ib. αντφ  R] αντώ  Ν 172 όρε£εν R] δρεξε
Ν 178 φ ή  R] φ ή  Ν 177 αττο(1()ω£] απορρώ ξ R , απορώξ Ν
181 μηδ* έν όνειρείοισι] μήδ* έν όνειρείοισι R, μ ή δ ' όνειρείοισι Ν 
184 ώς έτεόν R] ώς τεόν Ν 145 πείρ*] vor dem Verse ist die Gnome 
beseichnet, N R  192 χε ίρ εσ σ ιν  R ] χε ίρ εσ ι N
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0 ν ν & ε 0 ίη ν  τ  έ τ έ λ ε ο ο α  β ο ό ς  τ έ  ο ί  ώ ν ο ν  έδ ω κα  
ε ν ν έ α  κ ή ν ο ο ν ς .  τω ν  έ τ ι  μ ν ώ μ ε ν ο ς  ά χ ν ν μ α ι ή το ρ  

*200 π α ίδ α ς  έ μ ο ν ς  κ α χ ό π ο τ μ ο ς  έ π ϊ ξ η ρ ο ΐο ι κ α & ίο ο α ς .  
π ά ρ  ό ’  ελ α β ο ν  β ό α  κ α ϊ κ ίο ν  ά μ φ ϊ δ ό μ ο ιο ιν  έ μ ο ιο ιν  
γ η & ό μ ε ν ο ς  δ α λ ίη ν  ζ ίη μ ή τ ε ρ ι τ ο ν  χ ά ρ ιν  ο ι0 ω ν ,  

ό τ τ ι  μ ο ι ο ν τ ι  χ ερ είω ν  φ α ίν ε τ ο  τ ο ίο  % α νό ντο ς. 
α ν τ ά ρ  έ π ε ί γ  έτέλ εΰ ύ α  κ έ λ ε ν δ α  κ α ϊ ο ίκ ο ν  ε τ ε τ μ ο ν ,  .

2 0 5  έκ μ ε γ ά ρ ω ν  έ κ ά λ ε 0 0 α  δ ά μ α ρ τ α  κ ο μ ι0 θ έ μ ε ν  ν δ ω ρ ,  
δ φ ρ α  β ο ό ς  τ ε ν ά γ ε 0 0 ιν  ό δ ο ν  μ ε μ ο λ ν 0 μ έ ν α  γ ν ία  
ν ίψ ο μ ε ν . η δ ’  ε& εεν μ έ γ α ν  ά μ φ ιφ ο ρ ή α  φ έ ρ ο ν 0 α  
ν δ α τ ο ς  α ν τ ο χ ν τ ο ιο  π α ρ ά  κ ρ ή ν η ς  π ο λ ν ν δ ρ ο ν  
κ α ί π λ ν ν ο μ ε ν  μ ε & έ π ο ν τ ε ς  ά τε ν ε ο & η λ έ α  π α ιδ α  

210 φ ε ιδ ο μ έ ν α ις  π α λ ά μ η ο ι κ α δ α π τ ό μ ε ν ο ι χ ρ ό α  κ α λ ό ν .  

ε ό τ ε  δ ’  ά π α ν  κ ε κ ά δ α ρ τ ο  β ύ ό ς δ έ μ α ς ,  ο ν δ έ  τ ι  π η λ ο ϋ  
ίχ ν ο ς  ε η ν  χ & ο ν ίο ιο  π ο τ ϊ  μ ε λ έ ε ο ο ιν  έ ο ιο ,  

κ α ρ π α λ ίμ ω ς  τ ό τ ε  κ ε ίν ο ς  ν π α λ λ ά ξ α ς  εο μ ο ρ φ ή ν  
α ύ τ ίκ α  μ υ ς  π έ λ έ ν  ν Ι ο ς  έ μ ο ν  βοέω  π ο δ ϊ  π ρ ώ τ α  

2 1 5  τ ν ψ α ς  ή π ε δ α ν ό ν  ο κ έ λ ο ς, έκ  ό ’  ά π α ν  ο 0 τ έ ο ν  άξας*

Θ α μ ύ ρ α ς .

ή ρ ά  τον ο ν  0 ν ν  δ α ίμ ο ν ι βοέδνον ε π λ ε το  κ ε ΐν ό ς .  
τ ο ν ν ε κ α  κ α ί μ ε τ ά μ ε ιψ ε ν  έ ή ν  φ ύ ο ιν  ε ίς  μ ν ό ς  ε ίδ ο ς .  .

Κ λ ε ό δ η μ ο ς ,

ο ν  μ ά λ α * μ ν ς  γ ά ρ  ϋδ* επ λ ε το  κ α ϊ π ρ ό τ ε ρ ο ν  χ & ο ν ϊ ν α ίω ν ,  

τ ε ν ξ ε  δε μ ιν  β ό α  κ ε ίν ο ς  έή χ ρ ί0 α ς  ν π α λ ο ιφ χ ι  
220 δ ν ο τ ρ ο π ο ς  α ίκ ά λ λ ω ν  δ ο λ έ ο ιο ι 0 ο φ ι0 μ α 0 ΐ θ ν η τ ο ύ ς .  

ε ί τ ε  δέ ο ί π ά λ ιν  ν δ ω ρ  φ α ρ μ α κ ία ς  κ λ ύ ο ε  π ά 0 α ς ,  

τ α ν ρ ε ίη ν  κ ε ρ ό ε 0 0 α ν  ε π ε ιτ α  ν ό δ η ν  ά π ε 0 ε ί0 α τ ο  μ ο ρ φ ή ν . 
κ α ϊ τό τε  μ ν ς  π ά λ ιν  ε0 κ ε ν  έ ο ις  μ ε λ έ ε 0 0 ΐν  έ λ ιχ & ε ϊς  
κ α ϊ μ ε γ ά ρ ο ιο ιν  έ μ ο ιο ι λέω ν ά τε  δ ε ιν ό ς  ό ρ ο ν 0 α ς  

2 2 5  π ρ ώ τ α  γ α λ ή ν  μ ο ι  ε π ε φ ν ε ν  ά λ ε ζ ή τ ε ιρ α ν  ά γ α υ ή ν  . 
ά μ φ ϊ μ ν ε 0 0 ΐν  έοϋΟ α ν  —  τ α  φ ρ ο ν έ ω ν  κ α τ ά  & ν μ ό ν ,  

ώ ς 0 τ ρ α τ ό ν  ά & ρ ο ί0 ε ιε  μ ν ώ ν  0 τ ε γ έ τ η ν  τ α ν ν ο ν ρ ω ν  
κ α ϊ λ ο χ α γ ό ς  τελέ% ω ν έ ό ν  έ κ τε λ έ ο ε ιε ν  έέλδ ω ρ ,  

δ υ ςμ ε ν έ ω ν  τ ’ ά π ά ν ε ν δ ε  κ α ϊ ά ν τ ιπ ά λ ω ν  μ ε γ α & ν μ ω ν  
2 3 0  ο ίκ ο ν  ά ϊο τ ώ ο ε ιε ν  έ μ ό ν  π ο λ υ χ α ν δ έ ι λ α ιμ ω .

π α ν  δέ τ ό  δ ν ς μ ε ν έ ς  α ρ γ α λ έ ο ν  τ ό τ ε  δ* επ λ ε το  χ ε ίρ ο ν ,

2 0 0  χαΟίασας R ]  χα&Ιαιις Ν  2 0 1  ά μφ ϊ δ όμοια tv έμοΐσιν  R ]  

ά μ φ ϊ δόμοσιν  Ν  2 0 2  τον  Ν ]  τον  R  2 0 4  αντάρ  Ν 1  αυτός R  

2 0 5  χομιααέμεν Ν ]  χομίαααιμεν  R ,  v g l .  ν .  1 7 1  2 1 4  νιος  Η ]  νιος  N R

i b .  βοέω] βοέω N R  2 1 6  χεϊνος R ]  χέϊνο Ν -  2 1 9  τενξε R ]  τενξαι Ν  

i b .  ύπαλοιφή Η ]  νπ ' αλοιφή R ,  νπ αλοιφή  Ν  2 2 3  έλιχ&εϊς Η ]  έλυ- 
λυ εις '

χ& εϊς  R ,  έλ yil· Ν  2 2 7  άΰροίόέιε Ν ) ' ά&ρήσειε R  ' 2 2 8  iov, R 1  έόν
Ν  2 2 9  τ άπάνενίϊε R ]  τ άναπανεα&αι Ν  /  2 3 1  παν] v o r  d e m  V e r s e  

i s t  d i e  G n o m e  b e z e i c h n e t ,  N R
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s iz e  τό */ αντίπαλον τελέ%ησιν άπόπρο&ι τοϊό · 
ώς χαϊ κείνος άπήρξατο ζήλε γαλής έπ ιχονρον  
πάνζα χατεσδιέμεν μετά οίς έτάροισι μνεσσ ι 

236 νυ ν ξνγόδεσμον έδοντες ή άλφιτα , άλλοτε π νρ όν ι 
άλλοτε χρής τάριχον , τότε δέ χρ ι, άλλοτε χέγχρον, 
παν χαταδαρδάπτοντες, δ των γεννεσσ ι χ ιχήοει. 
πέφριχα δέ πλέον , ώς μή αφών μανίας όλοήοιν  
πάντα δόμον άΐδηλον άπεχτελέσαντες όπίσσω  

240 τέκνα τε χαϊ παράκοιτιν άπορρίψωσιν έ ς ”Λ ιδ η ν .
Θαμνρας.

μή μάλα &νμόν άδημονέης, μή τόσσον άλυτες, 
δή γάρ έγών οίσω σε ές ήμέτερόν τιν1 ίταϊρον, 
πάντων δς σε μνών χα&νπέρτερον έξοχα &ήσει 
άλχαρ τοι παρέχων, ξνλίνην τό γαλήν όνομήνης.

246 άλΧ άγε νυν οιχόνόε νεώμε&α, 6φρα φαγόντες 
ήδέ πιόντες έπειτα χιχήσομεν. έν%α τοι εϊπον, 
αΐ χε &εώ δ*, ενρήσομεν άμφ1 όδόν άνέρα κείνον, 
δς 6ε παρήπαφεν άντί βοός μνα έχ&ρόν όρέξας.

Κλεόδημος.
ον μή ζοϋτο πά λιν όζομάζων έπος έχπροϊήλης ,

260 μή , Λ ήμηζερ , ϊδ ο ιμ ι δ εο ϊς  τόν άνάρσιον α ν ύ ις , 
ώς ζρομέω χαϊ άπόντα, τόν ονχ έγνω ν παρεόντα . 
δείδ ια , μή ζελέση χαϊ έμέ τράγον, ήν μ  όπ ιπεύση.
Κ ίρ κη ς  έπλεζο κείνος έών πολυφαρμάχου υ ίός , 
ή Ονας έχ μερόπων άποδείχνναι τους παριόντας.

266 α ϊ χέ με κάπρον άμείλιχον, α ί χε με &ήρα τελέσση, 
at χεν δρεοοιν άποιχον άποίση χαϊ μετανάστην , 
τις μ ο ι ΰδωρ κομίση βοή, νδατι τ ις  με δ ιήνη , 
ώς άποσε·σάμενον δήρεοσ ιν όμοίιον  εϊόος  
a i& i λαβείν μελέεσσιν έήν βροτοειδέα μ ορφ ή ν ;

260 ήν ποδός άρπόξας με πόλονδε φέρεα&αι άφήσει, 
πώς μέν έπειτα χαζέλ&ω; πώς πυρόεις μέγας αΐ&ήρ 
ον πρήαει με, τέλειον έμόν δέ τε σώμα φυλάξει; 
πώς μέζα όαιμοσιν έσσομαι, αί χέ με κείνος έάση 
χεί&ι χατατρνχεσ&αι άπυπρο&ι πατρίδος αίης;

Θαμνρας.
266 κείνον  έώμεν άνεν&εν Ιόντα , τόν ονχέτ* έςαϋδ ις, 

ονδ' α ί χεν έ&έλωμεν , ίδω μεν, άζάρ π οζϊ ο ίκον

282 τ tM ilyan·] η λ έ& ψ η ν  R, τίλέΰοια ιν Ν 288 w; Η] ώς NR
284 huQ otai R] έταίροιαι Ν ( 287 ο των R1 ο τοίς Ν 238 σί/ώι·Η) 
αοφών Ν ib. όλοζ<ην\ όλόηαιν Ν, όλοϊ^αι R; hie deficit cod. R; quae 
eequuntur ex eolo cod. ϊί deecripta sunt 239 ύπίσαω  Η] όπίσω  N 
2 4 υ ^ ιδ η ν ]  ήάην Ν 242 ι ιν  Hj τι Ν 243 at ιινών HJ at μνώ ν  Ν 
245 til).’ a y t Η] αλλά at Ν 251 <<πά ντα , τον  &] ά π ό ντα  Tovt Ν 
ib. έγνω ν Η] ίγν ω  Ν 258 Κίρχης^ Η] χίοχον Ν 254 ή ΕΓ) ή Ν 
256 ορεααιν Η] όρια ιν  Ν 257 βοJ] βοή Ν ib. Jir/rp] άι$νη Ν
266 άτάρ  Η] ανταρ  Ν
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ιομεν , εν&α φιλοφρονέοντα φ ίλον οέο sid fjg . 
π α ι, συ δε βόοχε τά βοίδ ια  χτά τνοτί εοπερον αυτά 
έν μεγά ρο& ι χόμ ιοοον εχ ϊ οχα&μοϊόί τε δήΟον,

270 κ ρ ί τε δόμεν τοϊς άργνφ ον . ώς χε χαμόντα φάγηδιν·

C o m m e n ta r.

Hypoth. είδος „G edicbta , vg l. C h ris t, Yerhandlnngen der 
Philologenversammlting. W nrzbnrg 1868, S . 49 ff.

v . 3 . τις τiv t habe ich ais Lesart des Planndes beibehalten. 
Man wnrde r ig  τ ίν ι vorziehen.

v . 5 . κάματος beziehe ich auf die Muhen der Feldarbeit; 
vg l. y . 9 und 15 f f . ;  δνηχα&ής eigentlich „Unglfick erleidend*; 
so bei Opp. H al. 2 , 4 3 6 ; Anthol. P a l. Υ Π . 209 .

y . 8 — 9. Ich gehe bei der Erk lam ng  dieser Verse von έτιρι- 
νόμεαδα  ans nnd fasse es in dem Sinne von διαχρίνεο&αι anf. 
V g l. Hesvch. χ ρ ίν ε ιν  χω ριζειν. Die Stelle hei£t dann einfach: 
„seitdem w ir nns trenntenu. Die besonderen Umstande, unter welchen 
sich die beiden Manner das letztemal gesehen hatten, bringt Tha- 
myras seinem Frennde in Erinnem ng. E s  war ein Erntefest —  
&αλίι\θιν Λημήτερος  ( =  d^alvoioig?), bei welchem man in dem 
Hanse des A rista io s, eines gemeinsamen Freundes. zusammenge- 
kommen war. Dort hatten sie einen rnhigen Tag m it eiDander ver- 
lebt. —  Man wnnschte fre ilich , abgesehen von einer anderen Wort- 
stellong, ημέριοι in dem Sinne von χανημεριος  anffassen zn 
dnrien. Vg l. Horn. H . 2 , 3 8 5 : ώς κε χα νημέρ ιο ι οχνγερφ  
χρινώ με&  *Λρηι. Diese Erk lam ng  hat eine Beminiscenz aus 
Tbeokrit znr Stntze (Id . V I I .) , insoferae als anch Theokrit sich an 
einen frohen Erntetag erinnert. den er im Kreise seiner Frennde 
zngebracht hatte. Und bleibt nns der A ristaios bei Planndes ein 
Cnbekannter, so liegt anch darin bei der Festhaltnng einer stellen- 
weisen Analogie zn jenem Id y ll keine Schw ierigkeit. Man ver- 
gleiche nbrigens anch den Anfang jener „Tha lysien “ :

rH g  χρόνος ccviv? εγώ τε x a l Ε ν χ ρ ιτ ο ς  ές τον Ά ίΛ ν τ α  
εΐοττομες έχ πό/Λος. συν και τρίτος ά μ ίν  ’Λ μνντα ς . 
τα κ ϊη ο ί γάρ ετενχε Θαλύοια κτλ.

Vielleicht erklart sich ans dieser Beziehnng anch ήμεριος =  
μεδαμεριος  (Id . V II , 2 1 ), insoferae die heifie Tageszeit in Bnhe 
verbracht wind.

E ine andere Erk lam ng  der ganzen Stelle, nach welcher A ri
staios die Gottbeit ware nnd sich der Genitiv Ά ριϋ τα ίου  m it 
frcd/gm  verbande, so dass dann Λ ημήτερος  als Genitiv des 
Eigenthnm ers zn έκρινόμεο&α  bezogen werden nrasste, befriedigt 
mich noch weniger. E s  kftnnte freilich an einen entscheidenden Tag 
gedacht werden, an welchem Tham yras in den muhsamen Lebens- 
beraf des Landmannes eintrat, sich „der Demeter zn eigen gabu ; 
aber ich finde n icht, dass der Znsammenhang dnrch solche Annahmen 
gewanne.
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11. %ρίν  =  πρότερον Horn. I I . 8 , 500 . „W arum  bist Du 
nicht frfiher zurfickgekehrt?“

12 . „Ich  danke D ir fur Deine Freundschaft und w ill D ir 
auch ffirderhin dankbar bleiben, denn sie bat mein Qerz nicht 
oberfl&chlich in vergfinglicher Weise ergriffen und hat sich (vie l- 
mebr) in dem innersten W inkel meines Gemuthes ein Haus aufge- 
scblagen". Vg l. E u r. Hec. v . 242 Ddf.

15. τόσον tamdiu vg l. v . 10.
16. αύλακα τέμνων  Arietoph. Αν. 1400. Y g l. v . 58.
18. ούκ οίδα  =  v ie lle ich t; ήλ πό& εν ; gehfirt dem Sinne 

nacb hinter άμφοκλάσσας,
18. άμφοκλάσσας das Simplex bei Mosch. 2, 99 .
20. τοϊο δανόντος  r um den Todten“ .
21 . i i d  ζεύγλησιν. Besser ware υπό ζεύγληφιν  Oder ύπό  

ίενγλα ισ ι gewesen; denn νφ ίστασδαι ist in dem Sinne der Unter- 
werfong gebraucht und nach der Analogic von νποστrjvat, πόνον, 
κινδύνους  u. dgl. conBtruiert, statt m it dem Dative.

23 . ώλκα Horn. I I .  13, 707 ; Od. 18, 375 .
24 . βιω ην  schrieb ich im H inblicke auf άναβιωην  Aristoph. 

lia n . 177 Veleen, wo die Codices auch άναβιώην haben. Eine  
Ungleichartigkeit der mit εστε verbundenen Modi anzunehmen, liegt 
doch nfiher, als die Behauptung, Planudes habe βιώ ην  ale Con- 
ju n ctiv  gebraucht. Fre ilich  kflnnte man sich auf andere Forrnen- 
l'ehler stfitzen, die in der Einleitung gesammelt eind. V g l. fibrigens 
άλώω Horn. I I .  X I ,  4 0 5 ; a l κεν άλώω und fiber άλοίης und 
άλόηβ, eowie fiber βιω ην  und β ιο ίη ν  Kuhner- B lass Π 8, S . 192, 
861,' 384.

25. Auch durch die Schreibung άναρρίτιτωσιν wird eine
fehlerhafte Formenbildung vermiedon. Boide Codices haben άναρ- 
ρείπτω σιν  und da nun άελλαι fo lg t, siebt man eich zun&chst 
auf άνηρείφαντο θύελλαν als homerisches Muster (Od. 4 , 727) 
hingewieson. Wenn aber auch Planudes dioso homerische Form 
nicht so vorstehon mochte, wie jetzt F ick  in seinor horn. Odyssee 
S . 2, so konnto ihm doch dio von altersher (A ristarch zu II . 20. 
234) oingolebto Ableitung von Ιρ ε ίπ ε ιν  (Veitch, Greek verbs) ge- 
lfiufig sein und dann konnto Planudee auch in oinom Cornpositum 
hievon zu einer Gemination dos ρ vornfinltigorweiso nicht golangon. 
Derartigo Verdoppelung der Liquidao zu dem Zwecko der Lilngung 
einer von Natur kurzen Silbo in dor A rsis findot sich auch in diosom 
Godichte dee Planudes nnr in dor Commiesur dor Composita (und 
sonach auch bei dem syllabischon Augmonto), wie in άπορ^ώ^ 
(v . 177) und ζλλαχεν (v . 108). Auch mfissto wegon dos πτ noch 
eine weitero Verwechslung (m it έρέπτω) vorliegon. Einfachor und 
b illig er is t es a lso , dio Form άναρρείπτω σιν  ale eine durch den 
Itacism us dos ε ι bowirkte Versohreibung statt άναφφίπτωόιν auf- 
zufassen. άνα$$1πτειν begegnet schon Od. 7. 8 2 8 ., , .

2*
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26. μήποτε μήποζε am Anfange des Verses schon Aesch. 
Prom . 895 Ddf.

26. κ ίχηο ιν  behielt ich als vom Autor beabsichtigten Ind icativ 
im Texte. Mancber wird κίχηο ιν  vorziehen; vg l. Opp. H al. 3 , 433 .

27. ον νέμεβις  D. 3, 156.
28. Durch die Weglassung des Personalpronomens er- 

halt der Gedanke die allgemeinere Geltung einer Sentenz. JLhnlicb 
H. 14, 8 0 ; 19, 228.

29 . πευ&όμενος Od. 17, 158.
30 . aza im Gleichnisse nnhomerisch. P ind . 01. I ,  2 .
30. άχλνς gegennber Horn. H . 20 , 421 , Hes. Sc. 264 ( ϋ) ;
32. χλόη und ενδια  sind als Contraste aufgefasst; daher 

sind nnter χλόη die W iesen , unter ενδια νψικομώνχα  hoch- 
wipflige Baume zu verstehen. Letztere werden als Schlnpfwinkel 
fur den Nebel bezeichnet. V g l. E u r. I .  A . 422 λειμώνων χλόην 
und Opp. H al. 4 , 371 ενδια πέζρης.

33. όμοπλεκής Christodor. Ecphras. 252 (2 5 5 ), Nonnos Io . 
c. 21, 66.

Der Schluss des in schwfilstiger Breite ausgesponnenen Ver- 
gleiches w ill besagen, dass der Nebel alle Verastelungen der be- 
laubten W ipfel umziebt und sich alien Windungen und HShlungen 
dereelben anschmiegt.

35 . ποτ =  π οτέ , Theocr. Id . 1, 105 ποτ *Ιδαν . V g l. 
v . 121. Zu χρόνιος  vg l. Vahlen zu Theocr. Id . X IV , 2 , Berl. 
Ind . lect. 1 8 8 5 , sem. aest. S . 3 ff. —  W ie langathmig die Be- 
griiiJung88cene bei Planudes ausfiel, zeigt am besten ein Vergleich 
mit dieeem Id y ll, welches fur dieses Thema sein Vorbild war.

40. Der Contrast zu ονα ο ι νω&ροτέροισιν verlangt im 
Texte den Ausdruck fur „begierige Ohrenw, wofur Planudes „nuch- 
ternes Geh5r“ zu sagen scheint, also „hungerige Ohrenu. Die 
Endsilbe von άκούειν  (B ) ist auf das M issverstandnis einer Ab- 
breviatur zuruckzufuhren. Zum P lu ra l άκοναΐς  vg l. όπωπαΐς bei 
Nonn. Dion. 5, 445 .

47 . τά τιερ =  a περ  vg l. v . 65 .
50. a i  findet sich bei Homer nur in der Pormel 6ol S’ a i  

έγώ verkurzt, Π . 10, 2 9 2 ; 24 , 5 9 5 ; Od. 3 , 382 .
51. τούτον π ε ρ ί , ον περ ί ο ν δ ίν  είδώς λειφ&ήΰεται ό 

εζερος: „a lle in , da es sich nicbt geziemt, dass der eine von zwei 
Freunden etwas wisse —  sei es nun wahr oder falsch —  und zwar 
weder m ehr, noch auch weniger —  worfiber der andere in Un- 
kenntnie bleibt —  so vernimm mit offenen Ohren meine Bede.4<

54. έχέζλη Hes. Op. 467 , stiva  (Pflugsterz).
59. F u r die Erfindung des Namens A ith ra mag Nonn. Dion. 

2 6 , 85 als Vorbild gedient haben: o i x 1 εχον Ή ελ ίο ιο  πόλ ιν , 
καλλίκζιχον Λ ϊ& ρ ιιν .

60. ώνησάμενος , Antholog. P a l. X I . 177 (L u c ill.) : ζοίς  
ώ νησαμένοις παν 6 θέλεις  με λέγε .
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62. π ολντρ ιπ ζοζ , Ορρ. H al. 3 , 502 έν χριόδοιαι πολν-  
χρίπχοιαι.

69 . υίέα  I I .  13, 350 .
70. χοροιχνπία  Straton (Antholog. P a l. 12, 253 ).
75. άερχάξω Apollon. Bhod. 1, 7 3 8 ; oft bei Nonnos.
80 . άμφ ιλαφ ής , Callim . Cer. 2 7 : άμφ ιλαφ ίξ άλΰος δέν- 

όρεσαι,.
81 . Ich gehe bei der Schreibung und Erkldrung dieser Stelle 

davon aus, dass Planndes πλέον —  πλέον i) gebraucht. Sowie 
nun axo?>ifjg έλίχεααιν sich m it έλιααομένοις  als in8trumentaler 
D ativ verbindet, so auch έχιδναίτιοι ονργις m it τιτοανομένοις. 
Hiebei let x ixa iv so fra i auch noch in unrichtiger Bedeutung an- 
gewendet. V g l. SchOmann opusc. I I .  117 , A . Mommsen, Delphica 
S . 38.

„D ie  Locken des Zauberers sind mehr durcheinander geringelt, 
als wenn sie mit Vipernschweifen durchringelt w&ren.“

D ie Dativformen auf $<m/, tjg, (a ta i) , a ig  gebraucht Planndes 
nebeneinander, wie v . 40 , 139, 210 , 238 .

83 . μηκεδανός Antholog. P a l. X I. 345 (Pa llad as?).
88 . γένειον  B a r t , vg l. ήϋγένειθ5 .
85 . μεχανάόχως Antbol. P a l. IX . 814 (E p ig r. ad.) Ν ύμφ αι 

Ν ηϊάδε§ μεχανάοχιοι.
87. Ικμαλέοξ , Ορρ. H al. 8 . 5 9 5 : §νδο&εν ικμαλέησιν  

ένιβχομένονξ βροχίδεααι.
88. άμείβόμενος vergeltend Horn. Od. 24, 285.
Ich  lese χελέχης als Masc. =  χελεαχή; vg l. Mein. An. alex. 

p. 843 , „oingeweiht“ . Der Agyptier hat die „W eihe der Zauberei“ 
empfangen und trfigt nun seine Dankesschuld hiefur dadurch ab, 
daes er die GOtterfeste (χελεχαί) durch seine Kunst vorherrlicht: 
xalg  θεώ ν χε)εχαIg xbv x& v χεράχων άμειβύμ tvog  κύαμον . —  
Obrigens halte ich den Agyptier fur einen Zigeuner; vg l. E llis , 
Anm. 190 zum M azaris.

89 . έκάχον Ά πόλΧω ι>og kommt in dieser Weise im home- 
rischon Versschlusse nicht vor, sondern nur έκΐ]βόλον }Aπόλλω vog  
( I I . 1, 1 4 ), έκατηβόλον Ά π δ λ λ ω ι^  ( I I . 1 , 8 7 0 ), 'Ax0?d(ovog  
έκάχοιο (Π . 20 , 295). Hingegen in der M itte des Verses: μ ή ν ιν  
ΐΑ π ό λ λ ω ι^  έκαχηβελέχαο I I . 1, 75.

9 1 . έφομαρχεΐν  bei Horn, ohne Casus gebraucht, auch I I .  
24 , 587 .

96 . Eb gelingt n icht, ΐρ ιβ  zum Subjecte von εΐαι zu machen. 
Auch die Conjectur εΐαω  (vg l. 11. 8 , 5 4 9 : ουρανόν εΐΰω) gonflgt 
n ich t, urn den Anstofi zu behebon. D ie Kr&hen sind es, welche 
mit den Flfigeln  schlagend die HimmelsstraCe entlang ziehen. A lso 
eltsi s=r la a i.

97 . δρνίν  vg l. H arte l, Horn. Stud.2 S . 105, 1 2 8 ; K iihner* 
B lass G r. G r. I 8 S . 810 , 484 .



100 . οιγαλέος schweigend, Iu l. Aeg. (Anthol. P a l. Y IL  5 9 7 ): 
κεϊτα ι βιγαλέη.

103. ν μ ίν  μ ίν  Horn. I I . 1, 17, Κ ρ ον ίδ η ς  χτλ. vg l. I I .  5 , 
756 Ζ η ν  ύπατον Κ ρ ο ν ίδ η ν . Ζευς  —  αί&έρι να ίω ν ,  Π . 2 , 412 .

104. Die in doppelter H insicht stdrende Fntnrform  τελέοϋοι 
batte ich in τελέββαι geandert, wenn letzteres bei Homer nicht 
blofi als In fin itiv  in Verwendnng stnnde. V g l. Gehring, Ind . horn.

105 . τελέουβι dat. partic.
106. πηγάοσοι, fut. m it transitiver Bedentnng, vg l. A nti- 

ph il. (Anthol. P a l. IX . 4 0 4 ): γλνχύ νάμα μέλιββα  | πηγάζει*
107. dig Nom. plnr. Opp. Cyn. 3, 287.
108. ελλαχεν vg l. ελλαβον Horn. Π . 23, 4 6 8 ; ίλλιΟάαην  

Od. 11, 3 5 ; ελλαχε Theocr. 25, 271 .
109. όμβριμog  ehemals anch bei Homer so gescbrieben.
113. παρδ ενικής  =  παρθένον, Hes. Op. 63 nnd 519. —  

άμαα χορείης —  λνε ιν  Nonn. Dion. 13, 225 ; vg l. anch Antip . 
Sidon. (Anth. P a l. VH . 164).

114 . δύω im nentr., Horn. Od. 22 , 1 2 5 : όλκιμα  δοϋρε δύω .
115. κυκλοτερής „rand “ , nicbt blofi von Erzengnissen des 

Handwerkes, vg l. Horn. Od. 1 7 , 2 0 9 : όλβος κυκλοτερές; Hes. 
Th . 145 : κυκλοτερής όφδαλμός.

116. ϋ'εουδής nnr bei spateren Scbriftstellern =  ttefog, 
z. B . όμβρον δεονδέος  Qnint. Smyrn. 1, 6 5 ; δεονδέα νήΰον 
ib . 3 , 775.

118. Dafur, dass μηλον  Subject zn είδη  is t , sprecben ancb 
vss. 125 nnd 135.

120. τελέ&οι =  ειη  vg l. Horn. Od. 1 7 , 4 8 6 : &εοϊ . .  
παντοΐο ι τελέ&οντες.

Zn ως c. opt. vg l. Horn. Od. 9 , 384 (mg o ra ), ebenso mg 
s i  nnd ώαπερ.

121. α ν . .  εχεσκε beabsicbtigte Tm esis; πότ* =  ποτϊ vg L
v . 35.

124 . ές πόλον =  ές ουρανόν  vg l. ο υ ρ ά ν ιο ν . . πόλον  
Aesch. Prom . 427 .

125. εργμα =  εργον Hes. T h . 823 .
128 . άποπροέηκε Horn. Od. 14, 26.
129. πανόμοιον  Nonn. Dion. 16, 161 (πανομοίιον ) .
133 . άπόοσντος Opp. H al. 2 , 5 6 0 ; 4 , 102 .
134 . έφεβπόμενον, vg l. Nonn. D ion. 16, 4 0 1 : έφεβπομένην  

Λ ιονύ σω . Bei Horn, is t dieses Partic ip  nnr als sim plex gebraucht,. 
H . 12 , 395 .

135. Man verbinde: τόν κοϋρον ή κ ε ν . .  όμοκλήσας ου
ρανόν είςαφικέσ&αι κα ί Λ ιό ς  έργα μαδόντα νοβτειν . D er 
Accns. obne Prapos. bei είςαφιχέσδαι anch bei Horn. Od. 15, 38 .

136. τάχίον vg l. κάκιον  Horn. Od. 1 8 , 1 7 4 ; 1 9 , 1 2 0 ; 
μάλΊον  T y rt. 12, 6 B g k .; Kuhner-Blass G r. G r. P  S . 427 .
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187. οίμος  als fem. nichfc bei Horn, und H e s ., aber bei 
E u r. A le . 835 Ddf. und SpSteren.

139. αίετδν ώστε, vg l. ώστ αίετος Horn. I I .  17, 6 7 4 ; die 
Nachsetzung von ώστε im Vergleicbe ist zwar n icht homerisch, 
kommt aber docb sebon bei Aschylos vo r: κόρακες ώστε Suppl. 
751, άλεκτωρ ώστε Ag. 1671.

140. Einen Beistrich babe ich weder nacb άΐσσοντα } nocb 
nach πεδ ίλο ις  gesetzt, weil der Vergleichungssatz anf v . 139 ein- 
zuschrSnken nnd άΐσσοντα  anf ή ΐδ εον  zn beziehen is t ; σ π εν · 
όοντα  ist dem vorausgebenden P a rtic . nntergeordnet. Diese Con
struction ist dorch die ungewflhnlicbe W ortstellnng geeignet, das 
Staunen des Erzah lers anszndrueken. Hingegen wfirde die Bezie- 
hnng des halben v . 140 anf den Adler als schleppend ersebeinen. 
— Man vg l. tibrigens S te llen , in denen Perseus Oder Hermes im 
Flnge dargeetellt w ird , z. B . E u r. E l . 460 Ddf. Περσέα  . . 
7tοτανοισι ηεδ ίλοισ ι. φ ιλήρετμος kommt bei Homer nur ale 
Epitheton der Thasier und Phaaken vor.

141 . πατρος vg l. Horn. I I . 6 , 479 .
142. ούτι nequaquam, Horn. I I .  16, 570 .
148 . Κ ν& είρης =  Κ ν ΐϊερ ε ία ς  vg l. Opp. Cyn. 1, 39 , Antbol. 

P a l. IX . 606 , 762. V g l. Jacobs Anth . tom. H I. S . 606 nnd den 
Thee. Steph. s. v . Κ ν& έρεια , wo for Κ ν δ ε ίρ η  die Scbrcibnng 
Κ ν& ήρη  anempfohlen w ird.

149. εΐνεκα τής =  ής είνεχα\ znr Stellung vg l. Horn. 
D . 2 , 3 7 7 : εΐνεκα κονρης,

155. όδνσση έφ1 ή μ ίν  vg l. C hrist, M etrik § . 46 , Anm ., 
§ . 186 , § . 232 .

156. ού γάρ έτός, =  wie in der guten Prosa =  non sine 
causa, nicht non frustra (ού γάρ μάτην).

157 . σεπτός =  σεμνός  Aesch. Prom . 814 .
159. άμφ ί γά μ ο ις*Α ρ εος , vg l. Horn. I I . 19 , 4 7 : βάτην 

Α ρεος δεράποντε , Od. 8, 267 .
167 . πατέρος einmal bei Horn. (Od. 11, 5 0 1 : ές πατέρος (5ώ.)
168 . έτράφομεν  =  έτράφημεν. Planudes hat sich Stellen 

zum Muster genommen, in welchen die 3 . Person sing, ίτρα φ * 
=  έτράφη anfgefasst w ird ; vg l. Horn. I I . 21 , 2 7 9 : bg έν&άδε 
y ’ ίτρα φ * άρ ιστος ; I I .  2 , 661 La  Roche; I I . 5 , 555 λέοντε 
δ ύ ω , ,  έτραφέτην ( =  έτραφήτην), V g l. Veitch Greek V e rb s .—  
Der P lu ra l έτράφομεν g ilt dem Junglingo und seinem Anftrag- 
geber; denn ήχεν ist von ΐη μ ι abznleiton. Die in v . 168 ent- 
haltene Frago bezieht sich znm Theile auf die Berechtigung des 
Erscbeinens vor dem GOtterthrone. Darum ftndorto ich dae folgende 
i)h n icht in ήδέ,

170. μητέρα  schon bei den Trag ikern  eino Umschreibung 
fdr πατρίς, Vg l. μητρίς  P la t. Rep. IX , 575 . —  Ich  construiere: 
δρεξεν έ μ ο ϊ . . φαμένφ ήμάς αύχείν χήν Α ίγ υ π τ ο ν  ή μ ίν  ε ίνα ι 
μητέρα, —  αύχεϊν  (Batrachom . ν. 57) vertritt das hom. εϋχεσδαι\
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vg l. έκ Κρητάω ν γένος εύχομαι. Od. 14, 199. —  βα&νλήιος 
I I . 18, 550.

171. κομιββέμεν  wohl nach οΐβέμεν  (Π . 18, 191), άξέμεν 
( II . 24 , 663) gebildet. Die richtige Gestalt des Yerses w are: προς 
βέο πεμφ δήνα ι χα ίρειν τε χομιοβέμεν αντω. Den Spondeus im 
5. Fufie verdankt man nur dem Zwange der Construction, nach 
welchcr χαίρειν  von χομιββέμεν  nnd dieses von πεμφ&ήναι ab- 
hangen muss.

172. κα&οράς , μο ι. Das D ilem m a, ob man bei μ ο ϊ die 
En k lis is  Oder die Interpunction aufgeben so li, is t sonst nur bei 
dem ethischen D ativ zu entschuldigen; vg l. Kuhner-Blass I s, S . 348 .

173. Den Beistrich  nach άντιγεγη&έναι hat cod. N (nicht 
B ). Auch ich vermochte τον άριβτον  nur ale Apposition zu βε 
aufzufassen, welches sonach wohl oder ubel von άντιγεγη&έναι 
abhangt.

174. έδείκννε  vg l. Antiphon or. V . § . 76. Kuhner-Blass, 
G r. G r. Π 3, S . 194.

175. έπήβολος erklart sich durch: og τοιαϋτα τετενχε .
177 . άποφρώξ „Sp r5ssling “ , z. B . Έ ρ ιν ν ω ν  Aristoph. Lys . 

811 , also von einem Menschen im ublen Sinne gebraucht, bei spa- 
teren Dichtern auch im guten Sinne ein hanfig verwendetes Yocabel.

178. η&ελον und έ&ελον. Derselbe W echsel: Horn. H . 1, 
112, 399.

181. Selbst in einer so schwachen Traum erscheinung, wie 
es der Traum von einem Traume ware, wollte Kleodemos den Zau- 
berer nicht wieder erblicken.

183. άτεμβόμενος τοϋόε „da Du m it ihm nichts zu 
schaffen hast“ .

184. io ig  =  eoig. Batraehom. 2 3 : fta eeo v  έην γενεάν 
αγόρευε; Apoll. Rhod. 2, 6 3 4 ; 3, 140. Theocr. 17, 50 und die 
Literaturangaben von Fritzsche-H ille r zu 25, 55.

184. Den Schlusspunkt nach ώς έτεόν δ ή , den Β  gibt, 
habe ich m it Bucksicht auf I I . 7, 3 5 9 ; 12, 2 3 3 ; Od. 19, 216 
aufgegeben, wo sich ε ΐ έτεόν δη m it dem Folgenden verbindet; 
ebeneo ώς έτεόν περ  bei Apoll. Bhod. 1, 763.

185. „Se i zufrieden dam it, dass D ir die Bekanntschaft des 
Zauberers erspart blieb. Aus raeinen ungunstigen Erfahrungen 
kannst Du als sicheren Gewinn die Lehre ziehen, dass in der That, 
wie das Sprichwort sag t, der Umgang m it Guten Nutzen bringt, 
der Umgang m it Schlechten aber zum Behufe des eigenen Vortheils 
vermieden werden m uss.“

186. x ό =  ο vg l. v . 244 und τό φά ο ί I I . 14, 172.
192. τό =  τούτο ohne Yerbindung mit Partikeln  oder In- 

finitiven vg l. I I .  5 , 4 0 6 ; 7 , 2 2 4 ; 20, 186 und I I . 21, 2 2 6 ; 
Od. 5 , 259.

193. έδείκννε  =  εφ α ινε , εφηνε vg l. E u r. Troad. 799. 
Y g l. v . 174.
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193. λιπόσαρκος w ird der durch Zauberei entstandene Ochse 
genannt, weil er nicbt fettleib ig is t , sondern starke Knochen and 
Muskeln h at, wie es for den Ackerbau notbig ist. V g i. Opp. 
Cyn. I ,  8 1 ; I I ,  106 and hiezu Max M ille r, Mfinchen 1891, 
Oppians Gedicht von der Jagd , S. 12 und 35.

195. έχεϊνος  let der Ocbse des Zauberers. Auf έφαίνετo 
liegt ein Nachdruck: έφαίνετ ο μεν , ήν ό* ον .

196. εν  in der Thesis vor kurzera Vocale verkurzt. N icbt 
so bei Horn. Od. 19, 1 9 4 ; I I .  14, 162. Ebensowenig findet sick 
dies bei ξει ,  I I . 21 , 3 6 2 ; ο ν , I I . 24 , 122. Vg l. C hrist, Metr. 
§ . 232.

198. σνν&εσίην  „V ertrag “ ; σ ννδ εσ ία ι x a i  όρκοι I I . 2 , 339 .
v . 199. έννέα χήνσονς. Das bestimmte Zahlwort beweist, 

dass der Autor bei dein Worte χήνσονς  an eine bestimmte Mflnz- 
sortc gedacht wiBsen w ill .1) Da es sich itn Zusammenhange anserer 
Stelle um den Kaufpreis eines tuchtigen Pflugochsen handelt und 
der baldige Verlust dieses Kaufpreises don Kaul’er ru in iert (v . 200 ), 
sonach der Kaufpreis als ein hoher erscheinon soil, liegt die Ver- 
nmtbung zunftchst, daes es sich um neun Goldstucke, allenfalls 
also um einen Idiotiem us fur das gangbarste m ittelalterliche Gold- 
stuck byzantinischen Geprages handle, den Goldsolidue oder das 
νόμ ισ μ α , das im Westen Byzantiner genannt wurde. Hievon 
warden seit Constantin dcm Grofien 72 Stficke aue oinem Pfunde 
Goldes gem unzt.3) Nimuit mail die von G ibbona) und die von 
F in la y 4) gelegentlich vorgofiihrten Angaben zur Grundlage einer 
Borecbnung, so wftre ein Nomiema =  11 Mk. 20 P f. =  6 fl. 
72 kr. 6. W . V iel bflher ste llt sich der P re is des Nomiema nach 
einem gelegentlioben Aneatze von H ertzberg ,6) welcher das Gold- 
stuck zu 5 Thalern ( =  15 Mk. =  9 fl. 0. W .) rochnet.

Mommsen (Gesch. d. ROin. Munzwesens 1862, S . 900) legt 
seiner Borecbnung die Relation des Goldes zum Silber, wie 15*5 : 1 
zugrunde und gibt den Metallwort eines Goldsolidue Constantine 
d. G r. auf 3 Thaler 29 Groschen 2 P f. an ( = 1 1  Mk. 92 P f. 
=  7 fl. 15 kr. 0. W .).

*) Ee ist tnir dahcr zwcifellmft, ob eino Stelle, wio dio des J. A. 
Brassicanus (β. XVI.,: rvidimus integrum Hyperidcm cum locupletissimis 
sekoliis, librum multis ctiam censibus redimendum* (vgl. F. Blass, praef. 
p. V zntn Hyperides in der bibl. Teubn.) fine Analogic durbietet.

Cod. Theodoe. XII, 7, 1 vom J 325 und XII, 6, 13 vom J. 367 
(=  Coa. Justinian X. tit. 70, §. 5); vgl. Mommsen, Gesch. d. ROin· 
Mfinzw. S. 779; Marquardt, ROmische Staatsverwaltung IP, S. 81; Hultech, 
Griech. u. rflm. Metrologie 8. 327; J. 8abatier, Description gdndrale dee 
mommies Byzantines 1802, Bd. I, S. 49 (Γ.

*) Geschichte des Verfnlles usw., Sporschil, S. 1869.
4) Griechenland uuter den Ittimern, deutecho ubors. Loipzig, Wigand 

1861. 8.168, und History of the Byzantino empire from 716—1507, Bd. I, 
fc>. 388. Hier setzt Finlay dae Nomiema zu 11 shillings an. Rochnet man 
den shilling =  61 kr. 0. W., so wftre das Nomisma =  6 fl. 71 kr. 0. W.

A) Gesch. Gricchenlands unter den EOmern HI, S. 499.



E in e  Yermutbung daraber, warum ein Xomisma hatte κηνσος 
(census) genannt werden konnen. ware nicbt schwer zu fin den. 
N icbt nor ro mis che K a ise r, wie Heliogabaius und Alexander Seyerus, 
setzten schlecbtes Geld in Umlauf und xerlangten die Zahlung ^der 
Sffentlicben Steuern in Yollw ichtigen Goldmunzen* 4*'.1) sondern auch 
in Byzanz war diese P rax is  nicbt unbekannt. Kedrenos erzablt 
τοη Nikephoros Π . Phokas (reg. 963— 9 6 9 ): ψ όττω σε δε κα ι το
ν ό μ ισ μ α __όιπ/.ον δε τον νομίσματος εκτοτε γεγονότος ή
μεν είσπραξις των δημοσίων φόρων το βαρύτερου άχητει. έν 
δε ταίς εξόδοις το μιχοον εσζορχίξετο.*)

Nichts Besseres w ird τοη Alexios L  Komnenos (reg. 1081 
— 1118) bericbtet. Zonaras4) sagt τοη ihm : τους δε γε φόρους 
d ih  χρνσίνω ν δ ο κ ί μ ω ν  είσέπραττε κ τ λ .5 *) A ls Alexios L  einen 
jabrlicben Tribu t (ετήσ ιο , δ ό σ ις )  an Bobemund zu leisten batte, 
war die Zablung aus guten Grunden in der Goldmunze seines Yor- 
TOrgangers Michael Υ Ι Ϊ . (reg. 1071— 1078) stipuliert, in  sogen. 
M ichalati. ®)

Unter Iohannes ELI. Dukas Yatatzes (reg . 1222— 1254) be· 
stand die Goldmunze zu zwei D ritteln aus reinem Golde: τό ό ί- 
uo ioov  . .  χρυσός απτεφ&ος.7)

Gerade in der Zeit der zwei ersten Palaologen war nun aber 
speciell auch in der Goldpragung abennals eine besondere Yer- 
scblecbterung eingetreten. Unter M ichael V E IL  Palaeologos (reg. 
1259— 1282) warden die Goldmunzen in der A rt gepragt dass 
am 15 Theile Gold 9 Theile Legierung kamen. Und Andronikos Π . 
(reg. 1282 — 1328) „begann m it Goldmunzen, bei denen auf 
14 Theile Gold 10 Theile Legierung kamen und endigte dam ii, 
dass seine Munzen nur nocb zur H alite  aus Gold bestsnden“ . 8)

Icb w ill mit dem Allen nur sagen, dass man es begreiflicb 
finden konnte. wenn Landleute zur Zeit des Maximus Planudes 
(c . 1260— 1310) eine gute alte Goldmunze, fa lls sich deren noch 
irgendwo vorfanden. als ..Steuernmnze44 oder „Tributm finze“  be·

*) Lamprid. Aiei. SeT. 38. Dio Cass. 72, 16. Finlay «Cher rOmi- 
scbes und bvzantinisches Geld* S. 419.

P. 658 fin. =  Bekk. H, p. 369-
*) V g l  Finlay, History of the Byzantine empire from 716 to 10o#, 

sec. ed. I. 389.
4) Par. IL 298 =  Ddf. XVIIL 22.
5) YgL Finlay. Hist, of the Byzantine and Greek empires from 716 

to* 1453, vol. IL S. 76.
e) Anna Comn. ΧΙΠ, 12 S. 243 Eeiffersch- =  V. 328 =  P. 414.
r) Georg Pachymeres de Andron. PalaeoL VI. c. 8 =  P. 343. Ygl. 

de Saulcy, Nmnismatique Byzantine: rayec un tiers dalliage*. S. 396 
und 428. -

*) Pachymeres a. a. 0. — Bkk. toL Π. S. 494 — P. 343: foreoor
di Lt* λ ΐ ίχ α ή ΐ  . . .  ώς *frrεζα ίd tz a  προς τά  εϊζα α τεοσα ρα  γίπ σ& Μ . 
μ ετα Ο α ξα ττο ; d' i z t ir o v  πρό τερο τ μ έ τ  ε ϊς  δεζστ4σααρα π ερ β ά τη  προς  
d&m, Γ ΐ τ  άε άλλα ζα ϊ ί φ  ψ α σ ε ίκ ς  το  αχεμ& οτ zcrrautyrircu  ' VgL Hertz· 
berg, Gescb. der Byzantiner u. d. Osmaniscben Reiches S- 274 und 426.
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zeichnet und rait einem Trivialnam en als κήνσος angesprochen 
h iltten.

Daee dies aber w irklich  der F a ll gewesen se i, bin ich weit 
entfernt zu behaupten. Zum mindesten wusste ich koinerlei Beweis 
hiefur. Bei Banduri im Imperium Orientale und in den Numis- 
mata imperatorura Bomanorum, bei Du Cange in der H istoria 
Byzantina und in der Diseertatio de inferioris aevi num ismatibus,1) 
bei Gronovius und Scaliger, bei Eckhel und Mionnet, Bflckb, 
Mommsen und H ultsch, de Saulcy und Sabatier, bei Leake (Numis- 
inata Hellenica) und Barclay Head, bei Scbluinberger (Numismatique 
de l ’Orient la tin , 1878) und in zablreichen anderen numismatischen 
und geschicbtlicben Werken ist mir κήνσος nirgends als der Name 
einer Munze begegnet. Sind m ir nun auch manche W erke, deren 
Benutzung wunschenswert schien, nicht zuganglich gewesen, so dass 
ich die endgiltige Entscheidung der Frage denjenigen uberlassen 
muss, welchen reichere Bibliotbeken zugeboto stohen, 80 hat sich 
m ir bei meiner Untereuchung fiber κήνσος doch eine subjective 
Cberzeugung gebildet, n&mlich die, dass die Anwendung dieses 
Wortes fur eine bestimmto Munze bei Planudes auf eine irrthum - 
liche Ansicbt dieses Schriftstellere zuruckzufuhren sein wird.

Ein ige Lexikographen fre ilich , Ilesychios, Suidas, Zonaras 
(ed. T ittm . S. 1202) s. v . κήνσος (:κίνσος), wissen ausdriicklich 
zu inelden, dass κήνσος* το νόμισμα oder ein είδος νομίσματος 
gewesen 8oi, und so hat denn auch Baronius in den Annales ec- 
c le siastie i2 *) don Ausdruck dee Evangelisten Matthaus (X X II, 1 9 ): 
έπιδείζατέ μοι το νόμισμα τοϋ κήνσον9) dahin verstanden, dass 
κήνσος zur Zeit des K a isers Tiberius ein populiirer Auedruck fur 
den Silberdenar gewesen sei. Diesen Irrthum  hat kein Geringerer 
als Isaac Casaubonus4 * * *) znruckgewiesen. Casaubonue gibt zwar zu, 
dass das tributum selbst census genannt worden sei, etollfc aber 
fest, dass κήνσος bei den Evangelisten ebon nur ein Synonym zu 
φόρος ist und dass dieses W ort: „nusquam legitur pro aliquo 
certo pecuniae gonere“ .

Auch darin muss man Casaubonus beipfiichten, dass die 
griechiechen Gram m atiker und Lexikographen nur durch jene Evan- 
gelienstellen in der Auffassung des Wortes κήνσος beirrt worden 
sind. Und dies g ilt n icht blofi von den oben genannten Lexiko
graphen, sondern auch von Manuel Moschopulos, wolcher in soinem 
Buche περί σχεδών9) unter denjenigen WOrtern, wolcho im An-

') Bei Henschel im V II . Bd. dee Gloesar. mediae et infimao lati-
nitatis.

*) Koln 1624, tom. I ,  S. 164 ff.t ad annum X X X IV , nr. X .
*) Vgl. Marc. X I I , 15; Luk. X X , 24.
4) Exercitationcs ad Cardin. Baronii prolcgom. etc. Genovao 1663,

S ,‘ 898 ff.
*) De ratione examin&ndae orationis libellus, ed. Rob. Stcph&nue,

1545, S. 56.
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laute m it χη zu schreiben sind, wie κηδεύω, κηκάξω  u . dgL auch 
κήναοξ anffihrt nod h inzu ffig t: νόμ ισμα  δραχμής Ιβ ο β τά β ιο ν  
δραχμή δε ίοτα κοκκία εκκαίδεκα  d. h . „der Kensos is t eine 
Mfinze im Gewichte einer Drachme, die Drachme aber wiegt 
16 κοκκία*1. W are mm Kensos zur Zeit des Moscbopulos, des 
Freundes nnd Schulers des Planudes, eine populare Bezeichnung 
einer gleichzeitigen Mfinzsorte gewesen, so hatte der Grammatiker 
entweder gar keine Oder wenigstens eine andere A rt der Erklarung  
beigebracbt. vermuthlich aber hatte er das W ort in seine ortho- 
graphische Begel gar nicht aufgenommen. Da er ferner an dieser 
SteUe das W ort δραχμή als Bezeichnung fur eine Mfinze, nicht 
als Namen eines Gewichtes verwendet und das Gewicht dieser 
Drachme selbst noch zu erlautern genothigt is t, erscheint auch 
fur ihn —  wie schon Casaubonus sah —  der κήνσος  als eine 
bloCe Lesefrncht aus obigen Evangelienstellen. Auch Moschopulos 
also meint nur den denarius der ersten K a ise rze it.*)

Man w ird nun vielleicht der Ansicbt sein, dass Planudes in  
seinem Zauberidyll nur einen idealen Zeitpunkt ins Auge fasse, in  
welchem man noch an die olympischen Gotter glaubte und —  
warum denn n icht? —  auch selbst den besten Pflugochsen blofi 
um einige Drachmen kaufen konnte. Statt des Wortes Drachme 
ware dann χήνβος eine zwar beabsichtigt gelehrte, aber doch fur 
die in den Evangelien wohlbewanderten Byzantiner rerstandliche 
Glosse gewesen. E s  mussten dann wohl auf ihn einzelne Notizen 
uber die Preise in alten Zeiten eingewirkt haben, wie die bei 
Plutarch (?o l. 23), dass ein Bind in A ttika zu Solons Zeit funf 
Drachmen kostete. oder die Notiz bei Pollux (IX , 79) aus Epicharm s 
Chytren.2) dass ein feistes Kalb in S icilien  zu Epicharm s Zeit um 
zehn Kummoi8) zu haben war.

Ich hingegen glaube eine andere Vermuthung fiber die Quelle 
des Irrtbum s des Planudes aufstellen zu sollen. D ie wunderbare 
Geschichte von der streitbaren Mans w eist, wie ich zu V . 228 
bemerke, auf eine Benutzung des Theodor Prodromos b in . Dass 
Planudes der literarischen Thatigkeit dieses Mannes Interesse ent· 
gegenbrachte, is t wohl ohnehin selbstverstandlich. E s  is t daher 
nur natfirlich , wenn Planudes auch die Tetrasticha dieses Mannes 
kannte, welche das Alte und das Neue Testament umfassen —  
umsomehr als dies eine fromme Lectfire war. H ier nun findet 
s ich 4) die Erzahlung von dem Fische m it dem Geld stuck e in  
folgenden Yersen wiedergegeben:

Ε ί ς  την του χ ή ν β ο ν  άπόδοβιν.
Ί γ β ν ς  το φαθχώ?Λ0ν έβτι τω Αόγω .

!) Cher die Gleichsetzung von Drachme und Denar YgL Bftckh, 
Metrolog. Untereuch. S. 299.

*) Lorenz, Epicharm. S. 254: πρίω uoi δέζα νούμμωτμόσ/o r  χαλήν.
8) 21/* a tt Drachmen, vgL BOckh a. a. 0 . S. 316.
4) Migne. Patrolog. Graec. C X X X III, S. 188.
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"Αγκιστρου αί κλεις , ε ί ς  σ τ α τ ή ρ  t b  χ ρ ν β ί ο ν  
’Έμ β α λλε τάς κλεις , Π έτρε, την γάζαν λνε , 
νΕκβαλλε τον σ τ α τ ή ρ α ,  τ ο ν  κ ή ν σ ο ν  δίδου.

Είς τό αυτό.
*Η ρ1 δγ' ύπ'ο σπλάγχνοισιν έκεν&ετο Ιχδύϊ κ ή ν σ ο ς ,  
καί μιν εειδες άνω διά μακροϋ βέν&εος άλμης;
™Η σύ μιν άμφιχάραξας άμα προςτάγματι &είω 
‘ϊ^ρω ένϊ σπλάγχνω άλι&ρέμμονος Ιχ&νος άναξ;

Jedoch bei dem Evangelisten Matthaus (X V II, 24— 27) heifit 
es n u r: ό διδάσκαλος υμών ον τελεί τά δίδραχμα; . . .  οί 
βασιλείς τής γης από τίνων λαμβάνονσι τέλη ή κ ή ν σ ο ν ;  
. . .  πορευτείς είς την θάλασσαν βάλε άγκιστρον καί τόν 
άναβάντα πρώτον ίχ&νν άρον# καί άνοίξας τό στόμα αντοϋ 
εύρήσεις σ τ α τ ή ρ α · έκεινον λαβών δός αύτοΐς άντϊ έμοϋ 
καί σοϋ.

Nach Ioeephue !) handelt es sich hier um das Tempelgeld, 
welches einen halben Shekel d. i. ein Didrachmon pro Mann und 
Jah r betrug .2 *) Pur zwei Manner also is t das Tetradrachmon zu 
zahlen, welches nach gewOhnlichem Sprachgebrauche bei dem 
Evangelisten als Stater bezeichnet wird und ale die bekannte grofie 
Silbermunze8) zu denken is t. Prodromos aber, der die Stello viel- 
leicht nur fluchtig berucksichtigte, dachte an eine Goldmunze, 
mOglicherweise an eine kleine Goldmunze im W erte jener Silber- 
mfinze, und konnte auf diesem Wege zu eeinem: είς στατήρ το 
χρυσίον gelangt 6ein. Prodromos konnte aber aueh ganz einfach 
an einen Goldetater gedacht haben. W ie dem auch sei, auf der 
Lecture dieses Tetrastichons beruht m. E . fur Planudes die Gleich- 
eetzung von στατήρ (χρυσίου) und κήνσος. Fu r die A rt und 
Weiee fre ilich , in welcher sich Planudes den W ert dieses vormeint- 
licben κήνσος berechnen inochtc, bleiben noch immer mebrere 
MOglichkeiten. E s  ist nicbt ausgeschlossen, dass cr sich eine 
kleine Goldmunze im W erte eines Tetradrachmons vorstellte, Auch 
fur ihn aber bleibt die MOglichkeit offen, dass er an don alten 
Goldetater dachte, der dem Didrachmon im Gewicbte gloich war. 
Den W ert einer solchen Munze (Dareikos) berechnet BOckh4 * * *) bei 
der Annahme einer Relation des Goldes zum Silber =  10 : 1 auf 
5 Thaler ( =  15 Mk. =  9 fl. 0. W .). Pu r die Relation 16*5 : 1

*) Bell. Iud. V II . c. 6, §. 6: φύρον τυ ϊς  i'muv ύη π ο τ o to iv
‘/ονόαίοις tn  έβαλε, άνο άραχμάς ϊχα στο ν  χελεύσας ιΐνά  παν ίτος είς το
Κ απετώ λιον φέρειν, ώ σπερ πρυτερον είς  τον  tv  Ίεροσολνμο ις νεών συν-
ετέλουν.

*) Vgl. BOckh, Metrolog. Unters. S. 68 ; Marquardt, ROin. Staate*
verw. II* , S . 202.

8) Shekel =  Tetradrachmon, nicht nach attischem (Joe. Antiqu. 
I l l ,  8, 2), eondern nach griechiech>&gyptiechem MOnzfuOe. (Leake, Num. 
Hell. Append, p. 8.)

4) Metrolog. Untere. S. V II und 180,
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b a * *cbc«t li« n m sea  (G ^ ife . d_ Bdsa. M irnur. S . 900 ) den Ueftall- 
w a t des D&reikc«s ami 7 Tb a ler 1 Gmssefeen (—  21 JO l  10 P i.
—  12 ±  66 kr. 0. W.)_

W ahisiffleiDlicfcor als dies* ©eidem leiEtexa EikSSraEssTeasscbe 
ist sair afcer scrotal imr Prc<drc*i!Has. s is  amcfe inar Pknades die 
eimiacfe* G kkbsetrm Es· des Szs& rs m il d a s  K a n a ssa  Hirer Ze it.

D « id  S ta ler to t  ein gefeiamefelkfeer Ams-drcd: £ar das y-aa iana 
•c*i«r d«n Geldseiidms* safest ι K*b bei dsn «pa&tstes Gescfeids·- 
sd iT iib eJE . w k  P it a s  mid K * iio o s  (s . X T i  E ir e  watfesige S id le  
rar dieses Spracfegebramefe is · d i* des ChiradsteE Z*maras (X V L , 
25 P i i .  ~ P . I L  203 ) nicfel m u  wegen ih rer A m sfih illk fek^  
semdeni an da ^ d l s k  m il der S^biiitsteDerei des P red iso es rsem- 
Iscfe gZeicaieaiig is* . S k  aacd d i t <c»b  y jkep b o so s  I L  Pbetas usd 
iamSei: μέχρι y e p  ix & ro r  s c r r o c  r o o f t f e c r o f  c '|c y iO P  
t f T c & c i o r  ί λ ζ ο π ο ρ  e z & jirc  to  T e r c p r z p o r  ix z r o r f i z .  z o io *
io iF C j' c t r o  z c r c  t o f  G re O a o r___ fd o iv  <Γ έ η ζρατήβίζττοζ
xa ijtιιο ν  ύ τ α τ ^ ρ α  j e r r e  jW iia z o r  r i n r i a a c  f ^ o r r e  
ie o r ia o v  ε ίν α ι  τφ άρτι ζ& χτοαέτρ ju zp h  τον  βα&ιλενοντο^. 
a » i r w  το έαντον -ο ο τ ια ά ο & α  Z rz i/^ iX r  r ο α f ( f e e . Y s L  amda 
Z :x a r . Γ Π Π . 22 P ii-

E»a Cange bebaedeit diese S id le  am der D issert. d* iaat a e ri 
Dnsaism. s . τ . ΣτατβΙρ  m :4 Tetaitenc®. Εξότ/ιοτ  f =  seiiaala =  
4 serip tn ls) is* d«r sedss*® T b « l eiBer mnda. der 7 2 . Tfeeal eimer 
aifcra, Dies w ar als^ das llegibune Gewicfei des K C Tissaa . Baber 
wcjde der AEs-am-zt έξάγιοτ  (TgL Tfees- S$sg»b.) smefe &  die Mmsie 
gebiamefeb. TT.-aforen  ̂ επ β . sa st ZeEaras. feis ami Nak^&^vs Pfeikss 
die GTc^rjotz aSer bjxaniajQitecfeei K a iser das Gewkfcfc eimes έξάγιοτ  
gefeafct fealtes1)  razd im P reise  sieida standee. Teradnsfte Xnke- 
pfee&s. dass sein Stater m  deem b^lbereii Cmrse aagememEBen werd-BQ 
samsste. ebox&bl er seines Gblldgeiali (mm ean Y liJ te l* ) lnerab> 
gesseizl batte.

Be i der AUtafftacbbeit' _ d«r Ttweiffibrii·®  Bere:d iE m ra a  ϋ τ  
das cn rsie re i 3e Geldstncfe is i <es dafeer w-iM begreiizda. d ^ s skfe 
d«r Ge>dasbensaii.f des PUamndes m M gendsm  Sytlirgisaans b£ires«E 
kcE E te: O Tcri-p  —  s ^ r t i o ;  (am scbekieEd m d b  P r c ^ ^ i t s ) .  G nm jjp  
=  ro a so a e  (mdb  afflgemeimeim Spradagebramcbe). ai3®i?: roatGutz
—  sdfrtyor (a2s p^ nd^aliaibO m lidzeT Ansdm dt).

PSaEndes a lse  raeiEt b ier miter ari;r-5or dm rooiom a  seaiaer 
eferaeia Z eb. W ar dies die sdnllecbite GeidmdBie dwwn Anfieiage 
der BegieraDg AEdr&snbce E L , deirea FeaBgebalU b b t  ami ^  «fes 
fSETim  H iEEgew idates TeraEscMagl· w ird. sa  mmsste ib r IfeW il- 
w m  ami (7  X  11 U b . 92 PL ) Γ 12 =  6 M k. 95 P L  ~  4  i .

®) TgL j}£di«efe Plrokovg-ais feast, are. S. 138 Pdf- =  P. 66.
*) V^L Padbjiaeres de Aaireei. T L  c. 8  =  P- 313.



17 kr. δ .  W . berechnet werden, wenn man, wie dies Mommsen1) 
that, die Relation von 15*5 : 1 zugrunde le g t.2)

Dagegen abor, dass dieses Nomisma im X IL  und Χ ΙΠ . Jahr- 
hunderte etwa im Munde des Volkes den Trivialnam en χήνβος trug, 
scheinen die Stellen ans Prodromos und Moschopulos geradezu als 
Gegenbeweiee angefuhrt werden zu durfen.

199. μνώμενος, vg l. μνώοντ όλοοιο φόβοιο I i .  2 , 339 .
200 . χαδίβαας I I . 9 , 4 8 8 ; έπί ζηροϊβι χα&ίξη Theocr. I ,  51 .
201. βόα Philipp . Thessalon. (Anthol. P a l. IX . 2 5 5 ): την 

βόα d’ ώς άγέλην. Vgl. v. 219.
203 . οττι weil (quod) I I . 14, 4 0 7 : γώΰατο . .  o rn  κτλ.
204. έτετμον in der Bedeutung „erreichen“ , vg l. Horn. Od.

I , 218 γήρας· έτετμον.
205. νόωρ (ύ) gegenuber ν. 257 ( v ) ;  vg l. I I . 16 , 4 gegen

I I . 7, 99.
206 . τέναγος Pfutze. In  dor Bedeutung vadum schon bei 

P ind . Nem. 8, 23 τεναγέων §οάς.
207 . άμφιφορήα als Gef&fi ftir W ein : Od. 2 , 290 .
208. αύτόχυτον νόωρ Quellwasser, vg l. Nonn. Dionys. 6 , 

9 : 0άκρυ<3ιν αύτοχύτοιαι. Nonnos gebraucbt das W ort m it 
Vorliebe.

208 . παρά κρήνης πολυΰόρον, vg l. Horn. I I . 16, 8 : ώστε 
κρήνη μελάννόρος an derselben Versstelle. Das Adjectiv πολύ- 
ϋδρος schon bei P la t. Legg. 6 , 761 b : πολύϋό'ροι τόποι,

209 . Bei νεο&ηλής hat Planudes nicht an &άλλω godacht 
(νεο&ηλής ποίη I I . 14, 347), sondern an &ηλή =  μαζός (ΙΙα ω ).

f) Gesch. d. Rflm. Mtlnzwesens S. 900.
*) Es iet dies die Relation dcs Jahres 1802. In dem Liclito der 

Gegen wart betrachtet erscheint dieses YVertvcrhilltnis zwischon den Edel- 
metallcn als ftir das Gold noch ungemein ungtinstig. Ftir das XIII. Jahr- 
hundert hingcgen wttro der Ansatz noch zu hoch gogriflfon. WUhrend die 
Relation zur Zeit Constantins des GroOcn von Sabatier (8. 50) auf circa
18 : 1, ftir das Jahr 897 von Mommsen (8. 834) auf 14· 4 : 1, ftir das 
Jahr 422 auf 18 : 1 aus den gesctzlichcn Normen Uber Ausmtlnzungen 
und Mtlnzwerte berechnet worden ist, stellt es Soetbecr in Kcinein Auf- 
Ratze liber «WcrtvcrlWiltnisso zwischen Gold und Silber im Altorthum und 
im Mittclaltcr« (Pcterinanns Mitth. 1879, Ergllnzungsbd. XIII, Nr. 57, 
8. 116 IT.) in Abrede, dass man auf diesem Wege nolmoweiters oinen 
eicheren Nachweis tlber die dnmals im freien geschiiftlichen Verkohro 
wirklich geltendo Wertrelation« erziole. Die Angubo tlber die Relation 
von 18: 1 betrachtet Soetbecr als auf cinmn MisfiversUlndniRse beruhond. 
Vgl. auch dessen Aufsntz: ^Die Wertrolation der Kdelmotallo* in Births 
Annalon des Deutschcn Reiches, Jahrg. 1875, Sp. 301. Soetbeer woist 
ferner nach, dass sich die Relation im XIII. Jahrhunderto und zwar in 
England, Frankreich und Italien innerhalb dcr Greuzen von 10 bis 11 s i 
hielt. Bedenkt man abor, dass or einerseits das byzuntinischo Reich in 
seine baton nicht einbezicht, andererHeits dass die schlecbten Goldmtinzon 
durch einen Zwangscurs den guten Mllnzen gleichgestellt waren, so wird 
man es vielleicht billigen, dass ich die obigo Aufstellung fllr die Zeit 
des Planudes nicht durch einc Umrechnung auf die Relation von 1 1 : 1  
noch weiter zu Ungunsten desWertes des Nomisma zu roducioron unternahm.
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So νεοδηλης άμνός Opp. Cyn. 2 , 357 . Y g l. auch νεογλχεγής bei 
Xonn. D ionys. 48 . 7 6 4 : „neugeboren“ .

210 . χρόα καλόν  an gleicher Y e rssie lle : H  5 , 354 μελαί- 
νετο όε χοόα xo/j j v .

212.  εοΐο  nicbt ais Possessirpronomen τοη εό$ =  ός ab- 
geleitei, sondern dem Personalpron. ον  =  εο =  εν  =  είο  =■ ε&εν 
gleicbgesetzt nnd in dem Sinne τοη αντον  gebrancbt Y g l. ε&εν 
·=  αντήξ E . 1 , 114 , εν  =  αντον  Π . 14 , 4 27 . Y g l. anch die 
Bemerkung zu t . 184 .

214 . νιος , Horn. Od. 11. 4 5 2 : viog  ίν ιπ λη σ & ή να ι: das 
Adjectiv βόεος sechsmal bei Horn.; πρώτα  im Sinne eines Com- 
paratiTg gebraocbt =  πρότερον. Scbon Siellen der D ias, wie 18, 
92 πρώτος έμφ νπο όονρ'ι τνπείς  konnten hiezn einen Anlass 
geben.

215 . ηπεόανόξ* Horn. Π . 8 , 1 0 4 : τ^πεδανος 0έ v v  τοι 
θεράπω ν.

216 . κείνος  (Β ) beziebe ich anf βονς  (v . 201 ). sowie οόε 
in v . 218 . Darom erklare ich bier εχ?*ετο — factns est, T g l .  

v .  5 6 ; hingegen in t . 218 1st επ?*ετο —  erat (fnerat).
2 18 . ού μά)*α sc. 6 v v  όα ίμον ι βο ίδ ιον  επ?^το κείνος  (6 

βονς). E s  is t dies also nnr eine mit B ittern is ansgesprocbece 
Bestatignng der Worte des Tbam yras.

219 . βόα  T g l .  t . 2 0 1 ; vxa jjo itp r, m it einer Zanbersalbe. 
In  der Seenrknnde bei Bockh S . 390 wird eine fette Scbmiere far 
das Biemenwerk so genannt

221 . ύδωρ (v f Tgl. t . 2 0 5 ; aor. εκλνΟα Anthol. P a l. X I, 
118. 119, 122, 123.

223. ίο ις  με/JiO G iv  ί/.ιχ& είς  die Mans bewegt sich leicbt 
nnd rascb mit ihren eigenen Gliedern, wahrend sie fruber in einen 
schwerfalligen Ochsen verwandelt war. —  Bei dem nberlieferten 
ελνχ&είς konnte man anch an i / .νσόείς  denken, Tg l. Apollon. 
Bbod. 1, 254 i v i  κτερέεοσιν έλνοόείς*  Opp. Cyn. 3 , 418 i v  
ύαμά& οιοι κα ί i v  πη/XfiGiv ελνϋ&είς darin ^ rersenkt", _Yer- 
steckt“ . Planudes konnte sagen wollen, die Mans sei wieder in 
ibre eigenen zarten Glieder bineingeschmiegt. Sogar das i v  liefi 
s icb , wenn es notbwendig scbien, dem oberlieferten Texfce abge- 
winnen. Man dnrfte nnr έοκεν  in εοκ’ i v  abtbeilen nnd anf 
εοχΤ — erat bei Horn. Od. 2 , 346 binweisen. Doch zog ich 
είΛχβλεϊξ wegen der Leicbtigkeit der Andemng vor. Anch diese 
Scbreibnng legt aber (sowie anch z. B . die Existenz einer Hypo
thesis) ih r das Handschriftenstemma den Scblnss nabe, dass die 
Codices B X  nicbt nnmittelbar τοη dem Originale des Planudes 
abstammen.

224 . ?Jm v αζε. vgL P ind . OL L, 2 : αΐ&όμενον πνρ  ατε.
225 . άί^ξήτειρα. T gl. Pau l. S ilentiar. (Anthol. P a l. IX , 7 6 4 ): 

άλεξήτείρα όε τέχ νη ,  Χοηη. D ionys. 2 5 ,  5 2 9 : άλεξητειραν 
0)J& QOV.
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226 . Den Gedankenstrich babe icb nur zn dem Zwecke ge- 
setzt, nm den langathmigen Satz anch dem fluchtigen Leser uber- 
sichtlicher zu machen. Die Mans —  das logische Subject zu 
φρονέων —  wird ale bOser Damon geschildert, der fiber das Hans 
dee armen Kleodemos hereinbricht. Ans dem Ansdrncke ϊ.οχαγός 
(v . 228) darf man scb liefien, dass s ic li Planudes bei der an das 
Komiscbe streifenden Scbildernng der kam pflnstigen Mans an die 
Catomyomachie des Theodor Prodromos anlebnt. Anch dort (v . 121 
cd. Hercher) wahlen sicb die Manse ταζιάρχας καί λοχαγούς. 
Vielleicht ist ancb anf des Cbristopboros ans Mytilene iambiscbe 
Anklagescbrift anf die Manse binznweisen. V g l. Krnmbacber Gescb. 
d. byz. L it . S . 355 nnd fiber die βχέδημυός des Prodromos S. 365 .

227 . άδροίαειε vg l. Simonid. Cei (?) v . Έρξίη πη δήτ 
άνολβος ά%ροΐζεται οτρατός Hephaest. Ench irid . ρ. 19 ( =  37 
G a isf.), Jacobs, Anthol. vo l. Γ ΙΙ, p. 877.

230 . noλυχανδής Theocr. 1 3 , 46 . Der Hexameterschluss 
πυλνχανδει λαιμψ stammt aber ans Nonn. Dionys. 11, 162.

231 . ξπλετο is t wie ein gnom. Aor. gebraucht: „ A lles Feind- 
selige ist scblim m ; aber nocb scblimmer ist es dunn, wenn das· 
jenige, was ein M ittal dagegen ware, fern g eh al ten w ird .“

232 . εντε c. coni, ohne &v einmal bei Horn. Od. 7, 2 0 2 : 
εντ* ίρδωμεν. Anf ein voransgebendes Adverb bezogen stebt εύτε 
bei Horn. I I . 6 , 5 1 5 : επειτα — εντε .

235 . ξνγόδεσμον I I . 24 , 2 7 0 ; εδοντες iet κατά αύνεοιν 
constrn iert; πυράν I I . 8 , 188.

236 . κρής Theocr. 1, 6 . Vg l. Fritzsche S. 14, Anm.
237. γεννεοοί Nonn. Dionys. 1, 197. Hingegen Horn. I I . 11, 

4 1 6 : ytvv6<nv. Vg l. νεκνεοσι I I . 5 , 397 , neben νέκνοοιν Od. 11, 
569. Die Worte δ τών γεννεοοι κιχήοει (R ) hat Planudes ver- 
mnthlicb nacb der Analogie von κυρείν, άπαντάν, τυγχάνειν mit 
dem D ativ constrniert: „w as ibren (τών =  αυτών) Kinnbacken 
begegnet".

239 . όπίοοω in Zukunft, Horn. Od. 11, 483 .
241 . άδημονείν =  άμηχανείν, άπορειν bei Prosaikern von 

Platon an ; dkvrjg  (ϋ ) vg l. δινενεοκ* άλύων Horn. I I . 2 4 , 1 2 ; 
hingegen χεροϊν άλνων Od. 9, 898 .

244 . ά?.καρ ( =  βυή&εια) Horn. I I . 5 , 6 4 4 : ΤρώεύΟίν 
όΐομαι άΐκαρ εσεσδαι. Tham yras sag t: „K r  wird Dich znm 
Herrn und Gebieter aller Mftuse machen, indem er D ir eino Schutz- 
wehr verle ih t, welcbe Dn als hOlzerno Katzo bezeichnen inagst. “ 
V g l. die Ein leitung .

24 . άλλ* άγε νϋν  (n icb t: άλλα γε νϋν), weil Kleodemos 
nicht eine zw eite, sondern bier die erste Ein ladung zur M ahlzeit 
erhftlt. Anch wfirde sich sonst die W ortstellung αλλά νϋν νε an- 
empfohlen haben. Άλλ* άγε c. coni. Horn. I I .  1 , 6 2 ; οΐκόνόε 
I I . 1 , 6 0 6 ; οίκαδέ περ obv νηνόϊν νεώμεϋα D . 2 , 2 8 6 ; 16, 205 .

3
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246. επειχα  pleonastifech bei dem verb, fin it. nach dem Particip  
des Aoristes, wie Horn. I I . 14, 2 2 3 : μειδήβαβα  d5 ετέειζά έω έγ- 
χάχ%εχο χ.όΐτίψ. Der Ind icativ des Futurum s bei δφρα: Horn. 
Od. 17, 7 : εϊμν . . δφ ρα . .  δψεχαι. —  χιχήβομεν  fasse ich als 
intransit. auf in der Bedcutung von ίκά νενν , ίέ ν α ι , tfie in v . 6. 
Classische Beispiele, wie Soph. A i. 5 6 8 : μέχρις μνχόυς κίχωύν 
τοϋ χάτω &εοϋ konnten diesen Gebrauch zu gestattert scheinen. 
„D orthin gehen, wohin ich D ir fruher sagte<f, beziebt sich auf 
v. 2 4 2 , wo Tham yras dem Kleodemos verspracb , ihn zu einem 
Freunde zu fubren.

247 . Die folgenden Worte lassen sicb so, wie sie im Cod. N 
auseinander getrennt und accentuiert s in d , nur unter der Bedin- 
gung versteben, dass man die Adversativpartikel als in jioetischer 
Weise versetzt und 0·£ώ als 2. Person imperf. von δεάομαι tie- 
trachtet. Dann muss man a t χε =  εί c. indie, praeteriti setzen 
und hinter δ' interpungieren·, wie ich es im Texte gethan habe. 
Auch a t έ&εώ durfte man schreiben. In  dieser W eise gitit die 
Stelle meines Eracbtens einen befriedigend'en S in n : ε ί δ£ έ&εώ 
ίκ ε ΐν ο ν  xbv άνδρα , ενρήβομεν a vxb v  άμφϊ ζην δδόν, d.< h. 
„wenn Du den Mann (w irklicb ) geseben hast (und nicht blofi 
traum st oder lugst), so werden w ir ihn noch irgendwo auf unserem 
Wege finden“ . —  Eine andere Annahme: &εώδ’ =  &εώδη =  
δεοειδέα  zu setzen und mit άνέρα κείνον  zu verbinden, ffihrt 
auch zu keinem tadelfreien W ortlaute. —  Zudem kann ich' fur die 
erstere Auffassung auf des Kleodemos einleitende Worte verweisen 
(v . 4 6 ): φρεσϊ μερμηρίξω , ε ί έχεόν , χά περ είδον , άλη&έα ή ϊ  
κα ι ονχέ,  ja  sogar auf den W unsch des Tham yras (v . 1 7 8 ):

ώς έγώ ή&ελον ανχοΐς όμμαβι κείνον Ιδέβ&αΐ)
μηδ} άχοηβι μα&είν μόνον εργμαχα χηλίχου άνδρός. 

Meine Erklarung  der νν. 245— 247 hangt also m it der Gesammt- 
auffassung des Gedichtes zusammen, die ich in der Ein leitung dar- 
gestellt habe.

251 . „W ie  furebte ich jetzt den Abwesenden, den ich , als 
ich in seiner Gesellschaft w eilte , n icht fdrehtete, weil ich seine 
Gef&hrlichkeit nicht erkannte.u

252 . μη ζελέβη χαϊ χράγον „d£ss er auch micb in diUen1 
Bock verwandelt, wie den Ochsen in eine M ans". Dass gerade 
ζράγος  gewahlt is t , beweist wohl, dass Planudes w itzig  sein wolite, 
als* er das Gedicht schrieb.

253 . Κίφ%η$ . . πολνφαρμάχον  Horn. Od. 10, 276.
254 . μερόπω ν  als Substantiv bei Aesch. Ghoepli. 1013’; 

it#$c6i>xag glaubte’ ich nicht in παρεόνχάς Sndbrn zu solleh.
256 . δρε&βιν kann man Vielleicht als dat. cotomodi νθΐ'- 

steben’: „fOr die Berge’ als eirieu iirZu ku U ft dort abgeschieden' uhd 
unstat' Lebendenu. Darnin' lOstO' ich die fiberlifeferten Worte Uicbt 
in  a t  κ ’ iir  δρεββιν  auf:
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257. βοή „z u H ilfe “ , nicht „au f mein H ilfsgeschrei“ ; βοή 
=  βοήθεια bei Aesch. Ag. 13 2 2 ; διήνη Horn. Π . 22 , 495.

258 . όμοιω ν είδος vg l. γήρας όμ ο ιω ν  Π . 4 , 315 , νεϊχος  
όμοιω ν  I I . 4 , 444 ;  ώς c. in fin it. =- ώστε einmal bei P indar, 
01. 13, 113 (162)  εύρήσεις έρευνών μάσσον ή ώς Ιδέμεν. Be i 
Aschylos 15m al, ζ. Β . Pers. 5 1 1 :  όσοι δ£ λο ιπ ο ί χ&τνχον σω
τηρίας . .  ή κ ο ν σ ιν . .  έκφ νγόντες . .  ώς σ τ ίν ε ιν  πόλιν  Περσώ ν. 
Bei Sophokles 9mal.

259. £ήν (nicbt =  £μήν): „ ftir die Glieder ihre menschen- 
abnlicbe Gestalt wieder zu empfangen“ .

262 . φ υλάγει: „w ie wird der feurige Ather meinen KCrper 
unversebrt lassen?"

263 . Ιομεν (? ) : Horn. Od. 24, 432 .
264 . κατατρύχω Π. 17, 2 2 5 ;  in f. pass, nicht bei Homer.
265 . έςαϋ&ις vg l. είςαϋδ ις  P la t. P rot. 357 J3, 3 6 1 E  Schanz.
267 . M it φίλον bezeichnet Tham yras sich selbst ale einen

Freund, vor welchem sich Kleodemos nicbt, wie vor dem falechen 
Agyptier, zu fflrcbten Ursache bat.

269 . χόμισσον £πϊ στα%μοϊσί τε όήσον vg l. σύ χόμισσον, 
£νϊ στα&μοίσιν έρνξας Od. 1G, 82.

Die Verse 268— 270 schlieOon sich ziemlich abrupt an das 
Vorhergehende an. N icht fibol ware es, wenn zwischen νεβ. 267 
und 268 zwei oder drei Verse stunden, in denen Tham yras seine 
Absicht aussprache, den von seinem Freunde beklagten Schaden 
durcb die Scbenkung eines scbfinen Pflugochsen wieder zu ersetzon. 
Icb glaube jedoch, dass bei der Qualitat dieses dicbterischen Pro* 
ductee von einem stricten Beweise fur die Existenz einer Lucke 
an dieser Stelle nicbt die Rede sein kann und verweise demnacb 
auf die in der E in le itung  gegebene Auffassung fiber den Scbluse 
des Gedichtes, wie ihn die Handscbrift darbietet.


